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Das thebaische Todtenbuch von Edouard Naville.

Der bedeutenden Aufgabe, eine Edition des Todtenbuches der alten Aegypter aus

den altern, thebaiscben Handschriften auf Pap}TUS, welche sich in den Museen vorfin-

den, zu veranstalten, unterzog sich auf den Vorschlag des 2. internationalen Orienta-

listen- Congresses zu London 1874 mit dankenswerther Bereitwilligkeit Herr Edouard

Naville^). Nach zehnjähriger eifriger Bemühung hat der vorzügliche Gelehrte seine

Arbeit, von deren stätigem Fortschritte er uns in den folgenden Congressen zu unter-

richten pflegte, zu einem höchst befriedigenden Abschlüsse gebracht. Das "Werk, wel-

ches die Ergebnisse vieler Reisen und die Früchte des beharrlichsten Fleifses enthält,

ist nun auf zwei stattliche Bände angewachsen.

In dem ersten Bande von 212 Blättern finden sich die sämmtlichen Capitel des

Todtenbuches, welche die ältere uns so wichtige Redaction darbietet, nach den besten

Handschriften, die zu haben waren, zusammengestellt und mit den bildlichen Darstel-

lungen getreu nach den Originalen durch Frau Naville gezeichnet. Es zeigt sich, dafs

die thebaische Redaction eine von der spätem, welche uns in dem Turiner Todten-

buche des Ephonychos und in so vielen andern Exemplaren erhalten geblieben ist,

wesentlich verschiedene und um manche Capitel theils reicher und theils ärmer ist.

Die halbhieratischen Schriftcolumnen nehmen sich in diesem Bande, der das, man darf

1) Vergl. Zeitschrift für Aegyptische Sprache 1875 p. 3 ff

.
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Das thebaische Todtenbuch von E. Naville. [I. Heft

wohl sagen, vollständige Todtenbuch der XVIII. bis XXI. Dynastie in sich schliefst,

gar würdig aus und geben über das Ganze des religiösen Buches einen willkommenen

Überblick.

Der Sprachforscher wird sich häufiger dem zweiten Bande zuwenden, welcher auf

440 Seiten den Text des ersten wiederholt, aber zu jeder Columne in weiteren Colum-

nen (die Zahl derselben wechselt, je nachdem die zu vergleichenden Papyri reichhch

oder knapp zu Gebote standen) die abweichenden Lesarten setzt — einen Ungeheuern

Apparat von Varianten, welcher zur Critik des wunderbaren Textes von der gröfsten

Wichtigkeit und zu seiner Erklärung nunmehr so gut wie unentbehrlich ist. Die

Handschriften, deren in einigen Capiteln bis an zwanzig und mehr verglichen werden

konnten, fanden sich in England am zahlreichsten vor; aber auch die Sammlungen in

Frankreich und in Italien haben einen werthvollen Antheil geliefert. Dieser zweite

Band ist von der Hand des Herrn Naville in bequemer, dabei stilgerechter Schrift aufs

sorgfältigste ausgeführt worden.

Eine längere Einleitung wird über das in beide Bände verarbeitete Material die

nähere Auskunft gewähren.

Wem unsere Wissenschaft am Herzen liegt, der wird den Wunsch hegen eine so

ausgezeichnete Arbeit benutzen zu können. Um die mit grofsen Kosten verknüpfte

Herausgabe derselben zu sichern, hatte schon R. Lepsius bei der preufsischen Regie-

rung, welche das Unternehmen von vorn herein begünstigte, die ersten Schritte gethan.

Nach seinem Tode hat der Präsident des 5. internationalen Orientahsten-Congresses

Prof. Dillmann die Angelegenheit mit Hingebung und Eifer vertreten und gefördert.

Auf den Vortrag des Geheimen Raths Althoff hat Se. Excellenz der Herr Minister

von Gossler in vollkommenem Verständnifs der Bedeutung, welche dieses Werk für die

Förderung der ägyptologischen Wissenschaft haben könnte, durch Gewährung eines

sehr erheblichen Beitrages zu den Kosten des Unternehmens die unverzügliche Druck-

legung desselben ermöglicht. Mit der Unterstützung des preufsischen Ministeriums der

geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten wird das Naville'sche Todten-

buch demnach im Verlage der wohlbekannten Buchhandlung von Asher & Co. in Berlin

erscheinen.

Schon gegen Ende dieses Jahres soll das Werk ausgegeben werden und ist bereits

in der Ausführung begriffen. Da es nicht zweifelhaft war, dafs eine würdige und ge-

treue Wiedergabe des Manuscripts nur durch die Photographie erreichbar wäre, so wird

vermittelst derselben von den beiden Folianten der erste durch Lichtdruck, der zweite

durch Steindruck hergestellt werden. Der Unterzeichnete liefs sich gern bereit finden

die Ausführung im einzelnen zu überwachen und darf hoffen, dafs sie zur Zufriedenheit

der Fachgenossen ausfalle.

Januar 1885. Ludw. Stern.
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Notes sm* quelques points de Grammaü'e et d^Histoire.

Par

G. Maspero.

(Suite).

§ LXI. A quelques lieues au Sud d'Edfou, au village d'El-Qapäa ^tAaä-l, ou plutot

sur une tertre sablonneux situe ä mi-chemin entre el-Qa^äa et Er-rimtah, &iU-.J^, nous

avons decouvert en Mars 1884 une necropole egyptienne de basse epoque. Une cin-

quantaine de puits et de gi'ottes creuses dans la pierre, avaient ete pilles des l'anti-

quite: deux puits seulement etaient ä peu pres intacts. Le plus considerable des deux

avait environ sept metres de profondeur, sur quatre metres de cote. Au fond et dans

la paroi ä ouest s'ouvre une porte qui conduit dans une enfilade de chambres assez

grandes oü reposaient les morts. Dans l'epaisseur des murs sont tailles de veritables

loculi, semblables de tous points ä ceux des catacombes romaines, qui contiennent

chacun une momie. La plupart des momies etaient sans cercueil: grossierement mo-

mifiees, bitumees, puis enveloppees de deux ou trois tours de bandelettes, on distingue

encore nettement les traits du visage sous la toile. Celles que j'ai ouvertes ne ren-

fennaient aucune amulette et ne portaient aucune trace d'ecriture.

Les debris de deux cercueils en bois et de quatre ou cinq cartonnages, epars sur

le sol, montraient quau milieu de ces morts sans nom on avait enterre quelques per-

sonnes de distinction. Les masques etaient dores, les dessins traces avec soin, les

quelques hieroglyphes visibles nous ont donne les proscynemes ordinaires et des titres

de pretres. Une gaine en toile peinte etait seule assez bien conservee pour qu'il fiit

possible den tirer partie: eile est aujourdbui au Musee de Boulaq. La moitie supe-

rieure a ete perdue; la partie inferieure porte de chaque cote sur toute la longueur,

une Serie de petites figurines de genies momifies debout, la plume de justice sur la

tete, la face toumee dans la direction des pieds de la momie. Au-dessus et de chaque

cote, une seconde bände est occupee par des representations du chacal Anubis ^^ ,

alignees bout-ä-bout, et la face toumee vers la tete de la momie. Les pieds sont re-

presentes nus; sur la pointe on a dessine deux lions allonges, teuant un couteau entre

leurs pattes de devaut et afirontes Tun a Tautre: sous la plante, deux grands scorpions

^ peints en jauue. Le jupou de la momie est orne des figures des genies fimeraires,

deux ä droite, deux a gauche. entre lesquels descendait une longue bände d'hierogly-

phes dout il ne reste plus que le bas.

iüil I 1 <=>ö 1 '=^^® III I^ I I I - I I I O^f J /vw^.^A ^Tl A,^N W '—' ^ '=' JT

Ä^ö. Hill: 3öP'äl[liröSPi'^^<^r1Tl,nnni, ras o*,',_
n »-==^ n® I

'^—
=;n
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C'etait donc le tombeau de la famille du prince d'Edfou Penshou, et le cartonnage

avait appartenii ä la momie de la fille de ce personnage. Outre l'indication de Tage

de la defunte, soixante dix-nenf ans et dix-neuf jours, on remarquera la formule finale

et la presence du double feminin \^ , dont il n'y a jusqu'ä present que peu d'exemples

(Recueil de Travaux, T. HE, p. 106— 107). Le style des hieroglyphes marque la fin

de l'epoque grecque ou le debut de l'epoque romaine.

Dans la seconde chambre, il y avait, outre les momies dejä decrites, le bas d'une

Stele en gres portant les derniers vers d'une inscription grecque de mauvais style, et

qui ne peut guere etre anterieure ä la fin du premier siecle de notre ere. Malgre tou-

tes mes recherches, je n'ai pas reussi ä decouvrir la partie superieure. Le monument avait

ete brise dans l'antiquite et peut-etre apporte du dehors pour servir de cale ä quelque

oercueil pendant les dernieres Operations de l'enterrement: la cassure montre en effet

des taches et des eclaboussures de bitume. La copie de l'inscription grecque a ete

ndressee ä M. Miller, qui la publiera sous peii; la stele elle-meme est au Musee de

Boulaq. A cöte de cette stele etaient les restes d'un cartonnage tres orne portant,

outre des peintures assez fines d'execution, des restes de legendes. En premier Heu,

sur la poitrine
= ^ (f , , _!^ ^ ,, .1^.mü Iü '

^' ^^"^ ^^ ^^^"^* ^'^'"^^

nous est donne par une scene voisine 1 t^ ' ^^
[) V^ ' ^^ ^*^^* represente adorant

les gardiens des pylones divins •• ||^^^ ,

' ,
^ ®J^ ,

'

, "^
jj P <^^^ 1

J(icr^^Ci2^||, et differents dieux: ^"^^lITÜ®' ^"'^ ^11lo= "R''

puis v=—D / Vy O , puis ri l^^^zr^st] . Enfin, dans la bordure, on lit
^ O I

^^ Un2(^^' ^ W !<=::> öl O D (Sic) '
_

_
'

un debris de legende que je reproduis ä cause du cartouche bizarre qu'il renferme:
(Sic)(Sic)

^1 - i Mi-
En resume, la necropole de Qa^äa etait le tombeau des princes d'Edfou qui regnai-

ent vers la fin de l'epoque grecque ou vers le debut de l'epoque romaine, de leur fa-

mille et des gens de leur maison.

§ LXIL Une stele de Nectanebo 11, trouvee au mois de Mars 1884 dans les

ruines de Coptos, aujoud'hui deposee au Musee de Boulaq.

Gres fin. — H. 0,42, larg. 0,20. — Sommet arrondi. — Dans le cintre, le disque aile.

Les deux uraeus detaches du disque, tomb£nt assez bas et encadrent le prenom O m U
,

non entoure d'un cartouche ; ä droite et ä gauche l'epithete *^=^

.

Sous le disque, au centre le dieu
|
^p "^J ^ 1

1 ^^~^
1

"^
1

^'^^^ 'C^ > debout,

(sie)

avec ses attributs ordinaires, et le dieu S^
v\r\ . ^ '' ^lebout ä tete d'epervier, repoi-

vent l'hommage de
|

fo^ul
| fc^ J^^ ^^-^^J I A"?"?!' ^asque, debout, qui leur

presente le signe ^^^ de la campagne A_fl ^^^^ ^^^^ A 1 i E

'

Au-dessous, inscription en trois lignes horizontales:
i i ^ ,,, y V^ .=^ ^ 4^
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1^i^^ £=3 n ^ (sie) A T ^1 i ® I.
* ^® crois avoir rctrouve des debris de ce mur

en briques, dans l'angle meridional du grand temple d'Isis que j'ai fait deblayer a Coptos

les Premiers jours de 1883.

§ LXIII. Beaucoup de noms de ville assyriens renferment pour premier element,

rideogramme »rr-Y oii »—TTyT ,
qui repond ä l'egyptien J "i^

| , *^^ s=5 . La vo-

calisation de cet ideogramme est bien connuc: les variantes phonetiques donnent, selon

les cas ^~^ ^^ *"^eT
^*"*"^^^*5 ^ t^^— *"<T< ^*-*-^*5 et en composition Bit- avec

chüte de la terminaisou casuelle ou de la noinination: Btt-Zcti, Btt-Dagana^ Btt-

Khoumria, etc. Si nous analysons le mot egyptien J (^t |i , nous trouvons que les

valeurs proposees pour les signes qui le composent, concordent avec la vocalisation de

l'assyrien. Le groupe j <^^^ , •& <*^^ , a la vocalisation i, plutöt avec un t long (?])

qu'avec un i bref (Zeitschrift, 1882, p. 126, „ "m^ ^ T^TT^ßy/ou) , le groupe li a pour

Variante o+(| ou o + (j||. La lecture du groupe complet serait donc Btti; mais comme

la langue ä laquelle appartiennent les noms oü entre ce mot est parente de l'assyrien

et suit les memes regles, l'Egyptien qui ecrivait 1 (<^^ A 4 \\\ par exemple, avait du

entendre un original Btt-Anati (^Btt-Ätiiti), et en effet, ä cöte de l'orthographe

T& <^s A Btti, on rencontre Torthographe Ä<*^^g=D Bit. Je transcrirai donc (no. 97)

1 (^^|l[l[l ^v, Btt-ia, (no. 110) Bit-Sharo, laissant indecise pour le moment la

prononciation du groupe T»TtT (1 J (^ |
T«TtT ü ,

' J ^^ ^= T^TJ (1

L'ideogramme /^^T se rencontre egalement au debut d'un grand nombre de noms.

Les variantes permettent de le lire Toulou, plus souvent Ttlou, au commencement

des noms composes TU: ^J >^y J^ ^yy<y Ttl-Bari, ^y T^ ^"^ ^yyy ^
Ttl-Shabtdni, Ttl-Ashourt etc. Si donc A (I a la valeur ti, comme je le crois, on

doit le rencontrer dans les noms geographiques de la Syrie du Nord oü entre le mot

y^^y: nous avons en effet (no. 127) A 'K^ , Til-Mdn[^ou'\na. Un autre

nom (no. 217) ^ \\ J ll (1
,
pourrait renfermer la forme Toul du meme mot; mais

ä cette epoque ^\J^ initial repond parfois ä une valeur Dou des noms semitiques (cfr.

no. 9, =
Yj^ I ^ ^ ^ ' Dotha'in), et le mot ^

yj^
pourrait repondre au mot w^l^Y

dour, qui entre dans tant de noms conserves par les monuments assyriens. ^vN

J (l (1 serait alors Dour-Binti, et cette valeur me parait d'autant plus vraisembla-

ble que, d'apres sa Situation dans la liste de Thoutmos III, la localite qui portait ce

nom doit repondre au village fortifie de Deir el-Banat, le Castrum-Puellarum des chro-

niqueurs de l'Orient latin, ä peu pres ä mi-chemin entre Alep et Antioche. Ajoutons

pour en finir avec i [I que ce syllabique repond tantöt ä ti, tantöt ä di, dans ces noms

etrangers, ti etant la valeur la plus proche du di semitique pour une bouche egyptienne.

On a ainsi au commencement des mots (no. 13) l [n " ^ , "V ^H- *\ >-->~^7
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Dimasqou (no. 14:),
^^ (1 ^

'
"^""^-' ^^'^^'o^ (lui ne saurait etre Edrei, faule de

5> final), ^^^^]j^7^ (»o- '^1) Magdihou, et (no. 2) ^. ^^'~~^1()? Magidi.

Le mot
I
A

_

, A ^^ ^_

apparait dans le nom d'une des villes de Chypre

mentionnees dans les annales assyriennes, avec la vocalisation Qar-ti^ Qar-ti Kha-

dashti. Le groupe egyptien se compose en efiet de A ^^ dont la vocalisation en a

est certaine, et de lettres ä valeiir connue <:;r> et il . II faiit donc admettre pour (no. 11)

A
^

1^ ^1 *^ une prouonciation Qart-nizna (nizana, nizanou) et non Ki-

riath-nizna. On trouve pour ce mot, dans la liste des villes du Nord de la Syrie,

une Variante '^ <c::r> A ,
qui semble indiquer une prononciation dialectale, Garti (^^z:^

= g comme dans '^ "^ v\ J<T»T *^ Gargamish'); ainsi (no. 222) '^ <cz:=> Il

(1 ^^ V L Gart-Amrouti.

§ LXIV. Trois villes de la Syrie du Nord portent des noms qui ne different que

par l'iuitiale: (no. 189) ^"^J 5
(^o- 190) ^^^J ,

(no. 311) l'^'^J% C^^^ • On

sait par Chabas que ce dernier correspond ä Alep: Khalobou, Khalbou, en assyrien

Khalvan. Les deux autres, Niroh et Tirob me paraissent pouvoir etre identifies

avec les bourgs modernes de Nerab, Nirab, ä quelques kilometres ä l'Est d'Alep, et

de Trab un peu ä l'Est de Tourmanin ou plutöt de Tereb, VAtareb, le Cerep des

chroniques du royaume de Jerusalem, au Sud de Tourmanin.

§ LXY. Un des noms sur la prononciation desquels on a le plus dispute est

celui de [1 ""TT" [I (1 r^-^^^ : selon les valeurs qu'on a attribuees dans les derniers temps au

signe ~77~, on peut le lire Amasi ou Asbi. Autant que j'en puis juger par les tra-

vaux contemporains^ la veritable prononciation, Celle de E. de Rouge, Asi, a ete aban-

donnee ä peu pres.

Aux raisous de E. de Rouge, on peut en joindre une autre, tiree des analogies

graphiques. ~jr' se compose de —«— pose sur 7^. La plupart des signes longs s=5,

I, (I se montent de meme sur les jambes J\ et forment des groupes dont la

valeur est connue: sr^ = ti, l-^= she, U = t. Le verbe ^^^ ,
prend la forme gram-

maticale en ^^^^ prefixe et devient -^^^ ^~j^ i
^w bieu on a le verbe ^-j^ ^> , ecrit

parfois ^-J^
'-^- avec la reunion de "-^^ et de '

j^^ . De meme ä cöte de 2^=^ on trouve

le verbe
J ^^r^^^ • De meme que de la forme Jp^^ ^^^^ on n'a jamais conclu ä

une lecture bolit de °^JT^
^ ^5 de meme qu'ä cöte de ^-j^ on a une forme secondaire

^>^^ ^^^ , Sans pourtant exiger que ^^^ se lise niashe, je ne vois pas pourquoi ou

pretendrait imposer au signe ~yr' la lecture mdsi parce qu'il y a une forme secondaire

^^^^ J\ dans les textes. •=^^^ Ji mdsi est ä ~7r~ si, ce que -»^^ "-^^ mdshe est ä

^-j^ she, ce que toutes les formes en ^^^ prefixe sont aux formes simples d'oü elles

derivent. D'ailleurs, la forme phonetique du verbe ' ü _/^ , 7^" "^^ M^M M -A '

et son equivalent copte ce ont ete signales depuis longtemps.

Je suis heureux de pouvoir aj outer une Variante nouvelle, d'un texte fort ancien,
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dans lequel le mot -TT" ü ü est ecrit phonetiquement 6i. C'est dans un des chapitres

publies par Lepsius, Aelteste Texte et dont j'ai retrouve une copie au tombeau de Hor-

hotpou, le Chapitre cCamener la harque:

L^psiM^ pl. U, 1. 49: ^l]lI^o~^f)()^D^I^!(l^ formule qui revient

plusieurs fois et qui est ecrite dans Horhotpoii ü ^^ ^ r /i o r^'-' V
°(1° ^

(1. 433, 463, 477, etc.).

La meme forme revient plusieurs fois dans Horhot'pou (1. 481— 482): ''^^i, v

flk=^^--P' (••*83-484)p-^0^=j|^0^52'^^, (1.484-

^^^^ Pu"^*^^^^ °^^"["^jn^^ ^^^•' °^^ ^® *®^*^ malheureusement mu-

tile de Lepsius, semble donner dans le premier cas (pl. 14, 1. 55) [ I D V:^ [ ^^\

^^ <==>, dans le second (1. 57) ^n"
(] (]

D^^^^1 '^ ^*^-

Quelle que soit la valeur de ces derniers exemples, les premiers ne laissent aucun

doute sur l'equivalence i ^, =~7r"(l[l : '^ est le syllabe ti place derriere sa

syllabe et I = J\ c'est-ä-dire —h— sur j\

.

La lecture Asi est donc indiquee de toutes les manieres pour le groupe [1 "TT" [1(1

r>^^^o . Le nom sert ä indiquer Chypre ; Chypre semblerait donc etre un des premiers

cantons auxquels se soit applique ce nom d'^s^, Asia, qui plus tard a ete etendu

au continent entier.

§ LXVI. Apres avoir montre le duel dans les textes de l'Ancien Empire (^Zeit-

schrift 1884, p. 80— 83), il n'est pas inutile de relever les exemples qu'on en rencon-

tre sur les textes du Moyen Empire. Le tombeau de Horhotpou decouvert et trans-

porte en 1883 au Musee de Boulaq, en offre de nombreux exemples:

Horhotpou, l.nQ— 117: V\ ^ ^ aa^aaa Q D yü VN '^^ ' \\ '

^ s=5 <n:> _5ftf Vo»p|' A <::> avwvv § i «crr> nvs) | a^aaaa | cd

Eorkotpou, 1. 231-232: --fO^SVT^P¥~J^^
csiD etc.
I I I

Horhotpou, \.2SS:
^"^"^^"^"^ "^^ %^^ ^^ ^ /?
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Horhotpou, 1. 296— 297: j]^"^PJ|\
]

Horhotpou, 1. 311—316: ^ (j

i-irs^^^i^A^^
AAAAAA
^ w

^U2
etc.

^k^'
ü -fkW

w

r\ fOl O A^AAAA

w ^n I ^ w
AAAAAA
AAAAAA
A/^^A^^ p

w

AWAAA <^ > A n

Horhotpou, 1. 501-502: J^<i>(5^'^" (] "[]-

Horhotpou^ 1. 341— 343:

ci
I

^^ etc.

Ces exemples sont empruntes ä de vieux textes du Rituel des Pyramides ou du

Livre des Morts. Sans rien prejuger sur la question de savoir si, vers la XI® dynas-

tie, le duel etait ancore usite generalement, dans la langue courante, ils prouvent qu'a

Thebes comme a Memphis on la respectait dans les livres canoniques de redaction an-

terieure, et dont on voulait conserver la purete primitive.

§ LXVII. Dans le tombeau de Horhotpou, le pronom de la premiere personne est

ecrit fort souvent (I W^ , ce qui correspond ä Torthographe [I | des formules publiees par

Lepsius dans ses Aelteste Texte.

Horhotpou., 1. 328; JJfi^,^,fti^J.i A/WAAA
AAAAAA

Horhotpou, 1.366— 367: ^^^'ö^^
Horhotpou, 1. 308— 311 A/^^V>A

AWVNA c

AAAAAA
j

AAAAAA <

AAAAAA C

/^»AAAA Pi EL h AAAAAA

C^ JI I I I

ö
Ce qu'il convient de noter, c'est que le pronom de la premiere personne

,
prend

egralement ces variantes
^

l] )^ ,

'^

[1 1 dans les memes textes. Je viens de citer

dans le paragraphe precedent l'exemple de la ligne 311; en voici d'autres analogues:
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A^/»AAA A^'^AAA V —^
Horhotpou, \. ^35: ^ Ö^llJ ^

Lepsins, Aelteste Texte, pl. 7, 1. 49: ^ () I ^^ !) I
-^^^ !)||^^ (jj^ 1

1 etc.

Lepsius, pl. 11, 1. 16: ^ \\\ etc.

N'y a-t-il pas lä un argumeut de plus en faveur de l'opinion que dans [1

*^ le signe ^ avait une valeur phonetique et que le pronom de la premiere se

prononpait ä l'origine Anouki^ Anoki (^Les pronoms personnels en Egyptien^ p. 19)?

§ LXVin. J'ai indique precedemment {Zeitschrift^ 1883, p. 69, no. XXXVIII)

que le texte de Teti donne v=

—

d k '^ pour Variante phonetique de Q^ . Le tombeau

de Horhotpou confirme cette lecture par l'exemple suivant:

fl«.A<,.po«,l. 103-104: ^|()^V0^-^^TlSffg^^

Le tombeau de Horhotpou renferme deux versions du Chapitre XVII du Livre

des Morts, la premiere donnant le texte seul sans aucun des commentaires, la seconde

donnant le texte avec les commentaires connus a la XII ^ dynastie: c'est ä ces deux

versions que sont empruntcs les deux exemples enonces ci-dessus.

De meme, la comparaisou d'un texte de Horhotpou avec le passage correspondant

des Aelteste Texte de Lepsius donne une nouvelle preuve de la lecture p de ^ :

Horhotpou, \.4:m: 1 li !)'^^^ ^^1| J ° ^N
AJV^AA^ ^ n I ^ -^ '<—— \ v__^ I \ ] AMAA^ JfLu I U

Lepsius, pl. 14, 1. 42: ^ 1^
(] .^^ aa^ q || (1 , oü j'ai retabli le

commencement, legerement mutile, d'apres Horhotpou.

§ LXIX. J'ai Signale il y a longtemps dans les textes de la XII® dynastie des

cas de r-^r-i pour —«— . Voici un exemple nouveau de cette Variante

:

ii I I

HorKot,ou, 1.471-472: PlTlIü^^iU^l^^^^^^^:
Lepsius, pl.l4, 1,44-45: -^'^(] Ij^^lfjo^^'^^t'^]1^"^

Un fait curieux et qui semble montrer qu'au moins ä certaines epoques la pro

nonciation de r-g-i avait besoin d'etre definie selon les cas, est la Variante
_^

ou

que j'ai relevee a la VI® et ä la XII® dynastie:

T% 1 n /VWAAA A^^A/V\ b ä rK "fV , /

Pepi 1®% 1. 11: I
—"— II V \^ oü le r-rr-i est tres nettement grave

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. 2



20 Notes sur quelques points de Grammaire et d'Histoire, [I. Heft

AvwvA I
' N\r\f\f^ rs «slJ I 1

' U a^^^aa // vTH (a) S) aa^vwa Q ' "" a/^aa\

P.,.- IM. 163-164= ^^CEllI^^i!--
Lepsius, pl. 13, 1. 28: "^^^^^^^^^T^"'^ '^[J'^^ f]] ® ^\f ^^' °" ^® *^^*^

de Horhotpou porte (1. 456): "^^^^^^^f) ^
"fl" r^

"^

§ LXX. Le nombre ordinal s'ecrit en ajoutant ö au chiffre: ainsi Pepi 1" a

AAAAAA

hotpou donne ime Variante ^ ^ de ö:

^„..o.,o«,,.4i6_4i7:^iPvv;;si-pr^v,v^°^i^^=i.i
D'apres cette Variante, l'ordinal se formait en ajoutant au nombre la finale adjec-

tive AAW.AA vocalisee en ^: safkhounou septieme de safkhou^ femin. safkhit.

§ LXXI. Les textes de Horhotpou donnent des variantes orthographiques curi-

euses de l'interrogation nimd, nimdtiri:

Horhotpou^ 1. 427: a^aaaa ^ 4 ^^n^ M

Horhotpou, \.4.bO— 4.bl: ^^^{\\^^W\
Horhotpou, \. A61: 1 ^ ^ { ^=^ Q /\

AAA^^^ vj H <c > i .^/J

Horhotpou, 1. 431: aaaaaa
| ^^^^ ci J ^^3^;:?, H

Borhotpou, l.iöi-iöö: 1 K'IS f * n
fl ^ |?^J1 II kfl^-

AA/VVAA _Cr^ 1 -J n ^3 <C > I AAAAAA <i- > \_[ I i { I A^^AAA v3——D I te»_

§ LXXII. L'exclamation (I W^ est lue d'ordinaire a. II y a pourtant, dans les J

textes du Nouvel Empire plus d'une Variante qui lui assure, au moins dans bien des

cas, la valeur ia; voici quelques exemples de cette valeur pour l'Ancien Empire:

p.,.n= (ins^^skeArirkPüiq^TA
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§ LXXIII. Les fouilles de l'Assassif nous ont rendu eutre autres objects, im cer-

cueil carre, voute eu dos d'ane, a legendes bleues et figures coloriees sur fond blanc.

II appartenait a uue femme, dont voici le nom, le titre et la fiiraille : S 5
^"^ "^ ^

droit du ce.cueil; IffliLeeSiPI^I-^f^T^S^MI:-
.aHante ^^^i^^ s„r ,e oouverc.e.

|fPJHÜO^O^^^
sur le cöte gauche. Sur le cöte de la tele le nom de la mere est ecrit ^^p h

^^
H 1^

,

avec l'equivalence ^^ = JiLJ "^ ; et t^ <^ (1 "^ / sur le cöte gauche.

Je n'ai aucuu moyeu de classer ces differents personnages dans la famille des

Bubastites

:

Le fils du roi maitre des deux pays Tiklat(^en)

I

Osorkon Ptaouii la chanteuse Sheamenames

La chanteuse Mir isamen.

§ LXXIV. Le Musee de Boulaq a repu des environs de Bubaste une de ces pe-

tites steles de type bizarre et de lecture difficile dont j'ai deja publie un specimen au

HO. XVII/ de ces notes (Zeitschrift 1881, p. 117). Dans le cintre, le roi casque ^
presente ^ ä un dieu et ä une deesse debout ä forme humaine, pares des coiffures

d'Ammon et de Mout. Au-dessous, cinq lignes d'inscription horizontales, tournees de

droite , gauche:
| (^ .'„T^, Cl r;

""
(«El I ¥ (Öfl] f

_ (sie)

^~ö Ss, I l
^1 • ^^^ ^^^® ^^ 1'^"^ ^^ d'Amasis est en resume ce qu'il y a de plus

important sur la stele.

§ LXXV. Un gros proprietaire des environs de Fakous, Ibrahim Eflfendi Helmi,

ayant demande en 1883 Fautorisation de pratiquer des fouilles dans le voisinage du

bourg xJüiLLii El-Khattäneh, j'envoyai le secretaire-interprete du Musee, Ahmed Effendi

Kamal, examiner ces lieux. Comme son rapport renferme quelques renseignements nou-

veaux, je crois utile d'en resumer les points principaux.

Le groupe le plus cousiderable de ruines porte aujourd'hui le nom de »S^\ Jo

Teil el Birkeh. C'etait une place entouree d'une muraille en briques fort elevee: au

milieu se trouve une depression, formant etang (d'oü le nom de la ville) au moment

de rinondation, cultivee au printemps sur une superficie d'environ vingt feddans. A
chaque saison, les fellahs trouvent en retournant le sol des scarabees en cristal de

röche, en amethyste, en agate, en terre et en pierre emaillee, ainsi que des statuettes

fiineraires et des vases en terre cuite. Ahmed Effendi signale l'existence dans les

ruines d'un petit sphinx de granit rose, sans tete, portant entre les pattes deux car-

touches presque illisibles, peut-etre ceux d'Ousirtesen 1". Un Grec du voisinage avait

pratique autour de ce sphinx des tranchees de 1"" ou 1™50 de profondeur, dans l'espoir

de decouvrir des antiquites; mais ses recherches sont restees sans resultat.

2*
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A rOuest de Teil el Birkeh, a une distance d'environ 2000 metres, sur un tertre

nomme &s5-/jü^ JJ Teil el Qirqafah, on voit encore trois blocs de granit portant in-

scription:

1°- Grande dalle ayant servi de linteau ä une porte, couchee ä plat. Sur le cote

apparent, le ciel p=5 supporte par deux sceptres 1 occupe toute la partie superieure de

la dalle. Dessous, au centre, le cartouche pose en long et flanque, ä droite, du /" N

^ vautour et du serpent, places ä cote de ^If avec la legende 1 J(
^ | au-dessus,

et le souhait A ' T" deux fois repete, une fois pour chaque divinite, enfin,

la banniere d'Amenemhät 1"; ä gauche les memes representations et les

memes inscriptions sont repetees dans le meme ordre.

_Ä
v^

2°- Bloc de granit rose ayant forme probablement un des jambages de la porte ä

laquelle appartient le morceau precedent, et portant les debris de deux colonnes ver-

ticales dhieroglyphes, tournees de droite a gauche:

Bien que l'inscription soit mutilee, eile est precieuse pour Thistoire de ce temple: eile

montre que la porte et les salles construites par Amenemhät 1" avaient ete reparees

par Ousirtasen III.

3°" Bloc de granit, provenant de la meme porte et n'ayant plus qu'un bas de ligne,

profondement grave "^ . Entre Teil el Birkeh et Teil el Qirqafah s'etendait probable-

ment la necropole: du moins les ouvriers occupes ä creuser un canal en cet endroit y
ont decouvert en quantite des debris de momie, des vases en terre cuite, et des frag-

ments de cercueil. Au Nord de Teil el Qirqafah, s'eleve un second teil du nom de

ijMj)Jü\ j.i\ Jö Teil Abou-1-felous, oü la tradition locale veut qu'ait ete situe le ^^alais

du roi, Sans que rien appuie une pareille supposition. Pourtant, au pied de ce tertre,

Ibrahim Effendi Helmi a deterre une petite statue de femme, en granit noir, assise et

sans tete qui porte sur le dossier de la chaise Tinscription verticale: j, ^ A aI
^

c^g^Q ^^ ^fe=f I ^ I qiNv /wwvA ^ . Cette reine de la XII '^ dynastie est pro-

bablement la meme que celle dont j'ai trouve cette annee-ci ä Karnak une Statuette en

calcaire aujourd'hui deposee au Musee de Boulaq.

Le champ des ruines est place entre les villages de r^^^^ Qantir au Nord-Est, de

^UäÜjÜ Jd' Kafr el-Khathäneh au Sud-Est, et de ^^_^A^nJ> Dahdamoun au Sud, mais

plus pres de Dahdamoun que des autres villages. Un de nos hommes que j'envoyai

sur les lieux apres le rapport d'Ahmed Effendi Kamal, revint au bout de quelques jours

avec une fort belle table d'offrandes en granit noir veine de rose, dediee ä Sib et ä Rä

par Amenemhät 11 et deposee aujourd'hui au Musee de Boulaq. Le signe Sam T
entrelace des fleurs de la Haute et de la Basse Egypte est grave en relief sur le plat.

Tout autour sont les inscriptions suivantes: !"• ä droite, 1 ^ A^^?^ J^^ MI 11 II II

T! V'i 1 (-gk de la table) ^1P^ i? t ^1 =^ ° ° t°^ t° S "^

|)
(angle de la table; ici l'inscription change de direction et la suite de la phrase se
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trouve ä cöte de la rigole centrale par laquelle s'ecoulait Teau du sacrifice)
j
T ^^

QMK2]jl^S^?\11Af' ^°' ^ g^^che, meme legende, disposee de

meme, sauf la legende royale, qui est ecrite
|

T<5>- ^^^ (uiJ*U 1 ^^ \^'\ A I ^H •

Des recherches de ces hommes, il resulte que le temple construit en calcaire blanc

comme tous les temples du Moyen Empire jusqua present connus, a ete detruit pres-

que jusqu'au bas des fondatious pour fjiire de la chaux, et que les parties en granit

subsistent seules encore en petite quantite. Le site n'est donc pas de ceux qui pro-

mettent une recolte abondante, surtout apres les fouilles prelirainairis que le Musee et

Ibrahim Effendi Helmi y ont pratiquees.

§ LXXVI. En examinant les colonnes de la petite salle aujourd'hui ä eiel ouvert

qui succede a la grande cour du temple de Pbilae, je me suis aper^u qu'elles ont ete

bäties avec les debris dun edifice anterieiu*. Au milieu de restes de legendes insigni-

fiantes en grands hieroglyphes de beau travail, j'ai releve par deux fois les restes du

cartouche d'Amasis. Je ne sais si cette particularite avait dejä ete remarquee: en tout

cas eile est assez peu connue pour qu'il ne soit pas inutile de la signaler de nouveau

au cas oü eile aurait dejä ete reconnue. (Sera continue).

Stele de l'epoque de Eameses IV.

Par

Karl Piehl.

(Suite. Voir Zeitschrift 188 i pp. 37 et suiv.)

Traduction. „L*an .... mois de la recolte sous la Saintete de Ra-Horus, tau-

reau puissant, vivant de verite, seigneur de panegyries ä Tegal de son pere Ptah-Ta-

nen, seigneur des diademes, qui protege TEgypte et qui subjugue les neuf peuples d'arc,

JSorus vainqueur, riebe en annees, grand de forces, roi omnipotent, qui cree les dieux

et fait subsister les deux pays, roi de la Haute et de la Basse Egypte, seigneur des

deux pays, maitre des oblations, .... (2) .... fils du soleil, seigneur des diademes

comme Horus ä Tborizon, Rämeses, qui donne la vie eternellement, comme le soleil.

C'est le roi de la Haute et de la Basse Egypte, seigneur des deux pays, Rä-hek-

maä, fils du soleil, maitre des diademes, Rämeses, donnant la vie comme le soleil —
qui dit: Je me suis attache^) ä mon pere, ä mon maitre (3) Thoth

1) Le sens de la locution I] a ete donne par Brugsch Dict. V page 47, oü le dit

savant la rend par „nachdenken". Toutefois, la construction de la phrase de la Stele de Ra-

meses IV differe de celle des exemples, communiques par Brugsch, ainsi que de la forme que

presentent les expressions renfermant (1 que j'ai moi-meme recueillies.
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qui reside dans la maison de vie, i) pour ne pas les 2)

regarder, pour meler^) les grands avec les petits parmi dieux et deesses; j'ai trouve

(4) tout le cycle divin*). Tes transformations, oh maitre, oh maitre, sont

plus mysterieuses que lui (le cycle divin). Quant aux jours, si tu leur parles (litt.: on

leur parle) ^ ils deviennent. La deesse Nout, n'est-elle pas devenue euceinte par ta

puissance? C'est (gräce ä toi) (5) que subsistent les dieux comme les hommes,

les quadrupedes, les oiseaux et les poissons. Car tu es le dieu Lunus, qui reside

dans le ciel, et qui rajeunit suivant son desir, qui vieillit selon son plaisir. (6) Lorsque

tu sors pour chasser l'obscurite, tu es ceint et vetu par le cycle divin, afin que des

incantations soient prononcees (litt.: deviennent) a l'effet de rendre lumineuse sa Sain-

tete (c'est- ä-dire: la saintete du cycle divin) et de porter ses ennemis ä leur lieu de

destruction. Or (tu es) ... un scribe, doux de bouche aupres des vivants^), qui fait

le compte pour connaitre jour et mois, additionnant Tun ä l'autre, afin de savoir leur

total (litt.: duree). Tu es le Nil puissant au temps de la moisson, comme ä chaque

Saison; les dieux et les hommes subsistent des ecoulements qui sortent de toi. J'ai

trouve (8) ta Saintete en realite, comme roi du monde inferieur dans le (litt.: ce) des-

sein de de l'Egypte, oh toi, qui fais du bien, exempt de paroles de

mechancete (??). Quant ä celui qui fait cela dans le pays de la region inferieure, c'est

toi qui le renvoies ^). Les morts sortent et arrivent au (pays de) la vie dans le do-

maine de ton district, le nome Abydene et la ville d'Abydos, et (9) ils annoncent le

decret qui est rendu (litt.: reitere) de ton palais. Meschenui'^) sont aupres de toi,

1) Ce passage [ J(\>T 5 il

^'^
f^ ^ ^v ^i i i ^nnr etc.] est particulierement

difficile, surtout parce que la particule 1 v\ peut avoir ou un sens interrogatif ou un sens

negatif, ce qui donne suivant le choix qu'on en fait deux versions diametralement opposees.

Le pronom dans [ v^. renvoie a un pluriel qui sans doute a occupe une partie de
III 1 _S5^l II

la lacune d'avant le mot ^ )^ . J'aime mieux ne pas hazarder de traduction que d'en donner
SvvF

une „ä tout prix".

2) Je lis C2. .

III
3) Le groupe X X /\ construit avec <nr> signifie peut-etre plutot „ distinguer d'avec".

Voir cependant Brugsch, Dict. VI p. 838.

*) Voir Naville, Litanie p. 18.

^) Je crois que equivaut ici ä d'autres textes.

^) Tout ce passage est doutenx. Pour le traduire j'ai du modifier la forme du texte et

alors j'ai lu: ^.^x' -<2>- I —ft^
| ^^^^^^^^^ ^ \\ ^<r^> ^— etc. On sait que, dans certaines in-

scriptions, Aft/wvs, x/ s'echange contre .»JU„. Le verbe [ ^^ p. s'emploie ici dans un sens

transitif, ce qui est exceptionnel.

^) M. Maspero (Etudes Egyptiennes p. 27) a fait remarquer tres justement que T^T^T ^\

[1 [1 -Ty et AAAAAA „le destin" et „la fortune" (voir Le Page Renouf, Lectures p. 160) etaient si

etroitement lies „qu'on les confondait parfois en une seule personne du nom de (H l

III 1 AAAW\ IM]]

Meschent". C'est, je crois, la raison de ce que notre texte donne le duel
[|] M ^^''^'^ f/n ' <!"•

groupe en question. Voir encore Pap. Anastasi V, 9, 7.
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executant tes desseins. Ra se leve chaque jour, et parvient a la region inferieure pour

fixer le destin de ce pays comme des pays etrangers. Tu es assis exactement comme

lui. — Oh voxis, qui parfois vous appelez (9) Ba et Temed^) de uom (litt.: de votre

bouche), c'est Thot qui est debout aupres de vous pour tracer sur des steles (ou peut-

etre: en forme de decrets) ce qui sort de votre bouehe. Tout ce que vous dites, etant

d'accord, ce sont nies propres ordonnances, chaque jour et (11) eternellement 2).

„Tu es (un etre) eleve au cieP), puissant sur terre, la region inferieure est stable

par tes plans pour leternite. Qui est puissant? qui est saint? — Celui k qui ta Sain-

tete a donne la preference. Je dis: II est honore, celui que tu as, toi-meme, distin-

gue, (12) mou pere, mon seigneur. Aussi, m'en rejouis-je.

„C'est moi qui accomplis des actes pieux envers toi, c'est moi qui te place dans

mon coeur chaque jour. C'est moi qui rends compte de mes projets devant la Sain-

tete et le grand cycle diviu qui l'accompagne — la verite est eu lui (13) en son entier

et la faussete n'a rieu a faire avec lui. Je suis un prince legitime-*), et on ne m'a

pas prive (de mon droit). J'occupe le tröne de mon engendreur, comme le fils d'/sz*.

Depuis que je reside comme roi sur le trone d'Horus, je dirige la justice vers ce pays,

oü eile n'exista pas; car (14) je sais que tu souffres, si eile fait defaut dans le pays

de TEgypte. Jai augmente les fondations nombreuses pour ton Ka, jai multiplie ce

qu'il y avait auparavant, tous les joiu-s, j'ai protege les familles agricoles de ton district,

j'ai entoure de soins ta ville, j'ai rendu des decrets afin de munir ton sanctuaire de

toutes choses '"). Je n'ai point mis obstacle a mon pere, ni ä ma mere, je

n'ai pas barre le chemin du Nil, la oü il coule, je ne suis pas venu, malgre Dieu,

devant lui dans le sanctuaire de son temple. Je jure par l'amour de Dieu et par le

jour de sa naissance dans le lac des deux feux! (16) Je n'ai prononce de paroles

magiques contre aucuu dieu, je n'ai offense aucune deesse, je n'ai pas ouvert l'oeuf*^)

^") Cfr. Naville, Litanie p. 17 et suiv. L'expression <::3> aaaa/w —-4»— si£;nifie peut-etre plu-
j ' ^ ^ liiiDö

tot „de votre bouehe de commun accord".

^) litt.: „rajeuni"'.

3) n M :, i est une Variante de sens (et de son?) de

*) litt.: „qui a ete admis" (voir la divinite dans son sanctuaire a eile).

^) Ce passage est dans Brugsch, Dict. V p. 10. Le mot A ^ qui termine Texpression,

a ete omis par lui. Je ne sais pas non plus au juste comment le rendre. Evidemment, le

groupe en question n'a rien ä faire avec le mot A ^^ v\ i
^ que M. von Bergmann [Re-

cueil de Vieweg IV, page 36, note 2] a etudie. Je crois meme que ce dernier groupe doit se

lire > 'K ^ v\ r-^-^-. . Tous les exemples, donnes par le savant autrichien, sont de nature a

permettre une teile lecture. Voici deux exemples nouveaux, releves par moi- meme, qui aussi
-<s>-i I I,

" ~

indiquent un r initial pour le groupe en question: 1° Zeitschr. 1883, p. 127: ^
AA/^AA^ AAAAAA

^Sv§if^cJ=."^^vg^® '; 2° Extrait du tombeau de I\^ ^fl^ de Scheikh-abd-
I <rr>^ iL jf I I I ^VAAA

6Z-(?ourna: S^"^*^^^^^ DO ^ fl'iT^^'^^ '.— Peut-etre faut-il rapprocher de

11 <^ le mot ^ .,crier" [Brugsch, Dict. VII p. 13471. Alors le sens de notre passage

devient ä peu pres „toutes choses criardes" (c'est- ä-dire: remarquables, precieiises).

^) Voir Todtenbuch, Chap. 85. — Peut-etre „Voeuf pondu" (Communication de M. Lefebure).
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frais (?), je u'ai pas raange ce que deteste Dieu (corrigez en ^/r'-), je n'ai pas tracasse

Fenfant^) a cause de ses bieus, je n'ai pas tue les faibles, je n'ai pas protege les pois-

sons que Dieu (17) abhorre^), je n'ai pas pris au filet, je n'ai pas lance de fleches

contre le Hon terrible, ä l'occasion de la fete de Beset^). Je n'ai pas jure par le bouc

de Mendes dans le palais des dieux, je n'ai pas prononce le nom de Tatenen, je n'ai pas

enleve de ses pains. J'ai vu (18) la deesse Maat aupres de Rä, et je Tai oflferte ä son

maitre ä eile. Je suis devenu familier (le determinatif est ^) avec Thot par*) ses

ecrits, le jour oü l'on a crache sur son bras^), je n'ai pas touche ä l'homme qui est

assis sur le siege de son pere, je connais ^) . . . ., c'est-ä-dire: je n'ai pas

coupe le ble au detriment des pauvres, ni (19) les herbes (?) sur leurs champs^).

„Oh Osiris, j'allume pour toi la flamme^), le jour d'ensevelir ton Corps momifie,

je tiens ä l'ecart de toi Set, parce qu'il detruit ta chair. C'est moi qui ai mis ton

fils, Horus, sur tes deux trönes^).

(20) „Oh Horus, j'ai crache sur ton oeil, apres qu'il a ete enleve par (ä?) son

vainqueur. Je t'ai rendu possesseur du siege de ton pere Osiris et son heritier dans

tout le pays. Je t'ai fait triompher, le jour de l'appreciation des paroles. Je t'ai

accorde de parcourir l'Egypte et le desert, comme rempla^ant de Harmachis.

(21) „Oh Isis et Nefthys, j'ai dresse votre tete pour vous, j'ai affermi votre nuque

pour vous, dans cette nuit-lä, oü on lance les chacals ä l'interieur de Chem. J'ai fait

triompher Horus, le jour de l'appreciation des paroles. Je vous ai mis (22) vos Col-

liers autour de votre cou, vos sistres dans vos mains, vos ...(?)... derriere vous,

vos ornements^o) gm- vous.

1) Cfr. (]^e:Sn^ Todtb. S5, d.

^) Probablement ä restituer wvsaaQ.

3) deesse ä tete de lionne.

*) J'ai cru devoir lire <=> i i i.

5) Cfr. Todtb. Chap. 17, 1. 28.

fi) peut-etre: „ce que tu as defendu".

'^) Le determinatif <0< du groupe final n'est pas sur. Tout ce passage se retrouve lege-

rement modifie ä Thymne d'Osiris, public par M. Pierret (Rev. Arch. 1868 — de Rouge, In-

scriptions pl. 156— 9). Voici la Version du dernier document: 1.19 iPo o O^ cvl
•'

"

^—^ I ^ %M^ M ^
I • Le groupe 9 1 de notre texte est Sans doute une

forme dialectale de fx 1 ' ^
i du texte de M. Pierret. Cfr. I A a cote de I 1 csaA

et J n "ITt a cote de '^
11

'^
<J] (Baillet dans le Recueil de Vieweg III, p. 33).

8) Voir Dümichen dans la Zeitschrift 1883, pp. 11— 15.

3) II est possible que I 1 soit ici nom d'agent, au lieu de duel. Nous verrons dans
c^ \\

la suite (1. 20) d'autres cas, oü les deux categories grammaticales paraissent se confondre. Pour

la theorie que ce phenomene semble justifier, voir mes Petites Etudes Egyptologiques, p. 40.

10) Le mot est nouveau. Je le rapproche de i<ÖA^^) <3'd.K plaudere (Zeitschr.
.4 ö x)^ —

1877, p. 145) et de W „rejoice" (Birch, Dict. p. 414).
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„Oh Ämesti, je t'ai accorde d'etre debout comme dieu, eleve sur ton support d'hon-

neur^). J'ai enveloppe pour toi (23) ton phallus d'etofie divine 2). J'ai f\\it habiller

tous les hommes, qui t'exaltent au momeut de ta belle fete.

„Oh Anmute/, je t'ai accorde que tu ftisses craint par les „Caches 3) de face",

(24) parmi les dieux de la region inferieure, et que vinssent a toi ceux qui appar-

tiennent ä la substance primordiale, possesseurs de la vie. Ils oecupent ton domicile

avec le cycle des dieux*).

„Oh Hannachis, j'ai renverse pour toi Apophis, j'ai fait marcher (litt.: circuler) ta

barque (25) sans quelle füt reduite ä naufrage^) sur le dos terrible d'Apophis pen-

dant la grande navigation.

„Oh Anhour, j'ai mis pour toi ta tablette autour de ton corps, tes deux plumes

sur ton front, le collier autour de ton cou, j'ai protege tes membres par mes incanta-

tions (20) et par la force puissante de ma parole. J'ai chasse toute chose impure qui

fut dans tes membres.

„Oh Secket, je t'ai accorde, Cjue tu fusses puissante parmi tous les dieux, que

ta force füt grande et ton autorite parfaite parmi les Rechi, (27) tous les pays etant

sous ta dominatiou. Je t'ai donne de pousser en avant, selon ton plaisir, partout au

monde.

„Oh Seh, j'ai mis, pour toi, ta tablette autour de ton cou^), les deux plumes sur

ton front, le collier autour de ton cou, je t'ai donne (lisez: (1^ '^rVi Z^') (-^) P^°"
tection pour tes membres par mes incantations et la force puissante de ma parole.

J'ai chasse toute chose impure qui füt dans tes membres.

„Oh Thot, je t'ai donne ta palette, j'ai rempli pour toi ton godet avec de l'eau,

(29) je t'ai accorde d'etre l'arbitre des deux adversaires, les deux freres (Horus et Sei),

j'ai chasse pour toi les soufirances, je t'ai accorde que ta vaillance füt grande, quand

tu naviguais sur le grand tourbillon.

„Oh Hathor, je t'ai donne le colHer autour de ton cou, je t'ai mis de l'or ä la

main. Puissant soit le souvenir de toi, grand Tamour de toi. oh la belle d'or-')'. aupres

de ton epoux; oh Hathor, ma maitresse!

1) II faut lire ^ jf ll [Ol ^"^U dans roriginal.

2) Cfr. Todtenbuch, Chap. 125, 1. 43.

,N r-^nn n n I ^ £\ I . •,. , • .
^^isn^^^

, ,
^) ÜÜM' t4 1

'
signifae le contraire de „ouverts de face, devoiles . Les

„ ^ e^, I , , . ,

dieux j"j I, mentionnes an Pap. Sallier IV (pl. 14 1. 1. — M. Maspero, Etudes Egypt.

p. 3i, a lu Yj ri) representent peut-etre alternativement (
[ ] ces deux ordres de

divinites. Ou le groupe „ serait-il une forme derivee de A ?° D © I czsrsü I

*) Si ma traduction de ce passage est exacte, l'equation /k^ Q = „die Neunheit" de

M. Brugsch (Thesaurus IV p. 718) parait incertaine.

^) Le groupe TmT '^ '^inS. ne m'est connu que de notre texte et du texte de Mariette,

Mon. Div. pl. 34 er, 1 & 3. J'ignore si les mots coptes fa-si, oe.cie sont ä en rapprocher.

^) probablement erreur pour
j

(voir 1. 25).

'') Je me suis permis de rectifier roriginal, qui en cet endroit est assurement incorrect.

Zeitschr. f. Aegypt, Spr., Jahrg. 18S5. 3
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(31) „Cest \me chose excellente, qu'un fils qui est bon pour son pere, et il (le

pere) le recompense d'esclaves en nombre. Et voici^) que je n'ai point neglige le

bien, pour ne pas le faire ä vos Ka, car mon coeur etait plein d'amour^). Quant ä

ce que Ton m'accorde en partage (32) suivant^) mes merites — que ee soit une grande

puissance sur terre, la terre etant en paix, le Nil dounant toute sorte de richesses et

de l'abondance, que mon corps soit vigoureux, que mon oeil soit resplendissant, que

mon coeur soit heureux chaque jour. Que je dompte (33) les rebelles qui se dressent

en mon chemin, que leurs Souffles soient serres dans mon poing et que je fasse

respirer ä leurs nez selon mon plaisir, comme tu*) as fait; donne que le pourtour

du disque solaire soit sous ma domination, (34) que je l'oflfre ä vos ka, qui l'avez

cree^); soyez ma protection tous les jours, et ecartez tout mal qui s'approche de

moi. Soyez presents dans l'ecole^) de mes fils, qu'ils soient bien eleves (35) pour

(litt.: dans) ce pays, quHls soient forts comme Schon et Tefnout Oh justes, justes

(dieux)! rendez bien ordonnee ma grande dignite pour mes heritiers et que vous de-

testiez (leurs) ennemis — (je vous supplie, moi) (36) la vie, roi de la Haute et de

la Basse Egypte Rä-hek-maä, fils du soleil, seigneur des diademes, comme son pere,

Ra, puissant par royautes, comme Horus, fils ä'Isis, Rameses, qui donne la vie. II a

fait ceci en memoire de son pere Osiris, qui reside ä l'Occident, grand dieu, prince de

l'eternite; il l'a fait, qui donne la vie".

La Stele de Rameses dont nous venons de livrer un essai d'interpretation — bien

modeste, il faut en convenir — est divisee en trois parties distinctes. L'introduction

qui occupe plus que la moitie du texte entier, est une sorte d'hymne adresse par le

roi au dieu Thot. Malheureusement, le texte n'est pas partout correct, ce qui neces-

site des conjectures qui par leur nature meme ne peuvent inspirer qu'une confiance me-

diocre. D'autre part, certains points du texte sont conpus dans des termes si obscurs

J'ai cru devoir lire: -^1 M$\ ^ ' D<=::=>M V^l e/O 1\ ^e/lDn
etc. Comme on voit, c'est une simple transposition de lettres, le texte, lui-meme, etant reste

intact.

^) Les deux phrases, qui s'introduisent par , sont paralleles tant pour le fond que

pour la forme. Le role de la particule ici est presque le meme que celui de [1 [1

d'autres textes [voir Brugsch, Dict. III p. 1148]. Pour ma part, je les crois tres appa-

rentees l'une ä l'autre, peut-etre meme sont-elles des formes dialectales d'un meme mot.

2) Cfr. la Stele d'Abydos, publice par M. Pierret, liene 17: o (2 ^ W Jh

I D^a^ ^^ u I

3) y [1 a ici la valeur qui en general appartient ä ^\ • Pour plus d'exemples, voir mon

Dictionnaire du Pap. Harris No. 1.

*) La divinite ä laquelle l'allocution s'adresse dans la derniere partie de notre texte, est

quelquefois prise au singulier, en d'autres endroits au pluriel.

^) Je ne sais pas si I se rapporte ici a Q ou a
J

^'^^ i i i. Dans le

Premier cas, il doit etre regarde comme Variante de 1<?. > car les textes ne parlent jamais, a

9. ü
ma connaissance, de plusieurs Q du disque solaire.

^) traduction un peu hazardee, peut-etre, mais la seule qui me semble admissible.
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qu'ils paraissent douner creance — en ce qui coucerne rancien-eg}-ptien — aux pa-
roles fameuses de Talleyraud. Cette obscurite de uotre texte provient de ce qu'il est

mythologique et a trait ä des dates de Thistoire legeudaire, qui pour la plupart uous
sont absolument inconnuesi). On remarquera du reste dans cet hymne ä Thot comme dans
les autres parties de la stele de Rameses IV, des formes grammaticales tres curieuses.

J en ai releve quelques -uues dans les notes saus epuiser la matiere.

La seconde partie de notre texte reuferme une serie de courtes allocutions aux
divinites qui sont representees dans le rcgistre superieur du monument. Toutefois, il

y a un point de detail qu'il ft\ut noter ä cet egard. C'est que la deesse Tefnout, figu-

ree et accompagnee de legendes dans le registre d'en haut, est remplacee par la deesse

Sechet dans cette seconde partie des inscriptions de notre stele. Nous voyons par lä,

que, dejä ä l'epoque de la XX '•^"" dynastie, les roles de certaines deesses se confondaient.

Daus cette serie d'allocutions, c'est le roi qui toujours a la parole, dont il se sert

pour relever sa propre importance. II parait s'identifier avec la supreme divinite, au-

prix de laquelle les autres dieux ne sont que des puissances secondaires — pour leur

faire voir comment c'est lui qui leur a attribue les qualifications dont ils jouissent et

que c'est de lui que derive leur conservation complete.

Enfin nous arrivons ä la troisieme et derniere partie de notre texte. Ici Rame-
ses — qui maintenant a repris son role de roi terrestre — exprime ses esperances

que les dieux se souviendront de ses bonnes actions envers eux, et en prendront acte

tant en faveur de lui-meme que de ses enfauts.

Avant de terminer, il nie faut reparer une erreur que j'ai involontairement com-

mise. J"ai ä restituer ä M. Mariette les droits de priorite de la publication de la stele

de Rameses IV, que je viens de traduire, Par malheur je n'ai point reussi ä me procurer

le second tome d'Abydos, l'ouvrage de Mariette oü suivant M. Wiedemann (Geschichte)

notre stele se retrouve (pl. 54— 5). On ne me blämera douc pas, si je n'ai pu profiter de

Toccasion de rendre mes hommages ä la fafon dont le savant fran9ais nous a rendu

accessible un monument qui interesse Thistoire de la religion egyptienne. II y a toute-

fois une partie du monument de Boulaq que j'ai dii reuoncer a traiter ici. J'entends

les inscriptions des tranches. Celles-ci qui reuferment, lime ime priere ä Ra, l'autre

une priere ä Osiris, m'etaient inaccessibles lors de mou sejour au Caire; c'est qu'on ne

peut s'installer a plat ventre dans un musee comme dans un tombeau. Pour ces in-

scriptions, je me borue donc a renvoyer au second tome d'Abydos de M. Mariette,

pl. 56, a. h. Upsala, 16 janvier 1885.

Sieben sahiclische Bibelfragmente.

Von

0. V. Lemm.

In meinen vor kurzem erschienenen „Bruchstücken der sahidischen Bibelüber-

setzung" habe ich im Vorworte mehrere sahidische Bibelfragmente aus einem Katame-

1) Voir le memoire instructif de M. Lefebure, insere dans les Melanges d'arch. egypt.

et assyr. 1874, No. 5, p. 155.

3*
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ros mitgetheilt. Seitdem ist es mir gelungen, theils auf der Rückseite der bereits pu-

blicierten Fragmente, theils auf anderen erst später von mir entdeckten und zu dem-

selben Katameros gehörigen Pergamentstückchen noch sieben sahidische Bibelfragmente

aufzufinden und zu entzifi'ern. Im Folgenden theile ich dieselben als Nachtrag zu den

bereits publicierten mit und gebe hier noch eine Inhaltsübersicht der einzelnen Perga-

mentstückchen, denen ich die bereits früher sowie die im Folgenden mitgetheilten

Bibelfragmente entnommen habe.

Fragment I. Avers. Rom. I, 10— 12. Matth. XV, 12— 14. — Revers. Thessa-

lon. V, 8—10. Marc. XIU, 35. 36.

Fragment II. Avers. Matth. IV, 6. 7. Hebr. X, 34—36. — Revers. Luc. XII,

33—36. Luc. XII, 39—40.

Fragment IIL Avers. Ephes. V, 19— 21. — Revers. Philipp. III, 18. 19.

Fragment IV. Avers. Matth. XXIII, 10— 12. Rom. XIII, 7. 8. — Revers.

Matth.V, 33— 36.

Fragment V. Avers. Matth. VI, 8. Philipp. III, 17. (Ephes. V, 1. 2.?) — iJ^üm.

Ephes. V, 16— 19.

Evangelium Matthaei XV, 12— 14.

12. ujis.'xe d.-ir[cKe>kn'^ö.]

13. Ai7e. — n[Toq -^e]

Ä.qo"!rtouj[& eq'XCü m]

Moc ne^TT [-xe . tco]

ö'e niM. CT Ärn[e m^]

eicaT CT [2p. neAv]

HHire Tev[<3'q' qViö^] ^)

14. [nojJpK > — Ä.p[i&oA]?

g[HT]oTr . ü's.d. [ttavo]

e[iT g^entAJAe ne

o[T£sAA]e equ}Ä.[n]

'}i[iMoeiT] g^HTq

T

Durch einen besonders günstigen Zufall bin ich im Stande den 13. Vers mit

Sicherheit zu ergänzen. Es findet sich nämlich auf einem der Petersburger Fragmente

kirchenhistorischen Inhalts (vergl. dazu meine „Bruchstücke," pag. XII jßf.) folgende

Stelle, welche ohne Zweifel jenem Verse entnommen ist

Tcos'e n

ne nd^eltü ....

£ii ncMH . . . e

ToiS'q qii&.na)pK

Evangelium Lucae XII, 33— 36.

[A\epe g^ooJAe Td^Koq

.

34. [nMes. c&.p ejxepe ne

^) Formen wie Tö.a'q, löpeK (Matth.V, 34— 36), kmö.m (Matth.V, 36) und [T]*.ng^ft..

(1 Thessalon. V, 9) weisen auf mittelägyptischen Einflufs hin.
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[Tn&,oo JMoq . epe

[neTÜoJHT nji.u}co

35. [ne maij^t] . — Av&pe

[ncTÜ'^Jne lyconc

[eiTMHp] epe neTÜ

36. [^Hfec] MOTo . — n-xe

[TÜpeJe nnipcüAic

[eTö'coJujT efsoA

[oHTq] ÄineTP's.oeic

[•2s.e €q]tt*.(3'coAn

[n«w"y efeJoA oAi nAi«.n

[ujeAeeTJ -seKcvc

"Varianten bei Woide, v. 33. — Aiepe ooo^e tö^ko itoHTq .

V. 34. — HAiA. Kivp cTepe iieTn&.g^o n«.U]ionc ÜAid.T . eqn&[g(jonc

MMäwT Il(?'l nCTUKeg^HT .

V. 36. — nneipioAve .

«coAt (!)

Epistola ad Romanos I, 10— 12.

10 niAi gn ttö^uj

[AhA eijconc •s.e

[e^pHTJ Td^^IH coottth

[ojMnoTCouj Ävn

[«otJtc eei ujivpco

11. [tu] . — ^oTeuj n&.-!r

[e]pcoTii . "xe

[kü^c eie]'t nHTJi

[noTp]MOT Aiitnel

[tIKOH .
'.

. .]eiiTök'2ipeTHT

12. [th . . . .]ne^i -i^e ne

ncAcA. nett

, . . . iioHTTHT

[-^n]

Epistola ad Ephesios V, 19— 21.

19. [\|/Ä.A]AeT 2^ii[ne]

[Tn£H]T en'x.oeic

20. [eTCTjütgeng^-uoT

[noToei] ujniAi.g^Ä.

[oTort ni]Ai . ^M n

[pewn Ävn]en'S.oeic

[ic nepöc] ÜT€A*.

. . . , e TieicoT

21 ^-ynoT«i.c

[ce nneT]nepH-!r

Epistola ad Philippenses III, 18. 19.

18. [n]HTii ü . . . .

Teno-y •a.e ['^]
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•s.ia AiM[oc eipi]

Me . n['2t*>'s.e m]

nec^^öc [Jünepd^c]

19. it*>i exe . T[e'!r2^&.e ne n]

Tek.Ko . [ne>.T exe neir]

noTTe [ne g^HTOv] .

«k-TW epe

. . iwneu

Epistola I. ad Thessaloniceuses V, 8— 10.

8 TniCTic

[nepiKJec^öwA&.iäL

[«^e]'\nic XvnoT'S.ö.i

9. ["S-e nJT*. nitoTxe

[«s.AAdk CTTJÄ^n^is. noTT

[xö.! efcoAg^iJxM n-xoeic

10. [ic Tie^cJ . nö^i nT[ikqMo]T

e[T£iHHT]n 's.€K[e.c]

eixe Tn[poeic e]iTe

Tnen[KOTK]

^^z

Epistola ad Hebraeos X, 34— 36.

34. ... n ... . [^Tnd^pxo"]

Tö.

epcoTit [g^iioirpÄw]

u}e [eTeTiicooTTit]

•s^e o'!r[itTHTn m]

AI*.IT nOT[AlÜTpM]

mikO eccon[T]

35. efioA : — Mnp

efeoA n.TeTn[ne.p]

pHCiÄ. . Tes.1 [exe]

OTnxc o'irit[o<5' n]

xoireio nfiT[Ke mmö.'v]

36. exexüpixi[pi*.]

noTo-yno[MonH]

Der auf pag. XXIII meiner „Bruchstücke" mitgetheilte Text mit der Überschrift

«(.nocxoAoc et^ecioirc findet sich nicht im Epheserbriefe, wie ich dies bereits an Ort und

Stelle bemerkt habe, sondern, wie ich jetzt sehe, im Philipperbriefe und zwar ist es

der 17. Vers des III. Kapitels, was genau dazu stimmt, dafs wir auf einem andern

Fragmente den 18. und 19. Vers desselben Kapitels finden. Es liegt hier also offen-

bar ein Versehen des Schreibers vor, welcher statt c^AinnHciorc — ecl^ecioTc geschrie-

ben hat.

St. Petersburg, den '^^^^ 1885.
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Faijiimische PapjTi

im ägyptischen Museum zu Berlin.

Von

Ludwig Stern.

(Mit der Lichtdruck -Tafel I.)

Es war im Sommer 1877, als G. Travers, damals Consiü des Deutschen Reiches

in Cairo, zum ersten Male eine Sammlung jener unansehnlichen Papyrusfragmente,

welche ihm aus dem Faijum gebracht wurden, an das ägyptische Museum zu Berlin

gelangen liefs. Zwei Jahre hindurch bis zu seiner Versetzung nach Canton fuhr mein

verehrter Freund fort die Königliche Sammlung durch ähnliche Sendungen zu begün-

stigen, deren Zusammengehörigkeit schon manche äufsere Anzeichen bekundeten. Wei-

tere Bereicherungen der Art erfuhr das Museum 1881, sowohl durch eine von Prof.

Brugsch angelegte Sammlung faijumer Papyri als durch mehrere andere, deren Erwer-

bung ich auf einer Reise nach Aegypten vermittelte oder anregte, unter diesen auch die

des verstorbenen Rogers-Bey. Durch diese Ankäufe wurde der ältere Bestand, von wel-

chem ein von mir abgefafster Bericht in dem Jahrbuche der Königlich preufsischen

Kimstsammlungen 1880 p. xxx eine nicht ungemäfse Vorstellung giebt, auf mehr als

viertehalb tausend Blätter imd Bruchstücke gebracht. Unter die Papyri war fast re-

gelmäfsig eine Anzahl Pergamentstücke gemischt. Freilich hat das Berliner Museum

damit durchaus nicht alles erlangt, was das merkwürdige Papyruslager im Faijum ent-

hielt: vielmehr ist ein erheblicher Antheil durch Th. Graf nach Wien in den Besitz

des Erzherzogs Rainer, eine nicht unbedeutende Collection in den Louvre und vieles in

andere Museen und in den Privatbesitz gekommen. Alle diese faijiuner Papyri haben

aber ohne Zweifel zu einem grofsen Ganzen gehört, etwa zu einem Archiv der grie-

chisch-koptisch-arabischen Stadt, welche an der Stätte des alten Arsinoe oder Croco-

dilopolis und des spätem Medinet-el-Färis, etwas nördlich von dem heutigen Medmet-

el-Faijüm^), gelegen war.

Was uns gleich Anfangs in Erstaunen setzte, das war die aufserordeutliche Man-

nigfaltigkeit der Schriften und Sprachen, welche die Papyri aus dem Faijum darboten.

Die einzelnen Arten der Berliner Sammlung ordnen sich nach den folgenden Zahlen,

1) Die einzig richtige Aussprache des Namens ^»-j ist nach Jaqüt die mit doppeltem j;

aber die Schreibweise kann zwischen Fayyüm, Faiyüm und (da y sich bei uns nicht einbürgern

zu wollen scheint) Fajjüm, Faijum schwanken. Die koptische Form lautet c^ioai : nioAi : tiiäm

eig. adas Meer," da der Name der Landschaft von dem alten Moerissee hergenommen ist. Nach

der bekannten arabischen Sage hätte der Hebräer Joseph die vormals &J_^t genannte Provinz

durch Canalisation urbar gemacht — in tausend Tagen ^«jj v^l

.
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geri), die Pehlewistücke zum Theil von E. Sachau^), die hebräischen zum Theil von

M. Steinschneider 3), die arabischen, unter denen sich viele vorzügliche befinden, von

E. T. Rogers*) und O. Loth^) — und von den koptischen habe ich selbst in der Zeit-

schrift und in meiner Grammatik mehrfach Nachricht gegeben, wie ich denn auch des

Fundes in dieser Zeitschrift 1878 p. 25 zuerst Erwähnung gethan habe.

Aus anderweitigen Betrachtungen hatte sich mir ergeben, dafs der dritte Dialect

des Koptischen, über dessen Heimat man seit seiner Entdeckung durch Georgi im Un-
gewissen war, keineswegs der früh untergegangene buschmurische, sondern vielmehr

der der Provinz Faijum gewesen ist. Gerade damals als ich diesen Satz zu beweisen

suchte, trafen die ersten, noch unerheblichen, Fragmente im „buschmurischeu" Dialect

aus der Provinz Faijum bei mir ein und sie bestätigten lediglich die Richtigkeit mei-

ner Theorie. In der That sind alle koptischen Papyri aus dem Faijum, mit wenigen

zufalligen Ausnahmen, in jenem dritten Dialecte abgefal'st, von dem wir durch Bruch-

stücke der Bibelübersetzung nur erst eine unvollkommene Kenntnils haben. Was übri-

gens diese schon erkennen liefsen, dafs die Mundart dieser Landschaft nicht unbedeu-

tenden Schwankungen unterworfen sei, das lehren die Papyri aufs neue: es finden sich

kaum einige Stücke, deren Dialect oder Schreibweise genau die nämlichen wären.

Es kommt aber noch vieles hinzu, uns das Verständnifs der faijumischen Papyri

koptischer Sprache zu erschweren. Auch sie behandeln Gegenstände, welche von der

biblischen und kirchlichen Literatur, mit der wir vertraut sind, weit abliegen. Zwar

finden sich auch manche biblische und patristische Fragmente, leider nur geringen Um-
fangs, unter den faijumischen^); aber die grofse Mehrzahl gehört zu der oben gekenn-

zeichneten Gattung von Urkunden. Ihre Sprache ist nicht die gemessene der Bibel,

sondern nähert sich der des täglichen Verkehrs — incorrect in der Aussprache, sorg-

los und unruhig im Satzbau und mit fremdartigen Wörtern und Wortformeu förmlich

gespickt. Ich will es nicht leugnen, dafs ich manche dieser koptischen Papyri lange

betrachtet habe, ohne über ihren Inhalt auch nur eine Vermuthung fassen zu können.

Sind doch bei weitem die meisten Stücke theils so heillos fragmentarisch und theils

von so verblafster Schrift, dafs sie den Augen und dem Scharfsinne zugleich das Un-

mögliche abzuverlangen scheinen. Noch sind uns diese koptischen Texte, was sonder-

bar erscheinen mag, schwieriger als irgend welche ähnlicher Art in hieroglyphischer

oder hieratischer Schrift. In diesen Umständen liegt der Grund, -warum ich nach lan-

gem Zögern erst heute mich anschicke, der Überschrift dieses Aufsatzes in doppelter

Beziehung gerecht werdend, von den koptisch -faijumischen Papyren des Berliner Mu-

seums einiges Weitere vorzulegen, namentlich das durch Erhaltung und Vollständigkeit

Ausgezeichnete.

Indem ich also eine Auswahl faijumischer Papyri der Öffentlichkeit übergebe, er-

scheint mir das Wichtigste, die schwierigen Texte mit vollkommener Genauigkeit wie-

^) Monatsberichte der Berliner Academie p. 509 ff. und 1880 p. 365 ff.

2) ÄZ. 1878 p. 114—6.

3) ÄZ. 1879 p. 93 — 6: Magazin für die Wissenschaft des Judenthums VI. 1879 p. 250— 54.

*) Academy 1878, II. 244; 1879, I. 391; II. 177.

5) Zeitschrift der DMG. XXXIV. 1880 p. 685 ff.

^) Dergleichen biblische und apocryphe Fragmente im faijumischen Dialect hat Dr. von Lemm
auch unter altern Erwerbungen in St. Petersburg gefunden.
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derzugeben. Wie weit mir dieses möglich gewesen ist, wird der Leser wenigstens zum

Theil aus den Facsimiles der beiliegenden Tafel, auf der sich der Lichtdruck vorzüg-

lich bewährt hat, nachsichtig erkennen. Freilich mache ich mich nur anheischig, die

Buchstaben sicher zu lesen, nicht auch die Wörter; denn die faijumische Schrift, auch

die Unicialschrift, euträth durchaus der sogenannten Accente oder Lesezeichen, welche

dem Leser die Trennung namentlich unbekannter Wörter doch immerhin erleichtern.

Wir müssen in faijumischen Texten die einzelnen Wörter ganz buchstäblich zusammen-

lesen, und auch das Satzende ist nicht immer leicht zu finden.

Es ist kaum nöthig am Eingange dieser Mittheilungen die Characteristica des Dia-

lects in Erinnerung zu bringen. Ln allgemeinen steht derselbe dem sahidischen näher

als dem boheirischen; in der Vocalaussprache weicht er von beiden entschieden ab.

Für das gewöhnliche »^ hat das Faijumische fast regelmäfsig e, also: neK für n*wK, Aen

für pö^n, Keefc für x*^4 • •^^'^^'^ 5 ebenso ncMei für neMHi:nMMe»i, cg^ei für C55ä.i: coö^i, o-s-xei

für OTj-xö.! und ne-xeT für ne-xe^-y, e^^Aeir für BS. e^pe^v (vgl. zu Gramm, p. 93, paenult.);

während das eigentliche e oft mit k bezeichnet wird, wie in chuti für cen'|-:ciiTe, hmc für

eMi:ciMe neben i^i, und im Anlaute, wo es tonlos ist, oft abfällt, wie in fid^A für e&o'A,

<V*.& für epoq. Dagegen tritt ä regelmäfsig für o ein, z. B. in cd.ii, cö.n, na.«', (S'ä^h«,

£kä., cjuäwT, cKft.q, ujivMT, Äd^Aini, nd.gpo.oir («AopooTs-) ; und o wird oft für und neben oj

gebraucht, z. B. g^ofe für gtofi, Aoavi für Acoavi = pojMi : pcoMe. Die schwache Endung lau-

tet im reinen Faijumisch i, nicht e.

Von den Consonanten ist '^., welches fast immer für das p der andern Dialecte

eintritt, dem faijumischen ganz eigenthümlich, z. B. in eA, eAe, Aen, tgHAi. Für aus-

lautendes q wird mit Vorliebe & geschrieben, z. B. n-vtKk, doch nicht immer; und das

inlautende fe scheint so schwach gesprochen zu sein, dafs es mitunter ganz ausfällt, wie

in OTTHK für ott&hk. Unbeständig ist auch das n, welches nach einem Vocale die ent-

schiedene Neigung hat sich dem folgenden Consonanten zu assimilieren und dann gänz-

lich auszufallen. So steht itAen. enitoTTTi für nAeit ennnoirTi, ge r'xä.ic für gn n-xoeic, jwe

für Mit, noTT'sei noc für nov-s-ewi Mnöc, ng^oT nKOirMe>.pi für ngoirn (M)nKo-yM*.pi. Ähnlich

mag es sich auch mit Td.£i für nT*.q : eTd.q verhalten.

Diese Eigenthümhchkeiten des faijumischen Dialects beruhen keineswegs alle auf

der Depravation einer flüchtigen Aussprache, sondern sind zum Theil Merkmale der

Alterthümlichkeit, die sich auf dieser Wüsteninsel behauptet hat. Denn nicht zufällig

finden sich faijumische Sprachformen in den frühesten Denkmälern der koptischen

Sprache wieder. Die Schwierigkeiten, welche die Texte der faijumischen Papyri in

Hülle und Fülle bieten, liegen indefs weniger in den grammatischen Abweichungen

des Dialects, sondern sie sind im wesenthchen lexicalische und sachHche.

Die folgende Auswahl wird einen ziemlich vollständigen Überblick über die faiju-

mischen Schriftstücke des Berhner Museums geben; ihrem Inhalte nach sind es Briefe,

Contracte, amtliche Schreiben, Verzeichnisse und Zauberschriften oder Amulette. Nicht

nur die letzteren werden dunkel erscheinen; zur Zeit bleiben dem Interpreten noch die

meisten faijumischen Schriften verschlossen — wUj ^Jo *.x1c ^i^jij ^isi . Indem wir den

Versuch einer Erklärung machen, verlassen wir den Jfesten Boden des Wörterbuchs und

der Grammatik und wagen uns auf das schwankende Element der landschaftlich geson-

derten Volkssprache.
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I.

Ein wohl erhaltenes hellfarbiges Blatt von 0,16'" zu 0,20'", 1881 erworben, trügt

in einer geneigten und unregelmälsigen, doch nicht ungewandten Schrift den folgen-

den 8 zeiligen Text^), der einen Geschäftsbrief mit einer Nachschrift enthält:

js.Tto üvKcajy.! UÄ.I ':s€ OTtopen cifee iiis.i oi towe Ai6.iöTcopen \2vj<t n2s.K

(?€ uiÄ.nT&.H.ue -sepe iiis.\coococ iicAi^^K co iiä.uj eiioe is.Tco neTiyis.KT

igiiiepcoK oysÄ.! g.v*. n-stoeic y ä.tco eTiVeciis. UTUjiTe iinic^&.K

Ai€ neTOJvTHK gl g(joi2 iviAi ivTco neTdvKTii».«^fe eg^HAie gÄ. uotoce

AI nd^pKÄ<T€C i^TtO ivlCO^M Uä^K "^tC COl StOTT OTHUt£» CgOTIl fiT

t^ievXe I\e>.K ii^KnCOT ivKTIgHAlAie Ä-X^iv neTUJSvKUJHHTf» €11

Die Voraustellung dieses Stückes rechtfertigt seine diabetische Eigenart, welche

mehr sahidiseh als fi^ijumisch ist; sie darf als uutersahidisch gelten. Dem Boheirischen

entlehnt ist das Wort oTwpen für oTcopn (schicken) mit der Dehnung durch e wie F.

ujö^pen für ujopn; havc für cavi : cmi (wissen) nähert sich auch mehr der uordägyptischeu

Aussprache; ujHnT* tritt dem faij. tgenT- (1. Cor. 14, 35) an die Seite. Bemerkenswerth

ist aufserdem vorwaltendes to in "Acoccoc Xoyo;, to für oi : o, efetoA für efeoA, ococcm für

^ocu g^&.CAi, eptoK für epoK, n-scoeic für nö'coic : n-xoeic: ferner h für e in H.ue für cmi,

oHAve für ^CAii : oAiAie , oTHUTt für OTonTö^q : OTUTe^q, tynriT'^t für ujeriT^q; endlich £i für

auslautendes q in T6.ö.t, Ke>w*.fc, o^anTii, ujanTfe, es^nit.

Der Brief geht so plötzlich in medias res, dafs wir uns kaum zurecht finden.

Ein Pechhändler (jziaao-jpyc;) schreibt an einen andern, wie es scheint, einen säumigen

Kimden

:

A.-5-to e.Kc^A.1 nd>i cie oTtopen cite nö.i oi cone „Und du hast mir geschi'ieben: Schicke

mir Cedernöl und Stein." ciqi : ci£<e ist bereits bekannt; wie aber »i cone (es heifst auch

lapidare) zu verstehen ist, bleibt zweifelhaft.

M&.io-!rtopen 'Aö.ä.t iiö^k S'e iy*.nTekHAie se nö^Acorcoc «eA».&.K (.o üewig enoe „ich schicke

dir nichts mehr, bis ich weils, wie meine Angelegenheiten mit dir stehen."

e>Tco neTig&.KT&.e.t etcoA ^i ng^coct.u kö.&£ nei.-y „und was du von dem Natron weg-

giebst oder verkaufst, lafs ihnen." Die Bedeutung der Präposition oi bleibt hier zwei-

felhaft; vermuthüch gehörte auch nowccAi zu den Waaren, welche der Adressat vom

Schreiber des Briefes bezog.

ewe^fi ujÄHTe^HAie otot niAi „mache (oder eile), bis ich alles weifs." Aber ^a^t ist

eigenthch Infinitiv, nicht Imperativus (*^pjq), imd aufserdem sollte das neutrale Prono-

men durch das Suffix c ausgedrückt sein.

TiujmeptoK oTQiö^i 2^.u n'xtoeic „ich grüfse dich. — Leb wohl im Herrn!" Für i-ujme

epoK mit Unterdrückung des einen e wie auch vorher in HAieocofc. Dem Zeichen 't wird

man in faijumischen Papp*en selten begegnen.

1) Siehe das Facsimile in f Gröfse des Originals auf Tafel I.
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Die Nachschrift ist weit dunkler, da sie von ganz besondern Umständen handelt,

die wir nicht errathen können.

Ä>Tco eVAecid. nTigifiTe iinicg^A^R Ave ncTg^öwTHK g^i g^cofe niAi entbehrt des Verbs und mufs

vielleicht von dem vorhergehenden HMe abhängig gemacht werden. eTTVeci*. und mc^ö.K

(vgl. ^L^u«\) sind vermuthlich Personennamen; mc scheint für M.n zu stehen; neTg^a^THR

„wer bei dir ist" für neTg^*.g^THK.

Ä.TCO neTd.KTd.ö.£i eg^HAie 2.^^ ug^wccA« n*>pK*.Tec ist durchaus dunkel, namentlich ^hmc

(für ^MAie Hitze?) und der Plural ng^coceAi, der vielleicht fehlerhaft geschrieben steht;

in d^pKöwTcc vermuthe ich spycLTrig.

«kTOj «.icgÄ.1 nevK •xe cg^i -xcottt wird durch •scott unklar; es für -^toirwT (zwanzig) zu

halten ist zu kühn, und sooitt y.tßdriXoc, will auch nicht passen. Vielleicht ist -äcjit (Ol)

zu lesen: „und ich schrieb dir: es ist zu Ol."

oTHiiTfe e£OTn eTc^iÄwAe nt^K. „er hat (es) in der Flasche für dich" — wenn nämlich

oTHOTfi für oirnTö.q und Tc^iÄ.Ae für (piäXri steht.

ÄKiTcoT ö^KTigH-uMc schclnt dic bekannten Wörter ncoT und 'J-g^AVMe (erwärmen) in

einer übertragenen, uns so nicht erreichbaren Bedeutung zu gebrauchen.

«kAAä. iieT^ö.KiyHnTfe eng^HT d>ni£i „aber was du suchst (oder findest?) von Nutzen,

das brincre." Bis auf das letzte Wort unsicher.

Der Schreiber des Briefes offenbart sich auf der Rückseite des Papyrus in grofser

deutlicher Hand:

„Zu geben an Apiyein auf dem Pechhändlerplatze von Pisente dem Pechhändler."

Ich habe schon AZ. 1878 p. 14 gezeigt, dafs durch tä.ä>c : thic : tcic in den kopti-

schen Briefen die Adresse eingeleitet wird. Die faijumischen Papyri haben mir neue

Belege gewährt; auf einem Fragmente finde ich den Anfang einer Adresse: t t6.ä.c

-wne^AtepiT nujnpe nn-ypoc neTpoc ..., auf einem andern den Schlufs einer solchen: ..»

^iTrt d>e>>pa)n neie<\ö.5(l/ ; und ein zerfetztes Blatt mit dem Briefe eines gewissen Abba

Hör trägt die Aufschrift: f tcic e^'ö.AoAiHnd. ^itch d^n*. ^a.A f

n.

In deutlicher, jedoch verblafster, nicht eben schöner Schrift steht auf einem Blatte

von 0,12" zu 0,36™ aus Rogers' Sammlung ein Brief, in dem sich der ungenannte

Schreiber bei einem Freunde für einen jungen Mann verwendet und eine geschäftliche

Angelegenheit bespricht:

(•j- »uj)evpn Ain g^ofs iiui TinpocKHiiH UTCKMC-se^ic iicd^ii

(eT)T(^vIH)oTT KiKiis. cmskt iiiAV (Si)b^\ €nne(i) itT(eK)Me'SÄ.ic

TivOÄ. neiKdiiiujHAi itTei nTÄ.iT^v7r^^q neu eXe iieicit^

OilTOT Oiv UqUJITOT IICUJT €£lTd».KiS. nU|I MnK€MndwUOC
? ? ? ?
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Die Mundart dieses Textes kommt der reinen faijumischen sehr nahe. So bieten

uns das eigeiithümUche «- für o die Wörter C6.n, cai«.t, feö.A, T*.oek, tö.k*., t*>tä, c^ä^t;

ferner e für *. die Formen nen, nnei, iiTei, nejuei, oT-sei und o für ü>: oo£. Durchaus

faijumisch ist eA für ep, othA für o-vHp, nT*>E< für iiTÄ>q, .ue'2t»>ic für AinT-xoeic.

nujÄ>pn Avu oofe niAi TinpocKHnn nTCKAie'sevic ncdkn cttö^ihott kö>t*. caiö.t iiia\ d. h.

nujopn Aif.n noiofe niAi '^npocKTnei «TeKAinT'Xoeic ncoii eTTes,ciHT k«.ta. ca*ot niAi »Vor allen

Dingen huldige ich dir, hochgeehrter Herr Bruder." Dieser Eingang kehrt in ähn-

licher Form in vielen koptischen Briefen wieder, so in einem der Berliner Fragmente, wel-

ches seinem Dialecte nach sahidisch ist: f nigopn Aien Avniyi.'s.e Tntyme epoK THpit e.Tio

TiTe>.A\o AiOK (für aiaiok) os.e «.TttoK e^irfei icooe nA*.-irAHCe äw niyeHCÄ.n'2ieT&. fctoK ekqAiicoto-y

epooT Ä>TCu *wqei e^q'soc epoit xe *>ik<vthttii it-sooT d^TOj eiywne n(5'oAi CKTnnooT epoit ...;

ferner auf einem Ostracon, das ich später veröffentlichen werde: o*>-&h Aien ng^cofe ium

'^tyine ene^AiepiT üeuoT npeqigAiigenoTTe gti oTAie; auf einem andern: £&.-eH Aien AiTTU|&,-sc

nTekAinTeAd^x/ CTö'o'st ^npocKTnei Ainö.^i7€Aoc mtitotioc CTOTöwekfe; und in einem Briefe des

Kaisers Zenon in einer Handschrift der Tattamschen Sammlung: ^ai n-xoeic ^^.ei^ipeTe*

g^e>-»H Aien Ainuji.-se -^npocKTnei AiiieTnciooTg^ eooTn ct^ai ne^ö^ ä>tco eig-xe TeTn».ö.T nAinttjc».

'J-Äwcnö^^e Ainujoeiu) nnoTcpHTe nTeTnAinTneTOT&>e>.£!. Gedruckter Texte hier nicht zu ge-

denken.

liö.'X ennei nreKAie-XÄ.ic d. h. cAoA Ainnaw nTCKAinT-soeic „Aus deiner Barmherzigkeit, o

Herr!" wo nei ohne Zweifel n*.i : ne^ ist, welches im Faijumischen sonst neei geschrie-

ben erscheint (1. Cor. 7, 25. Bar. 6, 37) und nicht nur „Erbarmen", sondern auch

„Wohlthat, Gefälligkeit" bedeutet, wie in der häufigen Redensart pnn*.i).

T&.2Ä. neiKe.nt[jHAi nTei nrewiTe^Td^q nen d. h. Td^g^e nei . . . txjnpe nT&.i nTÄ>iTö.Toq nö.K

„nimm diesen jungen Knecht (?) von mir, welchen ich dir schicke." re^g^o „annehmen,

anstellen" könnte hier (wie Matth. 20, 1) auch „miethen" bedeuten; dem tö>to kommt

die Bedeutung „schicken" besonders im Faijumischen zu, z. B. nei nTes.iTd.ird>q igi.pA.Ten

eneig^wfi Eph. 6, 22; 6.nT6.Td. työ.pÄ.Ten n-^^iAio-o^eoc 1. Thess. 3, 2 — wo der boheirische Text

oTiopn, der sahidische TnnooT gebraucht. Vgl. auch unten No. V, 10. Ke>.nujHAi scheint

ein Compositum zu sein, ähnlich wie g^epujipe, aus KÄ.n imd cgnAi d. h. ujHpi:mHpe; die

Bedeutung von Ke.n, welches ein anderer Papyrus uns auch in der Verbindung Kö^nAtoMi

bietet, läfst sich nur vermuthen; vielleicht ist es mit (S'd.-yon verwandt. Denn von

Arbeitern und Knechten handeln mehrere dieser Urkunden.

eAe neici<^ nTd.£i d. h. epe neici<^ nTÄ.q „ihm gehören diese sipk.^ Was unter a^

oder cic^i (wie weiter unten folgt) zu verstehen ist, bleibt fraglich; ich vermuthe etwas

wie „Wollstoff", denn in einem unter No. X mitgetheilten Verzeichnifs werden kö.aiici

(Mäntel) nci<^i unterschieden von solchen nc*.p (Seide?).

eneA neTnd.noTq neAiei d. h. enep neTne^noTq nAiMd.i „erweise mir die Güte." Die

Wendung eA neTne^no-yq ist gleichbedeutend mit der in No. HI gebrauchten eA na^re».-

-eon oder mit ep Td.Kd.iii in einem andern Fragmente oder dem oben angeführten pnn*..

nTe nei.AecTinee>.c (oder -ooc?) -xitoit ^ö. nqiyiTo-y „dafs Palestineas sie nehme (die siph)

und sie wäge." Ganz merkwürdig ist hier das Wörtchen ^e., ohne Zweifel eine bisher

unbekannte Conjunction. Im vorliegenden Falle könnte man ihr die Bedeutung des iW

g^in*. unterlegen; wahrscheinlich aber ist sie nur eine kürzere Form für das häufigere

^) pnne. ist auch in dem von mir mitgetheilten Briefe ÄZ. 1878 p. 14 Z. 6 von unten zu

ergänzen.
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faij. A^g^e», welches mit oTog : iv-yo) „und" gleichbedeutend zu sein und mit dem antiken

•^fr-^ ha in Verbindung zu stehen scheint. Das folgende neujT bleibt fraglich.

efeTisKö. nuji AvnKeMne»itoc eAe.Tr „das Gewicht der Wage für sie . . . .". Die Bedeutung

des tä^köw, eig. verderben, ist unklar; nueAtneonoc ist y.a\xnav6c, oder niK6.Mnmoc ^Läil „die

grofse Schnellwage", welches Du Gange (gloss. p. 565) und die boheirische Scala

(K. 143) verzeichnen. Das Wort ist persischen Ursprungs qI>/; das demnach aus p
entstandene arabische hh Avird nun in der griechisch- koptischen Form K6.Mn0.noc ähn-

lich wie in den in meiner Grammatik p. 52 angeführten Beispielen durch mp abgelöst.

Avek.n ÄTTceT ottcoAdkotci nTcqe'scone bleibt wegen des letzten Wortes unverständlich.

AVö.n steht vermuthlich für AiAion oder cAtAion „wo nicht, sonst" ; ceT wird die abgekürzte

Form von cco't = ctoTe „redimere" sein imd oj'Aokotci bezeichnet die bekannte Goldmünze

'AoKO's.i : g^oAoKOTci c\oy.crivoc,, den Solidus, über wiSlchen ich weiter unten handeln werde.

efieiAie. -xe necic^ -lie ö^TeA othA. nAiTpe. d. h. eqeeiAve ^s.e «cic^ -se e-yp OTHp nAnpö.

„er soll wissen oder in Erfahrung bringen, wüe viel Pfund die siph ausmachen." Hin-

ter necic^ steht ein Punct oder Strich, den man zur Noth für i nehmen könnte; doch

widerstrebt i : ei (kommen) in dieser Verbindung der Grammatik. Es scheint mir da-

her wahrscheinlicher, dafs efieiAie. os-e necic^i zu lesen und gleichsam als eqeeiAve encic^i

zu interpretieren ist, indem das Object durch das folgende "^e. seine Erklärung empfängt.

lAve»., welches ich für eAii.eiAve nehme, bietet das folgende Stück unter der Form ttai*..

oTT-xei ^en Tex*-pic ninc nen?^-^ „Lebe wohl in der Gnade Jesu unseres Gottes!"

Für nennoT-f : nennoTTe steht die seltsame Verbindung nenc^'^. Ich habe die Sigle (^^,

welche die boheirische Schreibart für c^noT'^ ist und ein Lautgesetz dieses Dialects

wiederspiegelt, in faijumischen Papyren mehrfach gefunden; schon war sie uns in den

faijumischeu Bibeltexten entgegengetreten ebenso wie Sc für sö.eic. Aus der Anwen-

dung solcher Abbreviaturen in der faijumischen Schreibweise folgt, dafs die boheirische

Literatur auf dieselbe einen Einflufs gehabt hat.

III.

Auf einem 1881 erworbenen Blatte von 0,17'" zu 0,23"" steht in schöner, nur

freihch etwas verwischter Schrift der folgende Brief, in welchem der ungenannte Schrei-

ber seinem Freunde einen Arbeiter empfiehlt und von seiner eigenen Nothlage Nach-

richt giebt:

•|- ^€M nXen niio(-y)Ti nujd^pen Ti(ujmi ev)ir(x> Ti(e<cn)Ä.'^e noTT-sei tck

(Ai)HTC«<ll €Td^H'y(T) KiS.TiV CMÄvT (kIm) enttOTTI AVIl UcAoMI
9 9 V

mh noT('sei) iin(eii)Hi THp(q) ite .... (M)enoii -sm otrotti ujö^tt

\\.is.<s Aoino(n k)€\ nÄ^i7d.eon (iteM)ei K(K^)pa) *^d.AiiÄ.UH eTfie ^oh.

iieiepud.(T)HC T*.fe(i) egXHi . . güitt H MÄ.n noii n(d.)coiMÄ.

ncTOTKeefe ^hkK «(ei) t(€i) k . . Ä.KT.ud^ nT&-Ä.nÄ.nKi nei

CÄ.n ne d^gis. ujon eAe TeK(M)HTCdwii XP*^ noTTö^noK

TCKcgei iiei OT-sei ^ n((jr:) j-

Der Dialect ist durchaus der faijumische; ihn bezeugen das e für *. in Aen, neefe,

nei, cg^ei, oT'xei; das *. für o in cd.n, n*.«', £i*.A, ci.n, cavä.t, ^ö.pen; und das o für üj in
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t^ot (= ngtofi), AoMi (= ptoMc), ujon (= eujcon); ebenso das A für p in "Xcn, c\, cAe,

AoAii, eoAni. lu bemerkenswerther Weise schwach erweist sich in diesem Idiome der

Consonant n, der wiederholt Elision erleidet, so in nAen nno-s-Ti für n'Aen nnnoTrTi, hot-

•s.ei TCKAiHTCÄn für no-s-Ttei nTeuAiHTce^n, Tekfci für nTi^qei, tckcoci für nTeKC.^&.i : nrcoa.!,

aber neben ^e not steht noch g^e.u nAen.

g^fju TiAen nnoTTi nu)a.pen „im Namen Gottes zuvor!" Diese Formel findet sich,

entsprechend dem arabischen !>S1\ [».mo, auf den Fragmenten unendlich häufig, nicht

nur als Anfang von Briefen und andern Schriftstücken, sondern auch lediglich gleich-

sam zur Weihung des Papyrus, von dem alles ünchristliche fern gehalten werden soll.

Varianten der Formel sind: ^e nAen nnoTTi niy«.pen und g^£M nAeit AvnnoTTi und ^cm

nAeti ennoTTi niya^pcn und gcAi nAen ennoTTi ufd^pcn und ge.u nAen nnoTTi iy*>pn und

oe TiAen cnno-y oder auch cir nujö^pen d. h. cvv Ssiv Trpuj-cv.

Titgini Ä,Tco Ti6.cnö>7e „ich grüfse und küsse", d. h., wie es in den apostolischen

Canones heifst, ^n oTnei ecoir*.*.t „mit einem heiligen Kusse."

TlOTS"2£ei TeKAVHTCis.It CTC^HTT K6>T&. CAVA.T UIAl CnitOTTI AiVt ncAOAVI d. ll. TTOT'Xei.I ItTCKAirtT-

con ETTa^eiHT kö^töw caiot niM eiinoTTe Ain npojAie „Den Grufs Deiner Bruderschaft, geehrt

in jeder Weise Gotte imd den Menschen."

.vin noT-xei nnenni THpq . . . -xin otkoti ujö.irrtevfS' „und den Grufs unsres ganzen Hau-

ses vom Kleinen bis zum Grofsen." Ähnlich wird öfter geschrieben, z. B. f eis- nu}ö.pen

^ujini eTKM . . 's.e.ic niio kö^Aoc aiii ttot-xci nenHi THpq „Mit Gott zuvor! ich grüfse dich,

Herr Vater, schönstens und der Segen unsers ganzen Hauses (sei mit dir)." In einem

sahidischen Briefe der Berliner Sammlung, den ein Knecht an seine sich vermuthlich zur

Zeit in Arsinoe befindende Herrin schrieb, heifst es: ciaihti TnnpocK('!r)nei ne Tnpn -sin

cniiKoiri ujö. nünoiS' Kd.Td> (np)oca)non g^Ai ttothi TinpocKirnei -Zke nn(e)KOTiiyHpe K&.T&. ner-

pe>.n Am nigfep(3'd.-!roH THpoT uj&.«Te nnoTTe d.ei.it iiAiTiui&. TnnpocKirnei (für nTnnp/) htots-mT-

-xoeic gAi TTOTTHi g^it oTpevujc „doch wir empfehlen uns dir alle vom Kleinsten bis zum

Gröfsesten einzeln in deinem Hause; ich empfehle mich aber den Kindern namentlich

und die Mitknechte alle, bis Gott uns würdigt dir, Herrin, in deinem Hause freudig

zu huldigen." Es zeigt sich hier, dafs mit npocKTnei der Grufs des Untergebenen an

den Höherstehenden bezeichnet wird.

Aomon KeA ne.v'Ä.-aon (ueAi)ei „Nun thue mir die Liebe." Mit Aomon „übrigens"

wird in den Briefen regelmäfsig der eigentliche Anlafs des Schreibens oder ein neuer

Gegenstand eingeführt. nÄ.ud.-»on ist der griechische Ausdruck für das neTHA-no-yq des

vorigen Briefes.

(nKx)pt** •^Ä.Aiia.nH cTfce c^ofi neiepT^i^THc T*>fii e^Am „verwende Damiane wegen der

Angelegenheit des Arbeiters, der herabgekommen ist." Zu Anfang kann wohl kein

anderes Wort als das häufige XP^ gestanden haben. Damiane ist ein öfter vorkom-

mender Name, die Persönlichkeit ist vermuthlich eine andere als die auf einem andern

Fraormente erwähnte: Ä>nei.K ne Td>AiiÄ.ne nujanAioeiCHc na.iTciMiToirc.

Für die folgenden Worte *i . eocon h .ud.u nwi sehe ich keine Erklärung, avä^h steht

vermuthlich für avmoh; ncoi könnte auch zum folgenden gehören.

ne^ccoAve. neTOTKeefi £e>A nei d. h. nei.ccoAi&. neTOTPK*iÄ.q efeoA n*.! „meinen Körper ha-

ben sie mir ausgezogen." Die Bedeutung des kco efeoA „entblöfsen" ist für das Faiju-

mische schon belegt: eAe -xioot kh etd^A wv al KE(|)aXai ay-ukonTci siavj Bar. 6,30. Die

folgende Lücke im Papyrus vermag ich nicht mit Sicherheit auszufüllen.
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ekKTMd. i\TeKewn6.nKi neice^n ne d. h. &.KeiAie (?) nT&.d.nes.t'KH ncicon ne „du weifst meine

Nothlage für dieses Mal", d. h. die gegenwärtige, ne ist, wenn ich es recht verstehe,

eine Ergänzung des Verbs. Vergl, Gramm. § 375, Ende.

A^g^Ä. ujon eAe TeKMHTCÄ.n 5C.P**' noire).noK TCKCgei itei d. h. (öwTCo) eujojn epe tckmutcoh

pxpi*- II0TÄ.T10K (?) nx^cg^M n*.i „Und wenn du, Bruder, eines apok bedarfst, so schreibe

mir." Selbst eine Vermuthung über die Bedeutung des ö^hok wage ich nicht, •a^g^ö-

halte ich für eine vollere Form der Conjunction 2.^, der wir in der vorhergehenden

Nummer begegneten, und lege ihr die Bedeutung „und" bei. «^2^0^ kommt auch in

No. IX und X vor, aufserdem in einem Fragmente mit folgendem Satze: a^fcgi . fc cTeficiMi

e.g(*. n)eiQujHAi egoTn nö^Ag^ö.!, in dem wenigstens die Worte TeqcgiMe ä^ttco nequjHpe ver-

ständlich sind. TCKcgei ist eine seltenere Form des Conjunctivs nTcu : nv, die sich ge-

rade in mittelägyptischen Texten bisweilen findet^).

oTT'xei ge nöc d. h. ot-x*.! gM n-stoeic „Lebe wohl im Herrn!" ist ein gewöhnlicher

Briefschlufs und entspricht dem arabischen *_jj| ,j^ ^.^1.AJ!. In einem andern Briefe

steht dafür oT'xei gH n-xö^ic, in einem sogar o-ir-xei muctc. Wie der vorige Brief c^'f, so

bewahrt dieser not — beides boheirische Formen.

IV.

Auf einem hellfarbigen Blatte von 0,15"" zu 0,12" aus Brugsch's gerade für das

Koptische ergiebiger Sammlung steht in zierlicher Cursive ein kurzer Briefe), der Schrei-

ber und Adressaten nicht erwähnt; sie sind offenbar beide Beamte bei der Steuerver-

waltung von Arsinoe:

enijyHiicö.pni ge Yih-/\il iineqKOTAid».

pi le iieqAe£teK ä.ti imi «se Ä.q€iV. ot

vlK ujä». iiKi enoXic ujd.£»OTÄ.T€q en

Der Anfang: dieses Schreibens ist formelhaft und findet sich auf mehreren Frasr-

menten, die mir durch die Hand gegangen sind. nta'd.K-jti nnewcg^ei *.n „Du empfängst

meinen Brief wieder" oder einfach „du empfängst meinen Brief." -iti ... e^n (d. h. o«)

scheint ein zusammengesetzter Ausdruck in der Bedeutung eines einfachen zu sein;

cg^ei ist ein plurale tantuni und bedeutet das vorliegende Schreiben; ich finde sonst

giTcix neicg^ei „durch diesen Brief" (vgl. Z. p. 428, 8). Die Form niij*.K ... ist gerade in die-

ser Redewendung regelmäfsig; nur einmal ist mir uiö.r-s.i nd^cg^ei aufgestofsen. nigd.K . . .

^) In den luittelägyptischen Papyren wechselt die Form hk (nv) mit tck (tk), so na-

mentlich auch in den Cautionsscheinen aus dem Kloster des Abba Jeremias, deren Formel ich

ÄZ. 1882 p. 196 erklärt habe und zu denen neuerdings J. Krall noch zwei hinzugefügt hat.

eiiK'^ (oder TK'f) cii^eAi (cineAi) ne^q euHMc, dessen Erklärung ich damals aussetzte, ist mir

durch die neuen Varianten verständlich geworden; es heifst vermuthlich: „dafs du ihm einen

Geleitsschein gebest für Aegypten" oder auch „nach Cairo," denn mit KHMe kann beides be-

zeichnet sein, genau so wie mit dem arabischen -ao». cikcAi oder ciceAi, etwas Ähnliches

wie „Geleitsschein" bezeichnend, könnte von sigillum hergeleitet sein; auf einem faijumer Pa-

pyrus fand ich die Schreibung ne^cn^reAAi.

2) Siehe das Facsimile in halber Gröfse auf Tafel I unter No. IV.
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ist aber eine participiale Form für euje^K, sie steht absolut gleichsam als II. Aorist wie

nT*.q neben e^q. Ich habe den Aorist uujö^q schon in meiner Grammatik § 426 ange-

führt; zu den dort gegebenen Beispielen sei hinzugefügt: Ki^xei. -»e niyekq*.evc Marc. 10,

1

und Mi. nui nuj*.io-ircoo enoHTq Z. 367. Im Faijumischen hat die Form aber offenbar

eine unabhängige Bedeutung. Ein Blatt der Sammlung, dessen Schrift leider sehr

verwischt ist, trägt ein ähnliches amtliches Schriftstück. Unter einigen griechischen

Buchstaben beginnt dasselbe ganz ebenso:

f nujö.K'xi itn&.co€i enicooi np

ekH CT eAo.Tr iavoth eij-xe maiöu]

ge^p fievA nTCTHrtOT Ti&.OTr neooTT mä.« .

MneA.Tes.ö'iTC €*.t toq neoA*.! •s.e e^Tne
? ' ?

i>.Ai eReoT -».e eui mö^S" ueoT -xe cki.« . ii

noTe niAvere ujon otc hothi ttTe-yoio

I1&.TC CTOOTC . eTg^ . iti ni ujö>ieATHtioT .wn

Knö. e . T ine niö^Av THpeq f

Wovon nur Anfang und Schlufs verständhch sind, der letztere: „ich mache euch gleich

wie den ganzen Faijum."

CT eiieTÄ.fei fiö^A. eTiujHncö.pni g^e nSv;pl AineqROTAie>>pi „seiend in Bezug auf das, was ge-

kommen ist von Pschensarpi für die Steuer seines Gartens." e-y eneTA^fei d. h. er eneit-

T&,qei scheint sich auf «A^coei, zu beziehen; fe*.A eniyHiicA.pni steht wohl für fee^A ai nach faiju-

mischer Aussprache. TiiyHncA.pni, eig. „der Sohn des Sarapis" '^dpam;, ist manchen andern

Personennamen analog gebildet; in den faijumer Papyren erscheinen z. B. nujHnmciö.

nKöwMH und nMenuAoiT'x nujHniü) (d.h. ia)Ä.nnHc) nd^neiiTiAve i). Es handelt sich in die-

sem Briefe ohne Zweifel um einen Steuerbetrag, den ein gewisser Pschensarpi zu ent-

richten hat; drijji d. h. 6ri[x6aLov wird in den koptischen Papyren merkwürdigerweise ge-

wöhnlich mit griechischen Characteren geschrieben (einmal finde ich ^7]juoo-tcu), obschon

das Wort THAiocion ^Ju\ auch in der boheirischen Scala (K. 108) vorkommt. Hier

bezeichnet dri{j.6(ncv die Grundsteuer; denn KOTAve^pi, welches wir in No. IX wiederfin-

den werden, bezeichnet einen „Garten" oder „Weingarten" und kommt sonst unter

der Form KOAiö^pion vor: oto^ ö.ircs5e».i Avneqpd^n eg^dwUAiHig n-soi neAi o*.nKOAi&.pioit iicai

pA>m*.2igigHii: -xe iiÄ>iiicTpö.THAeKTHc eeo-ii.opoc ne „und man schrieb seinen Namen ein

auf viele Schiffe und Gärten und Haine: sie gehören dem Feldherrn Theodoros zu",

Zoega p. 60; eine Ableitung des Wortes ist niKOAi6.piTHc ^!.<]1 vinitor villicus (K. p. 111).

Ob das Wort etwa mit dem arabischen ^^ „Wein" oder durch Metathese mit ^S
„Weinberg" zusammenhängt, bleibe dahingestellt.

le neqAe&cK a.Ti „sind denn seine lebek gekommen?" le wird am sichersten als

Partikel der Frage verstanden ; was aber AefecK (oder vielleicht Tefeen) bedeutet, ist nicht

ersichtlich.

iMi -se evqeA othA d. h. eiAve -sie eqp oTrap „wisse, wieviel es macht" oder, auf die

Steuer bezogen, „wieviel sie ausmacht."

jg*. nKi enoAic „bis du in die Stadt kommst." Die Verbindung des ig*^ mit dem

Conjunctiv «k (oder «^) ist alterthümlich für ojiMiTeK oder ujÄ^TeK. Mit noAic wird „die

1) AvenKAo-y-Ä „ein Z/M2- Arbeiter" ist mir noch ein zweites Mal vorgekommen; es ist wie

Me>.nK2^d.T (Silberarbeiter) gebildet, bedarf aber noch der Aufklärung.

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1883. 5
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Stadt" d. h. Arsinoe, Medinet -Färis bezeichnet; regelmäfsig steht das Wort artikellos:

einmal findet sich mä^Aoti enoAic (mögen sie in die Stadt kommen), ein anderes Mal

itoAic Mnie.M ^y*^\ XJLjJ^ Medinet-elfaijüm

ig*.£ioT6>Teq enTö^&Ain d. h. ujÄ^qoTOjTfc enTö.fiAm eig. „es überschreitet, geht hinaus über

das tahlin'^^ was nicht klar genug ist. Vielleicht ist TA.&Am dasselbe wie Ta'ßX.oi' „die

Steuerrolle"; in dem Contracte eines gewissen Theodore scheint von einer Geldsumme

gesagt zu werden, sie sei k*.t*. Td>£iAin verzeichnet, bis sein Jahr abgelaufen sei (ig*>nTe

Te£i<Va>Mni ). Selbst dieses kurze Schreiben, an dem kein Buchstabe fehlt, bietet

immer noch erhebliche Schwierigkeiten.

V.

Brugsch's Sammlung entnehme ich ferner einen Brief von 0,17™ zu 0,13" in deut-

licher, nicht unschöner Schrift, die jedoch an mehreren Stellen erloschen ist^). Er ist

geschrieben von einem gewissen Alia d. h, ^ (oder Aliath?) an Othman d. h. ,mUac;

beide tragen also arabische Namen, und das Kreuz zu Anfang des Briefes und am Ende

scheint nicht zu bedeuten, dafs diese Personen Christen waren. Es handelt sich in

dem Schreiben offenbar um eine Geldangelegenheit:

^^. nei ä. TMCOireHAv nigoic i enei ose Ä.fe&.

? ?

pÄ^«3' nu|H niujHp £ine^i Q\iJi nig&.6ir

Ä-feneg^ €nÄ.oT &.ß!Kd».T6 eneg^oT d^g*^ n

€1 eMne n'2k.iKecoif Xoinon ujton nei
j

lie n'^iKccoii neXe t^evHo
? -S- ? ?

gl iH AoK/ ^dvi £oocoT TÄ.I eg^. 6ä,\c le

neg eneg Ä-tmoiT eno?V.ic tä.kä.tot en
? ? ? ? ? ?

nei eo^K/ d».iTÄ.oird<c ti€R m€ tccmcö

js^ncoT "se evAe ot« gc?V. efige n-^mewn

Auf der Rückseite findet sich die Adresse:

Darunter das Fragment einer Rechnung in griechischen Zahlen und weiter der Schlufs

eines arabischen Schreibens in kafischen Characteren.

So unzweifelhaft die Lesart dieses schön geschriebenen Briefes ist, so schwer wird

es in seinen eigentlichen Inhalt einzudringen. Ich wenigstens bin über das Verständ-

nifs einiger Sätze nicht hinausgelangt.

Aveitece. nei d. h. Mnncö. n*>i „darnach", nach dem „Im Namen Gottes!" Der Aus-

druck entspricht hier etwa dem arabischen lXxj Lo5, welches einen Brief einzuleiten pflegt.

^) S. das Facsimile in halber Gröfse auf Tafel I unter No. V.
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Z. 2 scheint ein Mann taicot^hm niyoac und weiter ein gewisser &*.?*.<?' niyH majHp

-^ ^^ -j genannt zu werden. Doch was da geschrieben steht, entfernt sich weit

von den uns bekannten Sprachformeu.

«w&ne^ enaLOTT 2i.£ik«.t£i eneg^oT d. h. ewqnwg^ cnooir «.qKOTq enakg^oT „er kam heute und

kehrte zurück." Es ist dann mehrfach von dem •i.iKecoit d. h. dixaiov die Rede und

weiterhin handelt es sich um einen Geldbetrag. Es scheint nämlich Aok/ eine Münze

zu bezeichnen, und zwar vermuthlich Aoro-xi : go'AoKo-rci den Solidus. Ob das Femi-

ninum -»oAk/, welches der Schreiber „geschickt hat" («.iT4.oTe.c nen), mit jenem Aok/ im

Zusammenhange steht, mufs ich unentschieden lassen.

*.iii necAiMd. nei „bring mir ihr lemma'^^ doch wohl Xi^jupa ein Verzeichnifs, und

weiter *.ni hAima. n-^iAinn „bring das lemma des Kaufpreises" d. h. rijur/ (timhh).

VI.

In dieser Auswahl darf der Contract nicht fehlen, den ich aus den faijumer Pa-

pyren schon ÄZ. 1884 p. 157 mitgetheilt habe. Er steht auf einem durch Travers er-

worbenen Blatte von 0,13"' zu 0,19'" in schöner und deutlicher Schrift i) und handelt

über den Verkauf eines Rindes:

-j- c^^ei

MCCI • £!2v\

TeflTIMHH • eTi>.e>.K • €T€ • TI • W^OXOKO'ÄI • iie

mXoMi • CTe itMCTpH • ^Ahi • nei-soüiMe • eM

XoMi • n.T€i • neigTOTUji • irnJX eneiAieci • itigis.(e)

f %aYi .. .VI...

Dieser Urkunde und der Aufschrift einer Scherbe im Berliner Museum gedachte

ich, als ich in meiner Grammatik p. 9 Z. 6 von koptischen Texten redete, welche die

Worttrennung anwendeten. Die Sprache ist von der der „buschmurischen" Bibeltexte

zwar immer noch verschieden, aber derselben doch von allen Beispielen aus den Fun-

den am nächsten verwandt, so dafs ich mir getraue ihn fast vollständig ins Sahidische

zu übersetzen.

In den beiden ersten Zeilen waren die Contrahenten genannt; der Schreiber sagt:

(äiti) oT.ueci fei^A ncK d. h. »^H oTMb.ce. eiio'X n*>K „ich habe dir ein Rind oder ein Kalb

verkauft." m*.ci : MÄ^ce : mcci bedeutet „das Junge", namentlich „das Rind" oder „das

Kalb" (J^i).
n*.Tfiiei. n0.TA.n0.UKA.cTi0. Ä.AA*. nö.OT(ouj AvineM«.i d. h. nö.Tfiii6. (oder x.'*^P*<^ ^^^ Rev.

pap. p. 2) n0.TA.ne.xTKd.cTi0. Ä.AAd. 2^Av n*.o-!ru)uj MMin avaioi „ohne Gewalt, ohne Zwang,

sondern nach meinem eigenen Willen."

^) S. das Facsimile in halber Gröfse auf Taf. I unter No. VI.

5»
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d.iT€iq h.is.'X neK ä.I'SI TefiTiMH« CTÄ^e^K d. h. Ä>iTd>ei.q efeoA kä^k a>i'si TeqTiMH utootk

„ich habe es dir verkauft und habe seinen Preis von dir empfangen." Die koptische

Form von tijutj' lautet hier wiederholt wie in No. V timhh, welches eigentlich Accusa-

tiv ist; so haben auch romanische Sprachen der Form des Substantivs den lateinischen

Accusativ zu Grunde gelegt, z. B. rien aus rem,, homhre aus hominem u. a. eTö.Ä.K ist

die faijumische Form für riTooTK, während ctoot in diesem Dialecte zu t6>&.t verstümmelt

wird; der Ausfall des t vor der pronominalen Endung in eTe.Ä>-K ist sehr auffallend.

eTe Ti n^oAoKO-si ne api e „nämlich fünf Holokozi, 5 an der Zahl." In meiner frü-

hern Edition hatte ich fälschlich ^pj gelesen; ich halte jetzt dpi^^w (gleichsam dpi^ixijo

TvXyfpsL) für das Richtige. Denn an dpäxfJia oder ^j^^, den arabischen Dirhem, ist nicht

zu denken, sondern es handelt sich um ^oAokotci den Solidus, dessen rein faijumische

Foi'm g^oAoKO'xi uns dieser Text überliefert. Über den Ursprung des Wortes haben uns

die verschiedenen Untersuchungen von Georgi (Fragm. CVIII), Goodwin (ÄZ. 1871

p. 23), Kabis (ÄZ. 1876 p. 60) und Erman (ÄZ. 1880 p. 123) noch nicht befriedigend

aufgeklärt. Die griechische Form des Wortes ist

okoKOTiVLV, oXoKOTLvog, o'koy.cTivcv

die sahidische wechselt zwischen

g^o'AoKOTinOC, g^es.AÄ.KOTlKOC, g^oAoKOCTinOC (?), g^oACOKOTTIItOC, g^CüAcOKOTTI-

itoc, g^ojAcKOTTinoc, g^oAoKOT(T)eiinoTr&, g^oAoKOTTnoTffi^ g^oAoKO'Ä.it, oAo-

ro-^kiitm, g^o<VoKOTCi —
die boheirischen Formen lauten

O'AOKO'XI, AOROÄI, AoiTKO'SI, AOTTKO-S-XI, AoTKOTTIIl, AOTKWSI «IlOirfl

und die faijumischen sind

coAoKOTCi und g^oAouo'xi.

Hieraus folgt, dafs das 2. <^6S Sahidischen und Faijumischen nicht ägyptisch ist, son-

dern mit der diesen Dialecten eigenen Vorliebe den Spiritus des griechischen öXo- wie-

dergiebt. Auch das auslautende i des sahidischen ^oAokotci ist beachtenswerth. Es

scheint mir daher wahrscheinlicher, dafs in dem ersten Theile des Wortes cXo-^^ als

dafs in ihm g^ö.AÄ.K (Ring) enthalten sei. Was aber kot, kotci, ko-xi bedeute, bleibt

mir noch zweifelhaft.

Die Kopten rechnen fast ausschliel'slich nach dieser Goldmünze Aoko'xi : ^oAokotci :

^o'AoKO'si d. i. solidus aureus (^vofxtajJLa, ,UjJ) oder JLäix), von der seit Constantin dem

Grofsen (nicht erst seit Justinian, wie ÄZ. 1884 p. 150 verschrieben steht) 72 auf ein

Pfund feines Gold gehen; von den Unterabtheilungen, dem semissis und dem tremissis oder

tremis, scheinen sie nur die letztere gekannt zu haben. Ihre Silbermünze, von der 24

auf einen Solidus gehen, war 'tKi't siliqua (^^*i^ oder Kspanov _bl.<^si), entsprechend dem

arabischen
f^^^)-

Ihre Kupfermünze hiefs niTcfiii oder «.cd^piev follis und wurde auch

von den Arabern fjAs genannt. Aber diese Kupfer- und Silbermünzen mit ihren Thei-

len und Mehrfachen kommen in den Papyren, soviel ich weifs, nicht vor. Übrigens

scheint der Preis von 5 Ducaten oder etwa 45 Mark für ein Rind in Anbetracht der

Zeit ziemlich hoch zu sein, und dieser Umstand hat mich daran denken lassen, ob

nicht vielleicht Aieci eine andere, uns unbekannte Bedeutung gehabt habe.

^) Ein qirät ist nach Ibn 'Abdelhakem der Lohn eines Tagelöhners. Vgl. Karle, de historia.

Aegypti antiqua p. 14 und das Berliner Manuscript Sprenger 89 fol. 28.
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&.TO1) oeiT ».Ti Tikd^T eTr.ueo fc*>A d. h. &.-yco . . . &.irei ctoot eTMHg c&oA „und sie sind

mir vollzählig zu Händen gekommen." g^eiT ist unbekannt; dais es mit g^HHTe zusam-

menhänge, ist nicht sehr wahrscheinlich, ei ctoot« für „ausgezahlt werden" ist uns

schon aus ÄZ. 1884 p. 157 bekannt und kehrt in No. VII wieder.

eAe itAoMi ctc hmctph ^Ahi d. h. epe npto.ue cto AiAiivrpe nopA^i ^die Personen,

welche zeugen, stehen unten d. h. haben sich unterschrieben."

nci'soco.we CjWAveTpH Aewi nTekÄ.i-siTOT d. h. nei'scüCoAie o Ai.wiiTpe epoi nTe^i-xiTOT „dieser

Papyrus ist Zeuge gegen mich, (dals) ich sie empfangen habe." -socoAve A ^^\ tt

steht hier in seiner ursprünglichen Bedeutung „Papyrus"; ähnlich kommt das Wort
auch Z. 538 im Sinne von „Papier, Packet" vor. Die Form itTe^e^i ist alterthttmlich

imd wichtig. Vgl. Gramm, p. 215.

OTT^e &nei.K oirÄ.e Aomi itTCi neujTOTUji fie.A eneiAieci nu}*.iteo d. h. OT-s^e e>noK oT-^e

pco.ue nT*.i nevuj .... efeoA AiTieiAiikce n^e^eneo „"Weder ich noch einer meiner Familie

werden dieses Rind jemals zurückfordern (?) können." totuji ist ein unbekanntes Wort.

xe e. TeJQTiMHii i tö.*.t ne^Ti^Air^ifc/ d. h. "^te &. TeqTiMH ei ctoot iiekTÄ..wc^i£oAi&. „denn

sein Preis ist mir ohne Zweifel ausgehändigt."

Das Datum der Schrift ist deutlich „der 21. Pachon der 13. Indiction" — die

Unterschriften der Zeusren sind nicht erhalten.

VII.

Mit Brugsch's Sammlung ist ein Papyrusblatt von 0,11'" zu 0,19™ erworben, wel-

ches in schlanker, nicht unansehnlicher Schrift eine Quittung trägt:
i)

f i^niKK

nT€(.u)oT eicoei nid.K(o)T Aiö^pce npocTicTHC

TeR<V.e(c)iÄ. nT€MOT • «se en.we Topi TeK(X)€ciis.

eA .low AiTp*. AestifcoeAec

coc '^«eTejw.oc TÄ.eic Xe.ujH neK f

'^d^l .UHTpH f A' syL ^e££ (£7)oa\i/ j- itod^imHc tioc e«co^ AiJs.pTHpto \

Das Schriftstück ist in seinem Dialecte rein; doch sind mehrere, namentlich grie-

chische Wörter arg entstellt. Es ist eine Quittung, die ein Einwohner der Ortschaft

Ptemu ausstellt (eicg^ei) dem itie^KOT Aia^pt'e npocTicTHc TeuAeciei. nTCAioT „Piaku Marge

dem Vorsteher der Kirche von Ptemu." Ich erkläre npocTicTHc natürlich nur vermu-

thamgsweise für Trpoo-rar^js ; dafs der Artikel vor der Apposition mangelt, hat in früher

von mir angeführten Beispielen, wie cö.£me npecfe-s-Tepoc, AVd.pKoc g^AAo, icoekititHC x*'-*^*^/

Analoga. Der Name 1T10.KOT AVd.p'ce scheint aus zweien zusammengesetzt (aus nie»Ko-ir

und AiÄ^pire für aiö^pkoc?) und erinnert an einen andern, den ich in einem schwierigen

Papyrus der Sammlung Rogers finde:

1) S. das Facsimile in halber Gröfse auf Taf. I unter No. VII.
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eqcg^ei eAexq nnid^KOir MH(t&.

Ä.^&. neAeMHKeAoA xe e'A. hct

nÄ^KOirfi MC neiKö^nAcoMi

nneTiiÄwiioirq nujÄ.4.T neei£i(jy«>T

tte(3'HTq eqKHfe CTe

^SUO^ «TT« «« • Bl^MSl O (J- (?)

l!«;fi/ Ett^c^«!^« o ti (?)

Es handelt sich hier um die Auszahlung einer Summe von 16 siliquae(?) an zwei Ar-

beiter Senuthios und Johannes.

Die Quittung beginnt mit einer schwierigen "Wendung chmc . .
. ; vielleicht ist die-

selbe gleichbedeutend mit einer ähnlichen zu Anfang eines andern Schreibens: «e ge

iTMe nj).K&nnHi e&egiOTit neKeni(S'i eAe .... Wahrscheinlich entspricht dieser Ausdruck

eiiM€, ge iTAie d. h. mtimäw, g^M itmö. dem sonst üblichen enei-^-H. In den Worten des

Textes erkenne ich deutlich den folgenden Zusammenhang: der Schreiber A hatte von

dem angeredeten Piaku ein Pfund (es ist aber nicht deutlich, wovon?) empfangen

(e^rTeic nei d. h. e.KTa.ö.c kö^i), welches dieser selbst dem Eigenthum der Kirche ent-

nommen hat (tö.k'xitc d. h. n-fd.K'xiTc). Piaku hatte der Kirche für A gebürgt: ».k^i

neKAen e^oirn eTA.uie>. •s.e d.ci Td^e^T d. h. e^K^i ncKpeKii eg^oTit e-rg^ö.t'ies. (eKuAHCi*.) :te *>cei

€TooT. Den Sinn der folgenden Worte -^eneTeMoc neirmfii . igö^Trigicoc erreiche ich nicht;

vielleicht ist '^eneTeAioc fehlerhaft für '^itö.TA.Moc. Der Schlufs ist dagegen verständlich:

'^iteTCAVoc Tii^eic <VeAigH «ck d. i. ^kö.tö.moc t^Awä^c npeM^H nö.K „ich thue es zu wissen

und mache es dir frei" oder „befreie dich davon."

Die Unterschriften sind halb griechisch und halb koptisch: „f Geschrieben am

21. Pachon in der Ernte der 3. Indiction. — f Ich der Diacon(?) lohannes der Hegu-

menos (ng^nt^oTMenoc) der Kirche (?) von Ptolmadi bin Zeuge. — f Durch mich Pseei

geschrieben. — f Ich Johannes der Sohn des Enoch bezeuge."

Die Ortschaft Ptolmadi oder Ptolmaai(?) ist vermuthlich dieselbe wie nTCMoir; und

am wahrscheinlichsten ist darunter IlroXEjuaig opjjiog, ein Dorf im Faijum, zu verstehen,

welches in dem von Schow edierten arsinoitischen Papyrus vorkommt. Ptolemais ist

übrigens ein häufiger Ortsname, das Ptolemais der Heptanomis verzeichnet die Peutin-

gersche Tafel als Ptolemaidonar.

Die Datierung nach der Ernte y.ap-KoKoyU findet sich in den faijumer Papyren öfter,

z. B. in einem leider durch die Würmer zerfressenen Contracte mit griechischer und

arabischer Zeugenunterschrift^): g^e nKö^p \nn>.i T newTcwt^ifi/ (ajuc/jtßoXta), wofür schon Krall

die wichtige Variante Avn-s.oocoAe AviiKÄ.p eTcen«^ nö.Tes.Mc§ifeoAia> im Recueil de travaux VI.

76 aus einem seiner Papyrus angeführt hat. Der Ausdruck cTcenS^ ist sehr beachtens-

werth; er steht nach faijumischen Brauche für nTcenS^ und giebt uns den koptischen

Ausdruck für das Jahr des Inductionscyclus cen - /. Er ist kein anderer als das

hieroglyphische \ ^ oder j-, 'U, 5p (eig. Mal), welches Brugsch schon in p 'U> V c>.cc^oti

„erstes Jahr eines Cyclus" scharfsinnig erkannt hat (Materiaux p. 70).

1) Koptische Contracte tragen nicht selten die Unterschrift der Zeugen in arabischer Sprache.

Die Formel lautet ij5^JÖ J^ Ocg^.
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VIII.

Als letztes Stück in dieser Reihe gebe ich einen 10 zeiligen Text, der in nicht undeut-

licher, aber leider sehr abgeblafster Schrift auf einem dunklen Papyrusblatt aus Travers'

Erwerbungen (0,13" zu 0,12'") steht. Ich glaube die Buchstaben bis auf die gezeich-

neten richtig zu lesen, kann aber die Worttrennung nur mit allem Vorbehalt geben:
? j ?

Et T % AaTivcY,g

l> Kg€i nocott €!ä».uj(m)&. ee€ Xhi neu

...&.. e>^n noit

«(i) HTÄ^TOT neic&,n ei Ai.n€T&.q ä.tü)

cy OT noco« none feÄ.\ oei

TÄ.I . riTÖ-y it€Titcd.necHT eic nier

(ek)irai nocoii €Tnei&.igAies. gtooT cTcnc^i^/

igÄ. . Ac cTice M&.-y otXjvt \\ Y,yy yj (?) [oder k?]

^oinon ii^ni AineTnenocoii eqd th

poT enT^ÄHU nd^nToc f ey^a y-j ix ^ tv(5)

Dieser Text ist der schwierigste von allen faijumischen, die mir zu Gesicht ge-

kommen sind. Er ist ein amtliches Schreiben irgend einer Behörde von Arsinoe, de-

ren Name nach der Gewohnheit der Kanzleien an der Spitze steht; am Ende steht

gleichfalls in griechischer Sprache das Datum: „Geschrieben im Monat Mechir der

7. Indiction." Es handelt sich auch hier um eine Geldangelegenheit, vielleicht um
einen Steuerbetrag. Weiter aber reicht meine Muthmafsung über den Inhalt dieses

seltsamen Textes nicht, den ich nur veröffentliche, weil er seine Heimat an der Stirn

trägt und ihn vielleicht Urkunden der auswärtigen Sammlungen erläutern können.

IX.

Ganz anderer Art ist der lOzeilige Text auf einem Blatte von 0,16™ zu 0,26™

aus Brugsch's Sammlung; er ist von grober und unschöner, aber unverkennbarer Hand-

schrift und enthält eine Liste oder ein Inventar:

•j- £€ nXeu AvnuoTTi uujÄ^pen n^(ouoc) .un . .

.

igÄ.AiT nXÄ.g^ iiHi

ÄpK üKOTr.vtd^pi gel M€TH nXdwMni AinefeTi TeAicoci aiäwOt

wuji^f»Ä.\ e^pK. tie'\T&.(£») u-XÄ.n.c T?V.Ä.Aini

itfiOT^wA. dwgÄ. noTgicHiiTi uTÄ.£»KÄ,poTr ngoTU Xe^f» Ä^^v nev-si

CHiiTi nfcewpneg d^^d^ e u-sj^eg^ nfies-pueg^ ö^gÄ. e «£»h

m iVTdk£»K&.po-y ng^oT nnoTAiei^pi ctmcot 2kgÄ. n£»Ti TCAiüici

MiK^t € nis.gdw OTgÄwH UTCi iiTis.q(5'evnc is.h.is.'Kc. egOTTit Ainef»

KCT T&.TI gpH nec es-ccTOTiiOTi e^hJ\. enegKÄ.

Der vorstehende Text, durch das „Im Namen Gottes zuvor!" eingeleitet, enthält

eine Liste (Aouoc, wie ich mit Sicherheit ergänze), aber es ist nicht gesagt, von wem
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oder für wen ausgestellt. Vermuthlich handelt es sich aber um eine Veranlagung zur

Steuer. Leider sind die aufgeführten Posten auch hier meist unübersetzbar.

ujö^AiT nAö^g^ ÜHi „drei Haus- Za/i" ; OTconi K£ie.pn.eg^ ö.^d. otkä.t „ein barneh-Stem und

ein Rad" — mit der hier durchgehends gebrauchten Conjunction ö^g^e- für oto^ : a.ttco.

KÖ.T steht vermuthlich für kot „Rad" ; doch bedeutet dieses Wort auch „Meile" — „Korb"

(schon im Sah. in der Aussprache kä^t) — und „Bau" (für kcot, Rev. pap. p. 29).

ö.pK iiKoirAiÄ^pi gel MCTH n'A.ö.MTii MnefiTi tcmcoci Me^OT ntgev&öwA „an 120 Gärten für

zehn Jahre, von denen (mmoot) er durchaus keine Steuer ((J^TjjuoVtov) entrichtete." e. vor

der Zahl pK fasse ich als die Partikel „ungefähr", vs^elche ich in meiner Grammatik § 519

erklärt habe; KOTM0.p1 „Acker, Garten" ist schon in No. IV vorgekommen; auch dort

war von der Besteuerung des kumari die Rede.

ivpK neATÄ.£i ifsd^Ti . c TAö.Mni „an 120 Ardeb von zapes(J) jährlich . .
."

eAT*.fe d. h. epTü)£i, uns schon in der faij. Form eATe>.q (Jes. 5, 10) bekannt, ist das

Getreidemafs dpraß-^ V^j'; 6^ fafst 72 ^zarrjg sextarius (Lagarde, Symmicta II. 180) und

ungefähr 4 neue Scheffel. Welche Feldfrucht •se.n . c ist, bleibt ungewifs.

nfc.oToü)'A. Äg^Ä. KOTgiCHiiTi nTei.£iKÄ.po-y ngoTTit 'A&.£i &.g*. newOiicHiiTi nfeÄ.pne£
55 die buhdl

und ihre Fundamente (?) , welche er beseitigt hat und meine Grundlegung von harneh.'^

Das Wort Kö.p-j scheint dem sah. Koop« (Mt. 3, 10. 7, 19. Ming. 267) zu entsprechen,

welches freilich gewöhnlich vom Abhauen eines Baumes gesagt wird. In der That scheint

fcoTg^wA dasselbe Wort zu sein wie T-fceg^toA, welches nach Zoega p. 531 eine Palmen-

art wXsaUapTrcg bezeichnet und ohne Zweifel mit feeXg^toA dactyli immaturi verwandt ist

(vgl. ÄZ. 1874 p. 128). Faij. cHif^ ist schon bekannt aus Hebr. 6, 1, ebenso die Composita

^icuTe und "xiciiTe im Sahidischeu, deren Bedeutung hier allerdings nicht ganz klar ist.

evg^ö. ? n-sneg nfievpiteg „und 6 zneh (Arme?) von barneJi^ bleibt dunkel.

i>>gev e nfcHni nTevUsue^poT itgoT TiKO-yMo.pi eTAieoT «.g*. n£iTi TeAvwci mä>£i „und 5 Pal-

men, welche er aus jenem Garten ausgehauen hat und für welchen er Steuer giebt." Iqhiii

ist wohl ohne Zweifel feem : finne fcHiine „Palme", eTAveo-y steht für eTAVMd.Tr und K6.p*

scheint doch durchaus das sah. Koop« zu sein, ng^o-y iTKO-yAi*.pi nehme ich für itg^orn

(M)TiKO'yA\.ö.pi mit der Assimilierung und Unterdrückung des auslautenden n. M*.fe für

MMoq mufs jedesfalls auf 1iK0-yM0.p1 bezogen werden, obschon die Anfügung des Satzes

durch Ä.^«». „und" aufsergewöhnlich erscheint.

e nd.gö. „5 aha'-'^— ein unbekanntes Wort, vielleicht dasselbe, welches auf einem Frag-

mente in der Verbindung iie£ie.^Ä.^pe (einmal nefies.ge.gepe) mehrfach vorkommt.

0-ygÄ.H riTei riTA.fcö'ö.nc e.fed.'Ac ego-yri MnefiKCT „eine hae von mir, welche er gefangen

und in sein ket eingeführt hat." ^«.h bezeichnet vermuthlich ein Hausthier und Kex

vielleicht „den Stall", wie aus dem Folgenden hervorzugehen scheint.

TÄ.TI gpH nee „und ich füttere sie." Die Verbindung ti g^pn entspricht der bohei-

rischen 't ^P^ di^omi rpo^-qv (Gen. 49, 20).

d.ceTOTnoiri e&A.A ene^KÄ. „sie wird sich erholen (?) von dem Hunger" schliefst das

Stück räthselhaft. ^ceTo-yno-yi ist vermuthlich das Futurum ece, das unbekannte Verb

To-yno-yi hängt vielleicht mit Ttoo-yn zusammen. e£id.A enegne.. steht nach faijumischer

Aussprache für e£io<V Mneg^KO.

Nach allem scheint das vorstehende Schriftstück ein Verzeichnifs zu sein, welches

etwa der Verwalter eines Gutes für seinen Herrn anzufertigen hatte. Seine Arbeit ist

uns durch eine Reihe neuer Wörter werthvoll, deren Sinn genau zu bestimmen aller-

dings mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln nicht gelingen kann.
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X.

Zu dieser Erklärung stimmt eine ähnliche Liste von derselben ungeübten, häfs-

lichen Hand, welche sich auf einem Blättchen (0,10'" zu 0,10'") aus Travers' Erwer-

bungen befindet:

l> nXöKOc ii€£»d>,nues.£s€

Ä.JdK. £!Ä.piT , Ä.

Ä-TW K€MHCIlTeTp&. l(e<)

. . W(l) flivpiT . C«

Es ist das Verzeichnifs eines Viehstandes: n&.-xfeö.iti 21, (^«.Ad^Tt 11, &*.piT 1, mhc«-

T€Tp<i. 11, . . (DI &ö.piT 3, in Summa 47. Was fid.nn4.fee bedeutet (vermuthlich ist es ein

Plural auf e^fee = ootc), ist leider nicht zu bestimmen. Für die Erklärung der einzel-

nen Arten bieten sich die "Wörter feei^Ainj : fee^d^Mne „Ziegenbock", fcö^paiT „Bock", m4.ci :

A«&ce „Junges" dar; TCTpö. könnte eine Abkürzung für rirpö.ivoc,, rirpa.zxy\c, (vierjährig)

oder TSTpdixYivog (viermonatlich) sein. Der Wortreichthum der koptischen Sprache ist

uns leider zum grolsen Theile verloren gegangen, wenigstens der, welcher die Sprache

des Volkes vmd des alltäglichen Lebens bildete. Freilich wird er ganz besonders durch

oft äufserst entstellte Fremdwörter gebildet. Zum Zeugnifs sei ein anderes Verzeichnifs

auf einem Blatte aus Travers' Erwerbungen mitgetheilt, auf welchem verschiedene Klei-

dimgsstücke aufgezählt werden:

f KÖ.MICI nCJ?^I -i CtJJC^Opi tt7öwKpOT<VAl &

OTKJ^AtlCI HKOXOC ^ nCOTOMö^KI t
o-ir*.C4.£ip*.n &. kotkA*. ft

OT*.A5(l*.C H'XlA.Mö. &. Kd^JUICI ncÄ^p t

Bekannt ist von diesen Wörtern nur k*.auci«, falls es dasselbe ist wie xajutffiov camisia

(Du Gange, gloss.p. 563) oder KA.Md.cion (j*ö-J? „der Mantel," und kotkA*. d. h. ^kokAa.

y*^i.-Jl ijh\^ ^3 KJLääj^ oder niKo-s-KAion ».Läii^ und Sah. KOTKAe pileus.

XL
Ein anderes Blatt derselben Gröfse und von gleicher Herkunft trägt in geneigter,

nicht unschöner Schrift ein Recept:

f V^COTHp

KitiTpin w^

RO\OKÄ.Heilieil 6

At eixo TTiciiv (pavi zto . .

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. O
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Es ist ein Heilmittel (o-wr^Jp), dessen griechische Unterschrift ich nicht verbürgen

kann. Unter den Bestandtheilen unterscheidet man KoAoT<^d>noT KoXo^wvia, KinTpm xirpiov,

£^ö.Aicic aXio-ig und Ko?V.oKe.«-»men; ycoXoxvv3-i;. Wie sehr derartige Ausdrücke im Gebrauche

der Kopten schwanken, erkennt man daraus, dafs die Scala für KmTpm neTpi, für koAo-

Kd^n-emen KcXoTTin-^e hat, während das letztere bei Zoega p. 626 Ka.<V&.Rö.ni-»Hc lautet.

Das afibrmative n in KoAoKa>n«^inen und cnd.'xoTen ist eigenthümlich , aber schon aus

andern Beispielen, wie g^AocTit (Dunkelheit), bekannt.

Die Quantität, in welcher die einzelnen Theile des Receptes zu nehmen sind, wird

durch die beigesetzten Zahlen angezeigt — ganz wie in den medicinischen Schriften

der alten Aegypter.

XII.

Diese Auswahl aus den faijumischen Papyren würde keinen vollständigen Über-

blick über den Inhalt dieser Schriften geben, wenn sie nicht an letzter Stelle einen

der Zauberpapyri aufnähme, an welchen die Sammlungen reich sind. Der, welchen

ich auswähle, wurde von Travers erworben; er ist 0,16" breit und 0,20™ hoch und

mit ziemlich grofser, steifer Hand beschrieben. Auf seiner Rückseite stehen Bruch-

stücke griechischer Rechnungen.

f Titouj €A.Hi OTTHR fed^KeiOTre^dkg nmd>,<3' ctä.! «is.pTi

:

Mit neTeTeueWeK thA-ott <3'miR07r\M€ni£i'\H0-y

MW «eKeRd^iriii €ee nd>.€p neTencej.-yn €Md^ir Arn ne

Teucd>.Tri €Mi!^T en nöc 'j^^^'^swot thXot f tichmmh i\gr

TICHAiMH neR RpÄtTOi TO RpdwTO n*wnTORpÄ.Tcop eöTcqT

-se 'lOTTCi icoq geIM^ill^>>.H'\ €*iMdwrvÄ^H?V g€i eR

^pc ge'i RTev
'-f-

"se Te'i Te M&.piis. Mö^pid^M M(iip .)

is.qTig neqcnÄ.q €.\h\ e-xe \omi ki£ii eTitec . . .

eoTTU enoixdig^ t€ eiHg^ eRCTig^ ^eRCIl^s.q eX . .

.

r^j n . . .

Die Bedeutung dieses Blattes ist bald ersichtlich; es ist ein Zaubertext, in wel-

chem Glaube und Aberglaube, Sinn und Unsinn zu einem wunderlichen Zerrbilde ver-

einigt sind. Ich beschränke meine Anmerkung auf die verständlichen Sätze dieses Misch-

maschs.

•ricoig cAhi othk d. h. 'tooiy e^p&.i ot£ihk „ich rufe zu Dir", Dämon Bakthiuthah.

Die Unterdrückung des ^ in otAc (uive) kommt auch in den Pistis Sophia mehrfach

vor, z. B. '^«Ä.coig c^pe^i othk p. 63. 92; ».ccoig egp«i.i othi p. 110.

iiHg eTKHg^ e^Ani ei-s-C thÄT» c^HAH^renoc d. h. nn ctkh eg^pe.1 e-sn •^m» rtc^TAH(?)

„der über jenen 49 Phylen(?) steht." Eine Anspielung auf die gnostische Geisterwelt,

welche die auf diesem Gebiete Bewanderten vielleicht zu deuten wissen werden.

Mit neKeKa.-yni e^e nA.ep „und (über) den andern, welche in der Luft sind." Der

Plural KeKöw-yiti für B. Kexwo-s-ni war uns schon früher bekannt.
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ncTeitCÄ^Tn CAie^T Mn neTenc&.-yii c.viik-y en d. h. ncTitcooirn jwmoot mw ncTucooTU Aijuooir

ÄH „die wir kennen und die wir nicht kennen."

nöc 'x.^Ts.MOT thAot d. h. n-xoeic koicscoot THpoT „Herr, du bist über ihnen allen."

In der Wahl zwischen p und A scheint der Dialect regellos zu verfahren: die Aussprache

ihX"^ für THp^ war ebenso wenig bekannt wie das oben vorgekommene othA für oTHp.

Der Form thAot bin ich übrigens auch in den St. Petersburger Fragmenten begegnet.

TicHAiMH ncK d. h. '^^-^^-^^^ "«^^ „icli erscheine vor Dir."

Im weitern Vorlaufe werden in diese Zaubersprüche Christus, Immanuel und Maria

verflochten; und von dem Heilande heilst es: ^qjig^ iieqcit*.q cAhi e-xe Aojwi nifei d. h.

i.q-f neqcn*.q eopd.i e-xn pcoAie tti.u „er hat sein Blut für alle Menschen gegeben."

In dieser Schreibart, die im allgemeinen die reine faijumische ist, erscheint ein

Gebrauch so einzig, dals ich ihn nicht unerwähnt lassen darf. Das o h, welches in

dem Dialecte einen sehr schwachen Laut darstellt und vor Consonanten ganz ausfällt

(z. B. cAhi neben eg^AHi), dient dazu die Länge oder die Betonung eines auslautenden

Vocals zu bezeichnen: daher steht ti£ für •^ (geben), nng^ für c^hztth, kho für x" = '^"•

Dieser Gebrauch scheint ganz ähnlich dem des dehnenden h im Deutscheu zu sein,

welches erst die Willkür der neuesten Zeiten zu verdrängen beliebt. Im Faijumischen

wurde das 2. wahrscheinlich nicht nur zur Unterscheidung gleichlautender Wörter ein-

geführt, wie HH^ (jener) zum Unterschiede von hh (Himmel), sondern bezeichnete

auch eine entschiedenere, gleichsam emphatische Aussprache der betreffenden Silbe.

Die ganz gleiche Bedeutung haben die dem boheirischen Dialecte eigenthümlichen

Aspiratae: das boh. «^h ist nur eine orthographische Variante des faij. tiho. So fällt

aus diesen Zaubersprüchen auf ein Capitel der koptischen Grammatik ein unerwartetes

Licht, vor dem meine Auffassung (§ 19) gut besteht.

Die ägyptische Zauberliteratur ist eine grofse, anfangend mit den hieroglyphischen

Inschriften der Pyramiden, fortgesetzt im Hieratischen, stark im Demotischen und Grie-

chischen und noch im Koptischen kein Ende findend. Den vorstehenden Text betrach-

tete der Schreiber ohne Zweifel als ein Schutzmittel (ßvanx'/j), desgleichen wir aus der

altern Literatur genugsam kennen. In dem 1. berliner Zauberpapyrus, welchen Par-

they ediert hat, heifst es (Z. 198): InixaXcvixai as y.vpw xXv3-l [jlcv ayiog S-eog* und a-w-

ccv jjLS SV wpa aW)/K7]5. Ähnliche Zaubersprüche in koptischer Sprache finden sich unter

den faijumischen Handschriften viele; in der Regel sind sie auf Pergamentstreifen ge-

schrieben. Einer fängt an: f iino-5"^ ccotai eAö^i „Gott, erhöre mich!" ein anderer redet

in seltsamer Sprache von nAe^oTtg nTefm-v^ifXiH „der Sorge seiner Seele"; auf einem

dritten werden durch cTqe oTg^en die Worte eingeleitet, welche ich in meiner Gramma-

tik p. 24, ultima mitgetheilt habe; ein Pergament endlich von 0,20™ zu 0,05™ trägt

den folgenden Text: f «..irigini
|
nTeA&.K*wTi

|
oirnöwc e.|TioT citAä. (situla)

|
otaiotp a)pco|THKH

OTit
I

CTe ctüig^i
I

eii'xewpeÖT
|
otk e.«ciT|<\ö. Tei.iin|eo£i ^ nd.|A.ici: OTew|i ä.tiaiot|j ^a. nee

|
ntK-

xe^pi
I

T(jDpe>.Ki
I

citeoT 1 — Worte, angesichts welcher man mit jenem Commentator des

Persius zu fragen sich versucht fühlt: Si intelligi non vis, cur scribis? si intelligi vis,

cur scribis obscure?

Man erkennt noch au derartigen Pergamentstreifen, deren ich eine beträchtliche

Zahl gesehen habe, dafs sie meist wie Amulette, gefaltet und eingebunden oder ein-

genäht, getragen wurden, ganz so wie es noch bei den heutigen Aegyptern Sitte ist.

Wer sich einmal einen Einblick in ihre Lederamulette verschaffte, der würde über die

Gedankenarmut erstaunen, die sich auf den geheimnil'svoll verwahrten Papierstücken

6*
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verbirgt; keineswegs enthalten sie immer Koranverse. Gleichwohl bewahren diese M
hegdb nach dem frommen Glauben ihrer Träger vor Krankheit, Behexung, dem bösen ™
Blick und vielen andern Übeln.

Hiermit hat seinen Abschlufs erreicht, was ich aus den faijumischen Papyren des

ägyptischen Museums zu Berlin mitzutheilen gedachte. Obwohl ich, ein gänzlich Un-

erforschtes in Angriff nehmend, mehr Räthsel vorlegen mufste, als ich enträthseln

konnte, so würde mich doch der Erfolg dieser kleinen Arbeit befriedigen, wenn sie

andere, die eine gröfsere Fülle lehrreichen Materials unter der Hand haben, zur wei-

tern Erforschung der koptischen Sprache dieses Dialects anregte. Der Fortschritt

hängt nämlich von der Veröffentlichung von Texten ab: aber sie sei genau und zuver-

lässig. Wer dergleichen verschlossen hält, der öffne seinen Schatz und theile daraus

mit, damit sich das Dunkel zerstreue, welches uns noch einen Theil der ehrwürdigen

Sprache verdeckt.
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Brief an Mr. E. Stuart Poole.

Zurückweisung eines anonymen Angriffes im Londoner Athenaeum gegen

die Resultate der Naville'schen Grabungen bei Teil el -Maschüta * ).

Von

Georg Ebers.

Hochgeehrter Herr.

Sie haben die Anfrage an mich gerichtet, was ich von den Resultaten der Na-

ville'schen Ausgrabungen halte, und ob ich geneigt sei Teil el -Maschüta für die Stätte

zu halten, auf der das Pithom der Exodus gestanden habe. Dabei übersandten Sie

mir eine Nummer des „Athenaeum," in welcher ein unbekannter criticus negativus mit

oTofsem Eifer und geringem Glück die Erwerbungen unseres Genfer Collegen zu dis-

creditiren versucht.

Ich habe die von NaviUe ausgegrabenen Inschriften aufmerksam und unparteiisch

studirt, habe ihnen eine eingehendere Besprechung in der wissenschaftlichen Beilage der

Münchener (früher Augsburger) allgemeinen Zeitung gewidmet imd nachdem ich die

feste Überzeugung gewonnen hatte, dais Teil el -Maschvita die Stätte sei, wo in der

Zeit Ramses II und später eine Stadt gelegen war, welche mit dem heiligen Namen

1) Zugleich in englischer Sprache in der Academy No. 681, 1885 erschienen.

ZcitscliT. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1SS5. «
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Pi-Tum, d. i. Pithom, und mit den profanen ßeku-t, d. i. doch wohl Succoth, hiefs.

Wenn ich mir nun auch der Fehlbarkeit des eigenen Urtheils wohl bewufst bin —
aber hier breche ich diesen Satz ab; denn der Kritiker des Athenaeums möchte ihn

sonst ebenso gegen mich in's Feld führen, wie er Navilles bescheidenes „I well kuow

how much is conjectural" so gegen denselben wendet, als habe er damit eingestanden,

dafs auch für ihn die Lage des biblischen Pithom noch keineswegs feststehe. — Die-

ser Kampfweise entspricht es auch, dafs der Criticus Navilles höchst verdienstvolle

Sammlung der thebanischen Todtenbuchtexte aus guter Zeit rühmend erwähnt, aber

nur um einen Schatten auf seine Übersetzung der schwierigen Ptolemäerinschrift zu

werfen, welche bei dem üblen Zustand vieler Zeilen mit aller Vorsicht behandelt wer-

den mufste. Wer den Gegner geschickt discreditiren will, der beginne mit dem Lob,

lasse dann ein „aber" folgen und gehe endlich zum Tadel über. Der criticus negati-

vus des „Athenaeums" scheint diese Regel zu kennen. An seiner Arbeit habe ich

nichts Bemerkenswerthes gefunden als den Umstand, dafs sie von einem so sorgfältig

redigirten Blatte wie das Athenaeum, in dem ich sonst viel Vorzügliches gesehen habe,

aufgenommen worden ist.

Sie werden mir zugeben, verehrter Herr, dafs Sie in den vielen Kritiken, welche

ich für das Leipziger literarische Centralblatt und sonst über ägyptologische Werke

geschrieben habe, selten Härte, nie Bitterkeit gefunden haben, aber dieser Artikel ver-

driefst mich und fordert eine schärfere Entgegnung heraus, weil es dem Autor nicht

um die Wahrheit zu thun ist, sondern weil er augenscheinlich nur bezweckt ein höchst

vei'dienstliches Unternehmen herabzusetzen und eine vorgefafste Meinung um jeden

Preis gegen die auf der Hand liegende Widerlegung zu stützen.

Das sind schwere Beschuldigungen, und sie legen mir die Pflicht auf sie zu be-

gründen. Darum werde ich die Kritik des Athenaeum Abschnitt für Abschnitt in's

Auge fassen und indem ich ihre Unhaltbarkeit beweise, meine eigene Ansicht zur

Geltung zu bringen versuchen. Die Frage, was den Autor veranlafst haben kann, in

so animoser Weise gegen Navilles Resultate vorzugehen, mufs ich unbeantwortet las-

sen. Ich würde ihn eher verstehen, wenn er derjenigen extremen Richtung angehörte,

welche in Deutschland den Aufenthalt der Juden in Aegypten und den Exodus als

historische Thatsache zu leugnen versucht und es für ein thörichtes Unterfangen er-

klärt, nach einem Pithom zu suchen, dessen geographische Lage denselben Werth für

sie hat, wie die des aristophanischen 'NscpsXoxoxy.vyia; aber Herrn Navilles Gegner ist,

wie sich aus der gesammten Haltung seiner Invective ergiebt, ein Mann, welcher

durchaus nicht an der Authencität des Aufenthaltes der Juden in Aegypten zweifelt.

Dafs Navilles schöne Funde vortreffliche Argumente gegen die sehr ernst gemeinte

Negation der Historicität der Exodus enthält, kommt ihm wohl nicht in den Sinn,

weil er es versäumt hat sich mit den Arbeiten der deutschen und holländischen Bibel-

kritik bekannt zu machen, welche übrigens auch mir in diesem Falle weit über das

Ziel hinauszuschiefsen scheinen.

Nachdem unser Criticus eine etwas ironisch gefärbte Mittheilung über die Stiftung

und die Thätigkeit des Egypt exploration fund gegeben und dabei Herrn Naville erst

einige freundliche Worte gesagt, dann aber ihm das späte Erscheinen seiner Schrift

zum Vorwurf gremacht hat, läfst er einen Satz folgen, der die Worte enthält: -but
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there is very little in the volume which has not been printed or said before« — und
ferner: „The Pithom of the cxodus is apparently as far to seek as ever."

Der erste dieser Sätze enthält ein so übelwollendes und ungerechtes Urtheil, dafs

wir zur Ehre des Criticus glauben möchten, er habe das Naville'sche Buch entweder

garnicht gelesen, oder es doch nicht verstanden; denn sehen wir auch ganz von Pi-

thom ab, so haben die Ausgrabungen des Egypt exploration fund Monumente von

höchster Wichtigkeit zu Tage gefördert, welche nicht nur für die biblische, sondern

auch für die profane Geographie und aufserdem für die Geschichte der hellenistischen

Zeit Aegypteus und für die Culturgeschichte derselben Epoche vorzügliche Dienste

leisten. Hat unser Criticus ein Geheimmittel zur Hand gehabt, um die viel erörterte

und wichtige Frage zu entscheiden, avo Heroonpohs gelegen war, dafs er behaupten

darf, Navilles unbestreitbare Entdeckung der Position desselben sei ihm nicht neu ge-

wesen? Hat er schon früher Kunde von der in dem Boden des alten Ero (Heroon-

polis) ausgegrabenen lateinischen Inschrift besessen, welche mittheilt, dafs diese Stadt

von Klysma neun Meilen entfernt gewesen sei?

Besitzt er ein geheimes Museum, in dem er ein Duplicat der Naville'schen Tafel

von Pithom aufbewahrt? Ist dies nicht der Fall, so mufs sie ihm doch neu sein, und

die 28 inschriftlichen Zeilen, welche diese Stele bedecken, sind von so eminenter Be-

deutung für die Ptolemäergeschichte, dafs sie von allen Historikern mit wahrer Freude

begrüfst werden müfste.

Hat es garnichts zu bedeuten, die monumentale Bestätigung einer interessanten

Nachricht des Strabo entdeckt zu haben? Sind eine Fülle von Bereicherungen der

alten Geographie keinen Heller werth? Steht unser Criticus in spiritistischem Rapport

mit den Steuerbehörden des ptolemäischen Königshauses, oder wie kommt es sonst,

dafs ihm die mancherlei Mittheilungen über die zu entrichtenden Abgaben in der Ptole-

mäerzeit, die Form derselben etc. nicht unbekannt sind? Wo hat er die neuen Vokabeln

und Namen, welche dies kostbare Monument enthält und die er ironisch erwähnt, vor

den Grabungen des Egypt exploration fund gesehen? Wäre es nicht interessant, wenn

sich in dem hieroglyphischen
9 Pn « Piqeheret das vielgesuchte Pihachiroth des

Exodus wiedergefunden hätte? Ist der Criticus mit all den erwähnten Dingen nicht

vertraut gewesen, woher nimmt er dann den Muth, dem Werke des fleifsigen Aegyp-

tologen nachzusagen, dafs sein Erscheinen „some disappointment" veranlafst habe und

dafs es wenig enthalte, w^as nicht schon früher gesagt oder gedruckt worden sei? Ist

solches Urtheil gerecht, oder ist es nicht vielmehr geeignet den Unwillen billig den-

kender Critiker zu erregen?

Genau ebenso verhält es sich mit der Behauptung, dafs die Lage des biblischen

Pithom heute noch ebenso zweifelhaft sei wie vor dem Beginn der Navilleschen Aus-

grabungen, In dem der Bekräftigung dieser Behauptung gewidmeten Abschnitte ist

wahr, dafs Sir Gardener Wilkinson, Lepsius, Maspero (und mit ihnen auch ich) Teil

el-Maschiita für die Stätte des biblischen Ramses angesehen haben; nach dem Er-

scheinen des Naville'schen Buches wird es indessen schwerlich einen Aegyptologen

geben, welcher bei dieser Ansicht stehen bleiben und Teil el-Maschüta nicht für eine

Stätte ansehen möchte, auf der ein ägyptischer Ort gestanden, welcher den heiligen

Namen Pithom und den profanen 0eku trug. Wenn einer, so bin ich, sein Schüler,
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Freund und Biograph, geneigt die Vorzüge unseres Lepsius anzuerkennen und ihm

nicht ohne Noth zu widersprechen; als er sich aber in seinem letzten Aufsatze über

diese Dinge in der Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde^) für

Teil el-Maschüta-Ramses aussprach, hatte er die entscheidenden neu ausgegrabenen

Inschriften und Navilles Gründe noch nicht gekannt, und ich bin fest überzeugt, dafs

er, dem es immer nur um die Wahrheit zu thun war, seine alte, liebe Ansicht aufge-

geben hätte, wenn sie ihm vorgelegen und er den Appendix I des uns beschäftigen-

den Werkes gelesen haben würde.

Unseres Criticus Behauptung: „On the monuments found there M. Naville read

the name of the god Atum or Tmu (commonly Tum) and as Ramses II is always

called the friend of Tum in the inscriptions upon them, he concluded that the city

was dedicated to this god." Diese Behauptung müssen wir, so schwer es uns auch

fällt, uns eines so harten Ausdruckes zu bedienen, eine grobe Entstellung der Wahr-

heit nennen. Auch ohne das Monument Ramses II würde Naville berechtigt gewesen

sein zu behaupten, dafs er die Lage von Pithom gefunden habe, und er erklärt aus-

drücklich S. 15, dafs er vor dem Monumente Ramses II nur zu der Vermuthung ge-

kommen sei, Teil el-Maschüta könne die Stätte des alten Pithom sein, dafs aber das

erste Object, welches diese Ansicht bestätigt habe, die Inschrift der Statue des Pro-

pheten des Tum von 0eku ^ ^ Mes? pa Isis (Pa-mes?-Isis), welche der 26. Dyn.

entstammt, gewesen sei. Dafs gerade durch die Ptolemäerstele, von der wir sprachen,

die schönsten Bestätigungen der Naville'schen Vermuthung herbeigebracht worden

sind, ahnt der Criticus nicht oder, was schlimmer wäre, hat er geflissentlich über-

sehen, obgleich Naville die 7. Zeile der Inscription vollständig und so übersetzt, dafs

es keine Silbe daran zu ändern giebt. Es heifst dort:

als unter S. göttl. Majestät verkündigt ward es sei nun vollendet worden das Heiligthum

seines Vaters Tum des guten Gottes von 0ekut am 3. Athyr da kam der König selbst

nach dem Gau von Heroonpolis (in Gegenwart) seines Vaters Tum

„Als unter S. Majestät verkündigt ward, nun sei das Heiligthum seines Vaters

Tum, des guten Gottes von 0ekut vollendet, am 3. des Monats Athyr, da kam der

König selbst nach dem Gau von Heroonpolis (in Gegenwart oder in das Haus) seines

Vaters Tum etc."

Hätte dieser Satz unseren Criticus nicht lehren müssen, dafs es in 0ekut-Heroon-

polis, zwei Orte an deren Identität auch die schärfste Skepsis nicht zu rütteln wagt,

ein Heiligthum des Tum gab? Und wenn seine ägyptologischen Kenntnisse nicht aus-

reichten, den Text der Ptolemäerstele selbst zu übersetzen, warum unterdrückte er denn

^) Zeitschr. f. ägypt. Sprache und Alterthumskunde 1883. S. 43 ff.
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Navilles Angabe S. 31, dal's er den Namen des Gaues, in dem die fragliche Stadt ge-

lesron war, ihren profanen Namen <2 1

,

y\ und d. i. 0eku und 0ekut,

und aulserdem ihren heiligen Namen MK^ , Ifl ^ 1/1 ^ ^'"'^"™ gefunden

habe? — Möge er wissen, dal's hier jede Angabe richtig ist, und ferner dafs es kaum
eine Stadt in Aegypten gab, welche nicht neben ihrem profanen Namen (hier 0eku-t)

einen heiligen (hier Pithom) besessen hätte. Das Denkmal aus Ramscs II Zeit beweist

garnichts, aber die oben angeführten Namen auf den anderen Inschriften und diese

selbst machen es so sicher, dafs Pithom und 0eku-t ein und dieselbe Stadt sind und

dal's beide an der Stätte des heutigen Teil el-Maschüta gelegen waren, dal's wir die

folgende Notiz entbehren könnten, welche der Papyrus Anastasi VI. P. 4 enthält. Hier

bestätigt König Merneptah, (doch wohl der Pharao des Auszuges) schriftlich, dafs er

den Sasu (Beduinen) von Atwnä (Edom?) gestattet habe die Festung seines Namens,

welche auch 0eku hiel's, zu überschreiten, und zwar nach den Teichen (barokabu'i-a) des

^^nroE
I

Pithom Königs Merneptah hin ''^^^^
-. V !^ ' welches 0eku ist, oder wel-

ches 0eku genannt wird.

Wie muthet den besser unterrichteten Leser hiernach des Criticus Behauptung an:

„The truth of the matter is that the site of the Pithom of the Bible is unknown?"

Wenn er weiter, nachdem er die verschiedeneu Meinungen über die Lage dieses Ortes

kurz berührt hat, mittheilt, H. Brugsch habe sich nun auch derjenigen Naville's an-

geschlossen, so sagt er die Wahrheit, und er wird erleben, dafs alle wohlunterrichte-

ten und kritischen Aegyptologen und Bibelforscher es in Folge des Werkes, das der

Criticus für so ganz werthlos erklären möchte, das Gleiche thun werden. Ich habe, wie

Sie, verehrter Herr wissen, mit meinem gelehrten Freunde und Lehrer (H. Brugsch)

manchen wissenschaftlichen Streit gehabt und stimme keineswegs immer mit ihm über-

ein, aber wenn ich über den Schöpfer und rastlosen Ausarbeiter der ägyptischen Geo-

graphie von einem Manne wie unserem Criticus in wegwerfendem Tone — gerade mit

Bezug auf seine geographischen Arbeiten — reden höre, so erschöpft sich die Geduld.

Sollen wir diesen muthigen Herrn, den wir wahrlich nicht um seine Kühnheit beneiden,

des üblen Willens oder der Unaufmerksamkeit zeihen, w^enn wir ihn erklären hören,

es sei aus lautlichen Gründen unmöglich 0eku-t und Sukkoth für den gleichen Na-

men zu halten? Dafs das ägyptische g > ^ zu dem hebräischen o werden könne, ver-

neint er und verschweigt, dafs Naville diese Ansicht schon S. 6 wiederlegt hat.

Er führt hier als schlagendes Beispiel den bekannten Namen
]
s=3

J
© (0ebnu-

ter) an, aus dem im Munde der Griechen Se/Sewutos geworden ist, indem sich das 3- in

das griechische sigma (hebr. c) wandelte. Das ft4=V^"l\*^' ^
-^

unter den von Thutmes III eroberten Städten Palästinas (Mariette, listes geographiques

S. 13. No. 4) bietet, mag man es für Kischjon ","'Tä';?, die Levitenstadt im Stamme Is-

saschar oder sonst wofür halten, jedenfalls, das hat schon Mariette gesehen, die Varianten

\ =i V ^^ ^^^^^^^ V ^^
=i V '

^^^^^ o ^ä^*6 ^^^ auch I 1 geschrieben werden

können, und das wäre dann genau Sukot. War" ich nicht augenbhcklich durch Krank-

heit verhindert frei über meine Bibhothek zu verfügen, wollte ich bald eine ganze

Reihe von ähnlichen Beispielen zusammenbringen. Einen Engländer sollte es am we-

nigsten wundern, dafs für th ein s eintreten kann. Konnte s=5 ^ ll mit 1 wechseln, so
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mufste es wie das englische th und das neugriechische S- ungefähr den Klang unseres

s gehabt haben.

In den folgenden Sätzen hören wir, dafs Succoth auf hebräisch „Zelte" bedeute,

während der ägyptische Name 0eku-t dies nicht thue. Das ist ebenso altbekannt wie

richtig; aber wahrscheinlich hat gerade die Ähnlichkeit des hebräischen "Wortes, wel-

ches „Zelte" bedeutet, mit dem im Gedächtnifs des Volkes lebenden ägyptischen Na-

men 0eku-t den späten Aufzeichner der betreflPenden Exodusstelle veranlafst ihn Suc-

coth zu schreiben, und in dieser Form ist er dann auch in das Stationsverzeichnifs der

Numeri übergegangen. Wie der Criticus, so stehen wir hier auf dem Boden der Hy-

pothese; aber wir haben doch den schriftlichen Nachlafs der Aegypter selbst für uns,

und dieser lehrt — wir erinnern nur an die oben erwähnte Stelle im Papyrus Ana-

stasi VI, — dafs unter Merneptah die Gegend von Pithom- Succoth voll war von se-

mitischen Nomaden (Sasu). Diese werden mit den Juden gemeinsame Sache gemacht

haben, und auf sie bezieht sich wohl das Wort Exodus 12, 38; „auch eine Menge

von Fremden zog mit ihnen." — Pithom war eine Vorraths- und eine befestigte Stadt;

die Naville'schen Funde haben es von Neuem erwiesen. Der letztere Umstand mufste

die Auswanderer schrecken, der erstere sie anlocken. Vereint mit den Sasu konn-

ten sie das Grenzfort leicht überrennen, und es heilst auch Exod. 13, 18 „gerüstet aber

zogen die Söhne Israels aus dem Lande Aegypten" und Exod. 14, 8 „die Söhne Israels

aber waren ausgezogen durch hochgehobene Hand." Was heilst das, als dafs die Aus-

wanderer sich Anfangs mit Gewalt Bahn gebrochen haben? Die Vorräthe in den gro-

fsen Speichern von Pithom werden ihnen zu Gute gekommen sein.

Warum, fragen wir, hat der Criticus verschwiegen, dafs Naville an der Stelle von

Pithom das Einzige entdeckte, was man hier aus den Tagen der Exodus zu finden er-

warten durfte; das Vorrathshaus selbst, und zwar, gemäfs den Septuaginta, das be-

festigte Vorrathshaus ? Jeder mul's diese Kammern ohne Verbindung unter sich, zu

denen man nur durch das Dach gelangen koimte, für Speicher halten, denn ihre Con-

struction entspricht genau den Bildern, welche sich von altägyptischen Kornmagazinen

auf den Denkmälern finden. So ofi'en zur Schau getragene Animosität, so geflissent-

liche Unterdrückung alles dessen, was sich für die Ansicht des Gegners anführen liefse,

kommt der Sache, welche discreditirt werden soll, nur zu Gute. Ein arabisches Sprich-

wort sagt: „die Katzen sterben nicht daran, dafs die Hunde sie verfluchen."

Zum Schlufs scheut sich unser Criticus nicht, H. Naville vorzuwerfen, dafs er

sich zu wenig Mühe mit seiner Übersetzung der Ptolemäerstele gegeben habe, und

dieser Vorwurf wird und mufs jeden Aegyptologen mit Entrüstung erfüllen. Die In-

schrift, um die es sich handelt, ist wie gesagt aufserordentlich flüchtig geschrieben

und au vielen Stellen verwischt. Was herzustellen und zu entzifi'ern war, ist von dem

fleifsigen Genfer mit der ihm eignen Vorsicht und Genauigkeit geschehen, und ich

möchte denjenigen Collegen sehen, welcher gegenwärtig eine bessere und vollständigere

Übersetzung herzustellen vermöchte. Der Vorwurf steht nun ein Mal gedruckt auf

dem Papiere, und so ungerecht er auch ist, darf sein Urheber doch auf das „semper

aliquid haeret" hofi'en, da es ihm gelungen ist seine Invective in dem geachteten Athe-

naeum unterzubringen.

Wenn der Criticus negativus verlaugt, die Mitglieder des Egypt exploration fund

möchten „do something towards saving their own reputations" so möchten wir ihm
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entgegnen, dals sie dies durch die prächtigen Ergebnisse der Grabungen von Teil el-

Maschüta bereits vollauf gethan haben.

Wenn hier von einer gefährdeten Reputation die Rede sein kann, ist es nur die

des Mannes, welcher einen ebenso grundlosen wie gehässigen Angriff auf einen ver-

dienten Gelehrten und eine gute Sache geschleudert hat. Der Palaestiua exploration

fund hat der Wissenschaft eminente Dienste geleistet, aber das was unter den Auspi-

cien des Egypt exploration fund durch die Naville'scheu Grabungen zu Tage ge-

fördert worden ist, steht nicht weit hinter den besten Jahresgewinnen des Palaestina

exploration fund zurück. England darf stolz und die Wissenschaft froh sein, dafs

beide Vereine bestehen. Dem Egypt exploration fund kann man nur wünschen, dafs

er mit gleichem Glück fortfahren möge wie er begonnen.

Das ist es, verehrter Herr, was ich auf Ihre gütige Anfrage zu erwidern habe.

Ich glaubte mich deutlich und ohne Zwang aussprechen zu sollen in einer Sache, die

nur wenige verstehen und die nur zu leicht compromittirt und geschädigt werden

kann, wenn sie au geachteter Stelle in so zuversichtlicher und nur auf ihre Discredi-

tirung bedachter Weise ohne ernsten und entschiedenen Widerspruch zu erfahren an-

gegriffen werden darf.

In vorzüglicher Hochachtung Ihr ganz ergebener

Georg Ebers.

Aus einem Briefe des Professor Aug. Eisenlohr

an Dr. Ludw. Stern.

Die militärischen Ereignisse im Sudan schienen im vero-angenen Winter eine

wissenschaftliche Reise nach Aegypten nicht zu begünstigen. Nichts desto weniger

verweilten nicht weniger als vierzehn Aegyptologen im Lande ihrer Studien. Aufser

Herrn Maspero dem Director der Ausgrabungen und seineu Beamten, Herrn Emil

Brugsch-Bey und Herrn Bouriant, die französische ägyptologische Schule mit Herrn

Grebaut, Tirey und Amelineau. Auf dem Dampfer des Herrn Maspero befand sich

als Gast Herr Schiaparelli , Director des ägyptischen Museums zu Florenz. Im Auf-

trage des enghschen Egypt Exploration Fund grub Herr Naville in der Nähe von

Fakus, Herr Petrie glaubte in Nebireli bei Teil el harud (Station zwischen Alexandrien

und Cairo) das alte Naucratis gefunden zu haben. Herr Dr. Felix v. Niemeyer weilt

dauernd als erster Dragoman des deutschen Generalconsulats in Aegypten, immer zu-

vorkommend gegen seine Landsleute und Fachgenossen. Der Marquis de Rochemon-

teix ist in einem ägyptischen Ministerium angestellt. Von Wien war Dr. Krall ge-

kommen, von England Herr Sayce, den ich leider nicht traf, wohl aber dessen Bruder,

einen Offizier der eugiischeu Marine, auf einem Kriegsdampfer in Suez.
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Für einen, der wie ich die Königsmumien von Deir el bahri noch nicht gesehen hatte,

richtete sich die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf diese. Sie sind in einem besonderen

Saale des erweiterten Museums von Bulaq in der zweckmäfsigsten Weise aufgestellt. Der

Besucher wird durch den vortrefflichen Catalog des Herrn Maspero unterstützt, in

welchem nur der Umstand störend ist, dafs die Nummern des Catalogs sich nicht fol-

gen. Das Museum hat in den letzten Jahren sehr bedeutende Bereicherungen erfah-

ren, was in Anbetracht der geringen jetzt zur Verfügung stehenden Mittel sehr für

die weise Sparsamkeit der Verwaltung spricht. Nicht wenig zu Gunsten der Samm-

lung ist auch das neue Vei'fahren ausgeschlagen, wonach dem Ausgraber die Hälfte

der gefundenen Gegenstände zukommt, die andere Hälfte in das Museum wandert.

Die Nilreise machte ich dieses Jahr auf eine ungewöhnliche Art. Ich fuhr auf

dem Postdampfer bis Luxor, von da bis Assuan und machte die Rückfahrt auf einer

schon in Cairo von Thomas Cook & Son gemietheten Dahabieh. Dabei hatte ich

allerdings die Unannehmlichkeit die nothwendigen Lebensmittel, Wein, Mehl, und Con-

serven, schon von Cairo aus mitzunehmen. In Theben blieb ich auf der Hinreise sie-

ben, auf der Rückreise vierzehn Tage und diese Zeit wurde tüchtig ausgenutzt. In

Luxor waren die Arbeiten der Freilegung des grofsen Tempels, deren Kosten binnen

wenigen Tagen in Frankreich aufgebracht waren, in voUem Gang. Singende Schaaren

von Knaben und Mädchen leerten die Schuttkörbe am Nilufer und wenige Wochen

später sahen wir schou die ganze Westseite des Tempels freigelegt, so dafs der früher

bis fast an die Säulencapitäle zugedeckte Bau dem Vorüberfahrenden einen ungewohn-

ten schönen Anblick bot. Auch die inneren Räume wurden von Schutt befreit. Hier-

bei entdeckte mau in dem den südlichen Räumen vorliegenden Saale (Lepsius, Denk-

mäler I, 84e) eine altchristliche Kirche mit einem sehr zerstörten Frescobilde in der

Altarnische. In dem an den Pylon anstofsenden Säulensaal wurden rechts vom Ein-

tretenden drei schöne Bündelsäulen Ramses des Zweiten ausgegraben, deren Decksteiue

ebenfalls erhalten sind. Für die Freilegung der Nordseite des Pylons mit den Sitz-

bildern des Königs sind vorbereitende Schritte geschehen; zu der Entfernung der an

den Pylon stofsenden Wohnräume ist aber noch der zähe Widerstand des dort an-

gesessenen englischen Consularagenten zu überwinden. In dem grofsen Säulensaal zu

Karnak, in welchem ich mein Frühstück einzimehmen pflegte, boten täglich Leute

beschriebene Scherben an, welche theils demotische, theils koptische, auch griechische

Rechnungen enthielten. Herr Revillout, dem ich von diesen Scherben gab, glaubt,

dafs dieselben wenigstens theilweise von den unlängst zerstörten koptischen Häusern

herrühren, die sich nordwestlich vom Ammonstempel an dem Dromos des Gottes Mentu

befanden. Von diesen Häusern handeln bekanntlich viele demotische und griechische

Papyri (siehe den Plan in der Revue egypt. I PI. 12 & 13, Proceedings of the Bibl.

Arch. Fifteenth Session S. 11 u. 133. Wiedemann, Revue egypt. 11 p. 346 ss.). Der-

artige Scherben sind in den letzten Jahren namentlich von Sayce und Wiedemann er-

worben worden. Der Markt für Alterthümer war diesen Winter ein besonders lebhaf-

ter. Es haben namentlich die Herrn Golenischefi' und Schiaparelli viele Kisten ägyp-

tischer Gegenstände angekauft. Auch mir wurden verschiedene werthvolle Manuscripte

zum Kauf angeboten, so eine Blechkiste gefüllt mit Papyrusstücken, in welchen ich

die Namen des Psammetich und Amasis fand, was mich veranlafste dieselbe anzukaufen.

Erst später entrollte ich die Stücke auf unserer Dahabieh gemeinsam mit Dr. Krall.
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Da ergab sich, dafs die Erwerbung eine viel bedeutendere war, als ich anfangs ver-

muthete. Wir fanden demotische Verträge aus den Jahren 12. 14. 17. 19. 29. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37 des Amasis, einen von Apries und einige, meist unvollständige aus
den Zeiten der Psammetiche in theilweise unverkennbarer Ähnlichkeit mit den zu Turin
befindlichen Psammetich-Urkunden. In Anbetracht, dafs von Amasis sich in ägypti-

schen Museen nur zwei Verträge befinden, der eine in London, der andere in Wien,
von Psammetich aufser den zwei grolsen Turiuer Verträgen (Nr. 176 u. 177) nichts

bekannt ist, als ein auf einem irdenen Teller erhaltener Ehevertrag (Louvre, Revillout

Revue II p. 29) , hier aber allein aus Amasis' Zeiten mehr als zwanzig meist vollstän-

dige Verträge vorlagen, war ich iiberzeugt, eine sehr wichtige Erwerbung gemacht zu
haben. Ich machte meinem Freunde und Collegeu Herrn Revillout darüber Mitthei-

lung. Derselbe beeilte sich die kostbare Sammlung zu besichtigen und für das ägyp-
tische Museum des Louvre zu erwerben, nachdem sie auf der Heimreise der Gefahr
der Entwendung glücklich entgangen war, da der Dieb, welcher meinen Kofi"er auf-

brach, zwar einige in Messing getriebene Schalen entwendete, dieselben wohl für Gold
haltend, die Papyrus aber unbehelhgt liels. Aus Gründen der Sparsamkeit stand ich

ab von der Erwerbung ptolemäischer Papyrusstücke, welche Dr. Krall ankaufte, so wie

eines auf Leinwand geschriebenen hieratischen Todtenbuchtextes mit dem Namen eines

Baumeisters Ahmes. Ob dies derselbe Baumeister Ahmes ist, welcher als der vorletzte

in der langen Reihe von Baumeistern (Denkm. IH, 275) aufgeführt ist, scheint mir

sehr zweifelhaft, da die beschriebene Leinwand einmal älteres Aussehen hat und un-

verkennbare Ähnlichkeit mit dem Leinwandtexte trägt, welcher der in Deir el bahri

gefundenen Mumie König Thutmes III angehört. Der Text des Baumeisters Ahmes
wurde von Herrn Golenischeflf erworben. Nach meiner Rückkehr vom oberu Nil kam
der deutsche Cousularagent Todros mit dem Bruder des italienischen Consuls auf meine

Dahabieh. Der Letztere zeigte mir eine Lederrolle und befrug mich um den Inhalt

und Werth. Ich erkannte darin ein Verzeichnifs der Beamten des Palastes '^^U ^ \)^

CTZ: I Ramses II. Bei jedem dieser Beamten ist eine Summe in ^ ^
ano-eo-eben.

welche offenbar den Gehalt der Beamten ausdrückt, fast immer 2000. Darauf folgt

eine Zeile, welche angiebt, wie viel von diesem Gehalte bezahlt wurde und zwar in

verschiedenen Raten. Bei jeder Rate steht das Wort _/\ ^\ es ging aus, es wurde

bezahlt. Die Raten werden zusammengezählt, erreichen aber die Gehaltsumme nicht.

Die Lederrolle bestand aus zwei Stücken, welche aneinander genäht sind. Sie hat

acht Columnen, von welchen die späteren vollständig erhalten sind, und ist gut lesbar.

Während ich mit dem Italiener noch über die Kaufsumme handelte, erwarb sie Herr

Philipp Virey aus Paris, obgleich mir dessen Reisegenosse Herr Davidson vorher ver-

sicherte, dals ersterer auf dieses Stück nicht reflectire. Auch ein sehr dickes Todten-

buch von Achmin, das eines (^^^ ^
l t^n ^^^^-^oiem-äh wurde mir angeboten, dafür

aber Frs. 5000 gefordert, was ich zu theuer fand. Die Mumie des Vaters dieses Pes-

notem-äb, des zweiten Propheten des Chem Nesjem, war bei Mustapha Aga zu haben.

Auf dem jenseitigen Ufer von Theben widmete ich dem Tempel von Medinet-Abu
meine hauptsächliche Thätigkeit. Ich verglich und copirte dort Alles, was mir früher

entgangen war. Sehr erfreut war ich, den hinteren Theil des Tempels, welcher bei

einem früheren Besuch noch verschüttet war, freigelegt zu finden, wodurch erst die

Zeitschr. f. Aegypt, Spr., Jahrg. 1SS3. 3
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Anordnung der einzelnen Räume klar hervortritt. Darnach ist der von Lepsius gege-

bene unrichtige Plan (Denkm. I, 92) zu berichtigen. Vergeblich bemühte ich mich

den Ort ausfindig zu machen, wo im Jahre 1855 die grofse Sammlung der Harris-

Papyri gefunden wurde, die jetzt im Besitz des British Museums sind. Obgleich ich

mich dazu der Führung zweier Leute bediente, die wohl am ehesten im Stande waren

den Ort zu kennen, wollte dies nicht gelingen. Zuerst liefs ich mir durch den vom
Fund von Deir el bahri her bekannten Ahmed Abd-er-rassul die Stelle zeig-en. Dessen

Vater hatte nach seiner und anderer Aussage den Ort entdeckt und die Papyri, aller-

dings nur theilweise, an Herrn Harris verkauft. Er behauptete den Ort von seinem

Vater zu wissen und war somit der geeignetste Führer, der gefunden werden konnte.

Mit grofser Zuversicht brachte er mich in ein unweit von Deir el medineh gelegenes,

noch sehr gut erhaltenes Grab eines sotem ds (Richters) Pa-neb mit Namen, welches

sehr schwer zugänglich war. Mit dem Grab zusammenhängend war ein tiefer gelege-

ner, innen zerstörter Raum, aus welchem wohl seiner Zeit Mumien entnommen waren.

Dieses Grab entsprach gar nicht den Anforderungen der Beschreibung dieses Platzes,

welche ich nach den Notizbüchern des Herrn Harris in meinem Schriftchen : der grofse

Papyrus Harris S. 7 veröflfentlicht hatte. Darnach mufste das Grab in der Schlucht

liegen, welche zwischen Medinet -Abu und Deir el medineh führt und nicht wie das

von Abd-er-rassul gezeigte seitwärts und westlich von dieser Schlucht. Aufserdem ist

das gezeigte Grab keine rohe Grotte, sondern ein wohl erhaltenes Grab mit Inschrif-

ten. Die Beschreibung des Weges nach Herrn Harris leidet allerdings an grofser Un-

klarheit und liefs sich gar nicht den lokalen Verhältnissen anpassen. Mit dieser Schil-

derung liefs sich weit besser ein zerstörtes Grab vereinigen, welches mir der würdige

alte Hassein Barür als den Papyrus-Platz bezeichnete. Dies lag auf der Westseite des

Weges nach Medinet-Abu gegenüber dem Hügel von Qurnet-Murrai. Auch dies gehörte

einem Richter (sotem ds). Drei Figuren safsen im Hintergrunde des Grabes, daneben

das Grab des sotem ds Amon-mes. Aber auch hier stimmt die Beschreibung des Herrn

Harris nicht, es ist mehr als eine rohe Grotte.

Abd-er-rassul war auch mein Führer zu dem Schachte von Deir el bahri. War
er doch einer der drei (oder fünf) Brüder, welche vor zehn Jahren in langer nächtli-

cher Arbeit diesen Schacht aufgruben, am Morgen die Öfihung sorgfältig zudeckten

um in der nächsten Nacht die Arbeit fortzusetzen. Sechs Jahre lang hielten sie das

Geheimnifs sorgfältig verborgen und verkauften für hohe Summen die gefundenen Pa-

pyrusrollen und andere werthvolle Stücke, bis die Furcht vor Strafe vmd die Aussicht

auf gute Bezahlung den ältesten der Brüder Mohamed Abd-er-rassul bestimmte, das

Versteck zu verrathen. Als wir uns dem Felsenschacht näherten, rief Ahmed die Gei-

ster der Könige an, die hier geruht hatten, dafs sie ihm beistehen sollten. Er er-

zählte mir, wie er geprügelt worden sei, um das Geheimnifs zu verrathen, aber ge-

schwiegen habe und dafs er von der seinem Bruder gewordenen Entschädigung

(500 Pfd. Sterl.) nichts erhalten habe.

Ich vermuthe, dafs der Schacht von Deir el bahri mit dem Thal der Königsgräber in

Verbindung steht und zwar mit No. 20. Nicht nur macht die Gruft von Deir el bahri

nach einer anfänglich westlichen Richtung eine rasche Wendung gegen Norden, welche

sie beibehält, sondern auch der Schacht No. 20, in welchen ich in ziemliche Tiefe

hinabstieg, wendet sich nach kurzer Zeit von seiner anfänglich südlichen Richtung in
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einem Bogen nach Süden zu. Auf TS«" lälst sich dieser Gang verfolgen. Hier ist

er indessen nur durch Bruchstücke ausgefüllt, nicht durch den anstehenden Felsen

versperrt. Man wird delshalb gut thun zunächst No. 20 ganz auszuleeren. Vielleicht

dafs man dann das Klopfen auf der Seite von Deir el bahri bereits hören kann. Grofs

kann der zwischenliegende Raum nicht sein, da zu den 73™ auf der Seite der

Königsgräber einige 60™ auf der andern Seite kommen, zusammen ISS"", fast

450 Fufs. Viel gröfser wird die gerade Entfernung zwischen den beiden Schluch-

ten kaum sein.

Während meines ersten Aufenthalts in Theben und nach meiner Abreise von da

aufwärts wurden zahlreiche Gegenstände zum Verkauf gebracht, welche offenbar aus

einem Königsgrabe herrührten, elliptisch geformte Schilder mit dem Namen Kamses,

eine Figur mit dem Namen des Mentujopesf. Daneben Zeichnungen auf Kalksplit-

tern, nach welchen die Inschriften des Grabes gefertigt waren. Die meisten Sachen

wurden von Herrn Schiaparelli erworben, einige sehr merkwürdige wie die Abbildung

des Prinzen von Dr. Krall. Nach meiner Rückkehr vom oberen Nil wurde mir der

Ort, natürlich gegen Bezahlung, verrathen. Es sollte ein neues, nicht numerirtes Grab

sein. Ich erstaunte daher nicht wenig, als man mich in das längst bekannte Grab

No. 19 führte, welches nach den erhaltenen Inschriften dem Sohn Ramses III Mentu-

Xopesf eignete, der unter den Söhnen im Tempel von Medinet-Abu die sechste Stelle

einnimmt. Ich erwarb selbst einige Gegenstände, so Stücke einer aus kleinen bunten

Perlen verfertigten Kleidung mit goldenen Knöpfen und Scherben mit Zeichnungen,

wobei ich die Geschicklichkeit des Verkäufers bewunderte, der auf der Rückseite einer

ächten Zeichnung eine andere copirt hatte, was durch die auslaufende Tinte zu erken-

nen war. Auch eine ähnlich copirte hieratische Stele wurde mir angeboten. Herr

Schiaparelli sagte mir, dafs auf drei von ihm erstandenen Schmucksachen vornehmlich

Ramses haq ma vorkommt, was von Lepsius als eine veränderte Schreibung des

Namens Ramses IV angesehen wurde. Ich selbst erhielt ein Fragment mit verschie-

denen Königscartouchen, welche Ramses VI anzugehören scheinen, zweifle aber sehr,

ob dies aus demselben Grabe stammt. Mein Besuch der Königsgräber (ich konnte

für dieselben von vierzehn für das Westufer bestimmten Tagen nur einen einzigen

erübrigen) galt namentlich der Frage, ob ich mit meiner Behauptung (Grofser Pap.

Harris S. 16, On the political condition of Egypt S. 24) Recht hatte oder nicht,

dafs Champollion sich geirrt haben mufste in No. 14 der Königsgräber, dem Grabe

Siptah's und der Ta-user Seti II gefunden zu haben. Ich habe sämmtliche Cartouchen

dieses Grabes untersucht und nirgends 0| W (Seti II), sondern stets O
|

(ßeti

nejt') gefunden. — Eine kleine Ausgrabung, welche ich im Assasif im Grabe des

AAAAAA ^dzr °=^ Ment-em-hat vornehmen liel's, war ohne besondere Ergebnisse. Merk-

würdig aber ist, dafs wir hier denselben vierten Priester des Ammon vor uns haben,

welchem unter der Regierung Tirhaka's der kleine Anbau am Tempel der Mut (Mariette,

Karnak PI. 3 X grün) gewidmet ist, dessen Inschriften (Dum. H. J. II, 48; Mariette,

Karnak PI. 42—44, cf. De Rouge Etudes sur des monuments du regne de Tahraka, Me-

langes I, p. 17 ss.; Mariette, Karnak Texte p. 64) seine Restaurationsarbeiten in den

thebanischen Tempeln schildern. Er war Bürgermeister der Stadt und Vorstand des

ganzen Südbezirkes 1 -—a v^ dttfcfc .
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Viel Zeit verwendete ich auf die neue Numerirung der Gräber von Schech Abd el

Qurnah und die Ausfindigmachung ihrer Inhaber, welch letzteres bei der grauenhaften

Zerstörung dieser ehemals so schön geschmückten Räume eine schwierige Arbeit war.

Es thut wehe zu sehen, wie in weniger besuchten Gräbern ganze Wände abgeschlagen

auf der Erde liegen um den Reisenden zum Verkauf angeboten zu werden. Durch

meinen Begleiter Herrn Schellenberg liefs ich den ganzen Hügel von Schech Abd el

Qurnah neu vermessen, um darnach einen genaueren Plan der Gräber entwerfen zu

können. Leider sind aber dessen Aufzeichnungen bei einem frechen Diebstahl seines

Koffers von der Station Bulaq-Dacrur nach Cairo verloren gegangen.

Auch aufserhalb Thebens wurde viel gearbeitet. In Philae verzeichnete ich die

Randschriften um den ganzen Tempel. Gerade dort ist aber noch viel zu thun, weil

die Notizen von Champollion schon vor dem zweiten Pylon abschliefsen , entweder

weil ein Theil des Manuscriptes abhanden kam oder weil es nicht weiter geführt war. —
In Kom Ombo habe ich das Thor mit den Namen Thothmes' III und der Ramake nicht

mehr angetroffen. Es ist seit 1870 wohl zerstört worden. Unterhalb Silsilis war ich

bemüht, die früher von mir copirten und in den Proceedings der Bibl. Arch. Soc. 1881

S. 97 SS. veröffentlichen Darstellungen von Entef und Alentuhotep zu vergleichen. Un-

sere Bootsleute wufsten aber den Ort nicht ausfindig zu machen und in Murray's

Handbuch ist derselbe sehr unrichtig als gegenüber Silweh bezeichnet, während Sil-

weh bedeutend nördlicher liegt. Statt nach Schut el Rägel kamen wir nach El Hosck

und fanden dort in der Nähe eines gewaltigen Steinbruches einige wie ich denke noch

unbekannte griechische Inschriften aus der Zeit des Kaisers Antoninus (Pius) von dessen

11. Jahr. Die Inschriften handeln theils von der Fortschaffung grofser Steine, theils

von der ungewöhnlichen Höhe des Niles. Ich theile die vollständigem davon mit:

en ATAGGü
L. Tä ANTOüNINOC 6K0+AMEN (s-KoiXa^tv'i)

TOYC MErAAOYC AI0OYC
nHxtoN TÄ eic thn nvAHN
TOY KYPIOY AnOAACO (also für Edfu)

AnH/////////////////NAC

2. AnOüAACiüC neTE/// lia antconinoc
APXIMHXAN I///////A O Y M I O C

3. en ATAGCO
lTÄ antgjninoc mecoph
ONiAOceiCHAoeNeic
TON OPMON MeCOPH KC

Ob unter cpfxc;, welches noch in zwei weiteren weniger vollständigen Inschriften hier

vorkömmt, der Hafen zu verstehen ist, oder die hier und in den Steinbrüchen ange-

brachte Marke 1^, auch fQ'f, einmal allein, lasse ich dahingestellt.

In Edfu war ich acht Tage lang beschäftigt die oberen und unteren Randinschrif-

ten um den eigentlichen Tempel und an der Umfalssungsmauer nach den Werken von
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Dümichcn und De Rouge zu vergleichen und die zahlreichen Fehler zu bemerken, die

noch nicht veröffentlichten Inschriften trug ich nach. Dabei mache ich meine Herrn

Collegen auf einen grofsen Festtext aufmerksam, welcher sich im Zimmer IV a Dum.
Tempelinschr. (Baugeschichte Plan von Edfu Zimmer III, Do Rouge Edfu PI. I. 23)

befindet und meines Wissens niemals herausgegeben wurde. Er sollte abgeklatscht

werden, doch ist dazu eine sehr hohe Leiter erforderlich. Die Mafse fast aller Räume
wurden genommen, aber mit den in den Inschriften gegebenen Mafsen nicht in Über-

einstimmung gefunden. Der Tempel von Edfu hat mir auf's Neue nahe gelegt, wie

wünschenswerth es ist, dafs die Aegyptologeu in geordneter vertheilter Arbeit an's

Werk gehen, was nur durch eine ägyptologische Schule möglich ist. Ich kann es

den deutschen Regierungen nur warm empfehlen, dafs sie das Beispiel der Franzosen

befolgen möchten und in Aegypten entweder im Anschlufs an die Mission archeologi-

que de France, welche unlängst ihr neues wohl eingerichtetes Haus bezogen hat,

oder selbständig eine ägyptologische Schule als Zweig des deutschen archäologischen

Instituts gründen. Selbst mit bescheidenen Mitteln liefse sich durch Gewähruncr von

Reisestipendien und kleinen Summen für Ausgrabungen Werthvolles für die Wissenschaft

erzielen. Wie gesagt, es müfsten aber die Arbeiten genau bestimmt und vertheilt werden.

In El Kab verbrachte ich geraume Zeit um sämmtliche Gräber der Reihe nach

zu besuchen und abzuschreiben. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gefunden, dafs

der Vater des Schiffführers Ahnes Baha ^ <^^ hiefs, die Frau des Baha und Mutter

des Ahmes Aihan U^ J '^^ '^ • Der letzte Name wurde früher für den des Vaters

gehalten. Recht sehr habe ich bedauert, dafs die untere Randinschrift am Tempel zu

Dendera zugeschüttet ist imd es geraume Zeit erfordern würde, sie frisch auszugraben.

In Siut war es mir nicht möglich die Verträge im Grabe des Hapief zu vergleichen.

Dazu gehört eine starke und sehr hohe Leiter vxnd gute Beleuchtung, die mir fehlten.

Aber nicht nur die Seite rechts vom Eingang sondern auch die linke ist mit Texten

gefüllt und wird ein Nachfolgender hier reichlich Ausbeute finden, zumal da sich ein

Aufenthalt in Siut, dem Endpunkt der Bahn, mit einem Hotel im Bahnhof leicht be-

werkstelligen liefs. Bei De Rouge, Inscriptions IV gehört PI. 271 ss. und PI. 285 zum

gleichen Grab, die beiden Inschriften folgen sich unmittelbar. Dagegen gehört PI. 286

einem andern Grab an, dessen Besitzer aber ebenfalls Hapief hiefs. In den von Kop-

ten bewohnten Gegenden ist noch Manches zu holen. Hatte ich doch aus einem ver-

lassenen Kloster zwei Stunden südlich von Esne eine Reihe werthvoller Bücher be-

reits auf dem Schiffe, als die Gemeindevorstände von Esne, deren Erlaubnifs ich

nachgesucht, solche zurückverlangten. Aber in Sohag gelang es mir zwei werthvoUe

koptische Manuscripte auf Pergament zu erstehen, wovon das eine ärztliche Verord-

nungen enthält. — Durch die wundervolle Entdeckung der ausgedehnten Nekropole

von Achmin hat sich das Städtchen, welches eine kleine Stunde von den Gräbern ent-

fernt liegt, in ein Mumienlager verwandelt, die mehr oder weniger kostbaren Mumien

sind ein lebhafter Handelsartikel geworden. Hier und da werden auch Papyri aufser-

halb der Holzsärge gefunden. Fast alle bessern Mumien gehören dem Priesterstande

des Chem an. Ganze Familienlisten finden sich auf den Särgen, es sind bis acht Ge-

nerationen aufgezählt, doch erschwert die Ähnlichkeit der Namen die Aufstellung der

Stammbäume, womit sich Herr Bouriant beschäftigt.
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In Teil Amarna war ich erstaunt von früher her bekannte Gräber auf Herrn Mas-

pero's Weisung tiefer ausgegraben zu finden. In den zu Tage getretenen Inschriften

war aber der Name des sonnenanbetenden Königs nicht ausgekratzt, was die Ansicht

derer zu widerlegen scheint, dafs die unmittelbaren Nachfolger des Chuenaten jede Er-

innerung an ihn auszulöschen suchten. Merkwürdig sind besonders die breiten ge-

wölbten und gewundenen Gänge, welche nach dem unterirdischen Grabbehältnifs führen.

Auf meiner Rückreise besuchte ich noch Sicilien und Palermo. Im Museum der

letzteren Stadt fand ich eine interessante Tafel, welche von Stiftungen der Erbauer der

Pyramiden Sahura, Snefru, Userkaf u. s. w. handelt. Ich werde dieselbe ein anderes

Mal besprechen. Dr. August Eisenlohr.

Anmerkung. Von den in Sohag erworbenen sahidischen Manuscripten, welche

mir Herr Prof. Eisenlohr zur Untersuchung freundlichst übersandt hat, umfafst das eine

20 Seiten eines aus dem Arabischen übersetzten Tractates über Alchimie. Ludw. Stern.

Varia.
Par

Karl Piehi.

n.

§ XIII. Un passage de VOstracon No. 5629 du British Museum^). Cet ostracon,

ä ce que Ton sait, renferme un double de la fin du conte de Sineha, consigne au Pa-

pyrus No. 1 de Berlin 2).

M. Goodwin, a qui la science doit la constatation de ce fait, a donne (Zeitschrift

1872, p. 20) une transcription complete, suivie de traduction, des deux versions, ce

qui nous a permis d'observer une fois de plus, combien, en Egypte ancienne, on s'est

donne la peine de copier certains morceaux litteraires et quelles bizarreries d'ecriture

et de lecture cette tendance paperassiere a mises au jour.

Ce n'est qu'un petit point de detail, sur lequel, dans la transcription de M.

Goodwin, je voudrais attirer l'attention des savants; c'est ä la ligne 3 de l'ostracon

No. 5629, oü l'egyptologue anglais a transcrit

=c=>N\\jKi^ I ® ^>; Qi_S^ <r=>^i I !<= W o r^^ I & .^> '

avec la remarque additioneile: «The land called aaaaaa ^^ is unknown to me."

Je veux bien souscrire a cette derniere Observation, car je ne crois pas que les

egyptologues aient releve de pareil mot dans aucun texte hieroglyphique. Peut-etre

1) Inscriptions in the hieratic and demotic character from the British Museum pl. XXIIL
2) Zeitschrift 1872, page 20 et suiv.
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le groupe en question resulte-t-il d'uue transcription iuexacte de Toriginal. Mais com-

ment alors reudre le groupe hieratique qui a fourni ä M. Goodwiu le mot qu'il a, lui-

meme, signale comme douteux?

Je rends la forme qu"a le dit groupe dans la publicatiou du British Museum, par

-^^-- Cette transcriptiou est corroboree par la version du pap. de Berlin No. 1

qui donne en cet endroit: 1^ S\ VOi , '^^ ^X C^^O^; encore est-elle

autorisee par une particularite paleographique dont on pourrait citer beaucolip d'exem-

ples; j'entends le vice de certaines plumes qui, en se tournant, ne lächent point d'en-

cre. II est fort possible que cette inadvertance de scribe ait dejä ete commise dans

la copie, d'apres laquelle le texte de l'ostraeon No. 5629 a ete redige.

Cette explication admise, le sens de notre passage devient bien plus clair et net

qu'il n'etait auparavant. Voici la traduction que nous voudrions proposer pour le de-

but du texte d'ostracou:

„On construisit ä l'interieur du district(?) tombal. Les ma^ons, constructeurs (litt.;

„tailleurs'') de tombeaux, disposerent les murailles du tombeau, les peintres d"images

le peignirent, le sculpteur en chef le sculpta et le chef des travaux qui se fönt ä Hert,

viut l'inspecter."'

Hert est un nom connu de la necropole, surtout de la necropole thebaine. Cette

necropole avait ses intendants de travaux, comme on en trouve ailleurs en Egypte:

cela est prouve tant par notre texte que par d'autres, provenant (comme celui-lä?) de

la necropole thebaine. J'extrais des notes que j'ai prises ä Thebes au commencement

de l'annee passee, le passage suivant, emprunte a un tombeau de Scheikh-abd-el-Gourna.

II y est parle d'un:

1 >^W AAftAAA 1 ^ 1

,.prince heritier, intendant des travaux dans le district tombal du pharaon, possesseur

de toutes les dignites de la maison d'Amon (partie de Thebes), chef et prepose au

grenier d'Amon Anenä:^

Les remarques qui precedent suffiront probablement ä etablir Fexactitude de la

nouvelle lecture que je viens de proposer pour un passage de TOstracon No. 5629 du

British Museum.

§ XIV. J) U ö ¥ ® • Sous cette forme, M. Maspero (Etudes Egyptiennes

p. 201) reproduit tres-exactement un groupe qui se rencontre au Pap. Sallier No. 1

(page 1, ligne 2). Toutefois nous ne pouvons adherer ä la transcription en lettres

latines To-mouri qu"a proposee ce savant pour le dit groupe. Car le mot To-merä ne

se voit jamais dans les textes, ayant pour determinatifs les signes JT . Ces signes

par contre accompagnent toujours le groupe phonetique To-mehi, „le pays du Nord'

groupe qui sans doute doune la vraie lecture de notre passage, tel Cßi'il devait exister

dans l'original, d'apres lequel la redaction du pap. Sallier No. 1 a ete copiee. En effet,

les formes hieratiques des deux hieroglyphes °^ et ^""=:ac se ressemblent beaucoup dans

certains manuscrits d'ecriture tres-cursive, et une pareille ressemblance est plus fre-

quente encore entre les formes hieratiques de X et ^ . Ces circonstances etant bien

connues, je me dispenserai de citer des exemples.
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Cette petite remarque a plus d'importance que Ton ne pourrait croire au premier

abord, car eile tranche d'une maniere definitive la question historique, si Apopi a reel-

lement occupe toute l'Egypte^). U est vrai qu'il y a des savants d'une tres-grande

autorite qui rattachent au mot To-merä le sens de „la basse Egypte." De leur poiut

de vue le clioix entre To-meh et To-merä, au pap. Sallier No. 1, semblera peut-etre

donc de peu de consequence. Cependant, je ne connais aucun passage concluant en

faveur de cette acception de .

""

U
] ^5 tandisque beau^coup de textes — et avant tout

le decret de Canope — conferent ä cette expression la valeur de „toute l'Egypte."

Un autre passage oü, au Pap. Sallier No. 1, le scribe parait avoir commis une

erreur, c'est ä la fin de la ligne 1 (de la premiere page) oü M. Maspero a transcrit

Foriginal liieratique, transcrit en hieroglyphes, ait eu : [1 ^^^ ^ ^^ <=^> H 4 ^& i i

^^. '^ ^ 'J
^'^ Ik 9vl

6^^- ^^^ ^^^^^ ^^ traduire avec M. Maspero „les impurs de la ville

de Ra etaient dans la dependance de Rä-Apopi''\ je rendrais le passage de la ma-

niere que voici: „les impurs des villes s'etaient joints au prince Ra-Äpepi.'''' Tant pour

le sens que pour les exigences de la grammaire, cette derniere interpretation me pa-

rait preferable ä celle de M. Maspero. 11 faut du reste faire remarquer contre la

transcription de ce savant qu'au Pap. Sallier No. 1 [p. ex. pl.VIII, 3] le mot demät

„ville" s'ecrit Q A
'^ ® , donc la transcription Q ö ^ , ^Jf

^® ^- Maspero est inadmis-

sible. De toute maniere, il faut lire
fl .

^)-

§ XV. A la page VII, ligne 9 du papyrus Harris No. 1, il y a un mot que, dans

mon dictionnaire^), j'ai du donner sans transcription. A present, je suis en mesure

1) Je n'ai pas omis de noter que dans la phrase qui precede celle oü se trouve l'expres-

sion citee, la „Terre entiere" est dite payer tribut ä Apopi; mais la „Terre entiere" est dans

les textes egyptiens une expression bien plus elastique que le terme «pays du Nord et du Midi."

2) A l'instar de M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, page 300, note 1) je ne puis

croire au rapprochement qu'a fait M. Maspero du conte d^Apepi avec certains recits de proble-

mes a resoudre, qui courent en Orient. Et la chasse aux hippopotames que le savant egypto-

logue a cru demeler au milieu des lacunes du texte, est-elle autre chose qu'une conjecture pure

et simple? Malgre tous mes efforts, je n'ai point reussi a decouvrir ni chasse ni chasseurs.

Un examen attentif de la ligne 5, page 2 du Pap. Sallier No. 1, fera ressortir que nos doutes

ne manquent point de fondement. La transcription qu'a donnee M. Maspero de ce passage est

\^ 000 n\ '^^^^^ ®. Voici ce que avec certitude nous pouvons demeler du texte: "=> ^^

ö c-=-^ 1M^OU
''^'^^

[verbe?] 1 sie ^III^ \> ® I . Cette derniere phrase sig-
A AAAAAA (g 1 I I Jl 1 1 I I I

'=^ W I /VWW^ AAAAAA ©
nifie evidemment: „l'etang a hippopotames qui (apporte? donne?) de l'eau a la ville" et ne

peut guere se traduire autrement, vu que I (apres la petite lacune) renvoie au mot hunnu, qui

est feminin. Avant de restituer un texte il faut se rendre bien compte de ce qui en est lisi-

ble; c'est pour cela que je n'ai pas transcrit le passage en son entier. La ligne 5 de la i^age

2 etant decisive pour le sens de <=> v\ fi c—='^ 'S (I (^fr- Etudes Egyptien-
_c!c^ A AAAAAA e I I I ^ 1 1 i I I

nes, p. 205), il faut abandonner la traduction „chasser les hippopotames."

^) Piehl, Dictionnaire du Pap. Harris No. 1, p. 116.
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de Texpliquer, grace a im passage du Papyrus Anastasi No. 4 [page 3, ligne 1. —
Dupplicata chez Wie dem au u, Hieratischo Texte, pl. l'i] oü le meme groupe se voit

trace d'uue mauiere plus distincte. C'est le vocable quo M. Brugseh (Dict. V, p. 195)

a rendu sous la forme quo voici: ^ X'^'« a i).

Le passage sus-mentionne du Pap. Harris No. 1 a la teueur suivante:

„Je t"ai offert du betail, (provenant) du midi et du nord, avec des boeufs, des

oies etc ainsi quo des scribes preposes aux boeufs, des tissorands en chef

( 1^ \ vÄ ), des iuspectours et des gardiens nombroux pour soigner les troupeaux

etc. . . . afiu de presenter tout cela ä tou Äa, ä Toccasion des fetes dont se rejouit tou

coeur, oh prince du cycle diviu!"

De prime abord, ou trouvera peut-etre hors de propos la mention de tissorands,

dans eette enumeration d'ofirandes, faites par le roi au dieu Amon. II est cepeudant

tres- probable quen Egypte ancienne, on ait coupe la laine et le poil des animaux dome-

stiques, comme on le fait aux bords du Nil de nos jours, et alors il est a supposer que

ces matieres premieres s'employaient au tissage, ä Tegal du lin et du coton^). Mais si

cette supposition est exacte, ou oomprend fort bien, que des tisserands eu chef soient

mentionnes ä la meme fois que les preposes au betail parmi les cadeaux offerts par

pharaon au dieu priucipal de Thebes.

§ XVI. Delix points du texte d'Ameti-ein-heb.
'\ I 1 1H 1 1 1

1

1 —

Aux exemples de II =
|j

que j"ai donnes au § 12 de cet article (Zeitschrift 1883,

p. 135), on peut ajouter:

1" 11^. 11^ P^^^'BI [t^tre de persounage, extrait dun tombeau the-

bain de lepoque de Thotmes 3]

2«
Ij 1%^^ [de Rouge, Inscr. hierogl. XXIV, 7]

^' ]l^?<^1iLJ'5^-^-^= [-SÄ«rj:>^, Egyptian Inscriptions, pl. 93].

Cette derniere phrase nous permet de i-econstituer avec entiere certitude la fin de

la ligne 2 de Tinscription d'Amenemheb, qui alors doit se lire:

La clause finale (1. 4G) de Tinscription d'Amenemheb a ete mal interpretee par

tous ceux qui ont traduit ce texte. Voici la forme qua ce passage dans la publica-

tion de Chabas^) qui est a peu pres identique en cet endroit ä celle de M. von Lemm*):

ij i&/ ö^=^Q c^^ ^^^^ CM. V. Lemm avec hesitation: _ ^^ )
A/WS/W A/WAAA . I I I

ce qu'a rendu M. Chabas (1. 1.): „Le capitaine (Mah) fit executer toutes ses paroles"-'*).

Ma copie du meme texte donne pour la clause finale:

*) La transcription en lettres modernes de ce groupe parait etre incertaine. Voir Brugseh,

Dict. VII, p. 1406.

2) Voir Ebers, Durch Gosen zum Sinai (1^" ed.) p. 478.

3) Melanges Egyptologiques III, 2 p. 290 et planche.

*) von Lemm, Aegyptische Lesestücke pp. 70. 71.

•'') Brugseh, Geschichte, page 338: „Es vollbrachte der Oberst Mah alles was er ge-

redet hatte."

Zeitschr. f. Aegvpt, Spr.. Jahrg. 1S35. 9
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'"'^"'^ H / ^!f^ ^ ^ IT I in'AftA^A^ I i- I -I <:^ III V "V^

—

Ce qui signifie : „J'ai ete un vt^ai ädon qui fit executer les paroles de son maitre."

La forme ^ du signe >
' est exceptionelle ä cette epoque, tansdisqu'ä l'epoque

de la XII® dynastie, eile est plus usitee que l'autre.

§ XVII. Dans les Proceedings de la Societe biblique de Londres (1884, p. 96),

M. Le Page Renouf, contre l'opinion de M. Wiedemann qui propose pour le sigae

.^jL^ la transcription de nen ou nin^ a fait remarquer, que le papyrus Butler nous ofi're,

comme Variante de ..jl^ du Pap. de Berlin No. 2, la forme ^ . C'est lä evidemment

une tres-bonne preuve en faveur de l'avis qui veut conferer au signe en question une

lecture ä voyelle initiale. J'ai note un autre cas oü de deux manuscrits contenant un

meme texte, l'un a .^j\^ lä, oü pour le meme endroit, l'autre donne an. C'est l'hymne

au Nil, tire des Papyrus du British Museum (Pap. Anastasi VII et Pap. Sallier II)

qui nous a fourni ces variantes.

Le Papyrus Sallier (II, 8, 4) donne )\
'^^''^

y1^ IJ ^ ^/^ 1
^^a^ i 1^ lä oü la partie

JJ AAAVA ÜL 1 ^-i I ^ AA^^A^ Käs.—

correspondante du Papyrus Anastasi (VII, 3, 7) porte ^ ^ ' / I

AAAAAA
AAAAftA

P I f ^ A/WWv I I I

Cela montre bien que ..ju», ä l'epoque de la XIX* dynastie, a eu la valeur de an

(ou änen).

§ XVni. Dans Tun des escaliers du temple d'Edfou, j'ai trouve tracee sur la

muraille ä cote d'une representation du dieu Amon, l'inscription suivante:

l^ll^i^S1l-S®i)T'- Jemedemandesilegroupe^|^2

= le grec Ttarr^p. (Sera continue).

Über die Schmelzfarben von Teil el Jehudije.

Offener Brief an Dr. E. Ritter v. Bergmann.

Von

K. B. Hofmann.

Hochgeehrter Herr Doctor!

Als ich während der letztvergangenen Weihnachtsferien die Sammlung ägyptischer

Alterthümer in Ihrer Gesellschaft und unter Ihrer belehrenden Leitung besuchte, mach-

ten Sie mich auf mehrere polychrome Figuren aus dem Tempel Ramses IH. (bei Teil

el Jehudije) besonders aufmerksam, die zu erwerben Sie während Ihres Aufenthaltes

in Aegypten so glücklich waren. Sie sprachen den Wunsch aus, über die Zusammen-

setzung des Materials, über die Natur der Farben und die Art der Technik etwas

Näheres zu erfahren. Indem ich dieser Aufforderung mit Vergnügen nachkomme, lege

ich hier die Resultate meiner Untersuchung vor. Brongniart^) theilt die Thonwaren

der Aegypter ein in:

^) Brongniart, Traite des Arts ceiaoiiques. III^™« edit. T. I. p. 499.
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1) unpolirte, matte von grauer, röthliclier oder schwarzer Farbe;

2) glänzende, mit dünnem Überzug;

3) solche von sandiger, weifser Masse mit sehr glänzender dicker Glasur, die man

mit Unrecht Porcellan nennt. Diese Sorte hält man für die älteste, und dieser müs-

sen auch die von mir untersuchten Objecte zugezählt werden.

Die poröse Masse, aus welcher die flachen, dem Contour der Figuren entsprechend

geschnittenen Ziegel bestehn, ist sehr mürbe; sie zerfallt beim Druck selbst schon

zwischen den Fingern zu feinem, blafs chamoisfarbem Pulver, in welchem schwarze

Pünktchen (Glimmer) verstreut sind. Die Loupe läist das Pulver wie fein gestol'senes,

blarsröthliches Glas erscheinen, dem ockergelbe und tiefbraune Theilchen beigemengt

sind. Es fühlt sich scharf, wie Bimssteinpulver, an. Meine Vermuthung, es könne

Kieseiguhr sein, aus dem man bekanntlich im Alterthum schwimmende Ziegel herge-

stellt hat, fand ich bei der mikroskopischen Untersuchung nicht bestätigt. Das Mate-

riale dieser Objecte, für das einmal Sempera) den sehr bezeichnenden Ausdruck

„fayencirter Bimsstein" gebraucht, ist zusammengesetzt aus:

92.22^ Kieselsäure

4.85^ Thonerde (mit etwas Eisenoxyd)

2.11^ Calciumoxyd

und ganz geringen Mengen von Magnesia, Natrium und Kalium (spectroskopisch nach-

weislich), deren Gewicht ich nicht bestimmt habe 2).

Aus diesem gleichen Stoflfe scheinen mir die meisten Mumienfigürchen (usebti) und

Scarabeen, die sich durch ihr auffällig geringes Gewicht auszeichnen, gemacht.

Sie dürften erstaunt sein, dafs die Aegypter eine so grofse Menge Kieselerde ver-

wendet haben, durch welche diese Ziegel an Festigkeit in der That nichts gewannen.

Es war gewifs ein Vortheil, dafs diese recht leicht geriethen, da sie unzweifelhaft die Be-

stimmung hatten, als Decorativ- Stücke in die Wand eingelassen zu werden. Doch

dürfte der eigentliche Grund ein wichtigerer gewesen sein.

Ich mufs gleich hier bemerken, dafs die von mir untersuchten Glasuren, mit wel-

chen diese Ziegel bedeckt sind, so wenig Blei enthalten, als andere bisher untersuchte

ägyptische Glasuren 3). Die Aufgabe des Bleies ist: zwischen der Glasur und dem

Scherben, indem es zum Theil in dessen Masse eindringt, eine vermittelnde Zwischen-

schicht zu bilden, ohne welche die Glasur sich abblättert. Da die Aegypter kein Blei

1) Der Stil. I. S. 411.

2) Brongniart theilt ältere Analysen der „porösen sandigen" Masse mit, und zwar:

nach Buisson Laurent Salvetat

Kieselsäure 81^ 88^ 90^

Thonerde 13.5^ 6^ 4^

Kalk (CaO) 3^- 3^ 2^

Magnesia (MgO) Spur — 0.6^

Eisenoxyd 1^ — —
Natriumcarbonat 1.9§- 3^ —

Letztere stimmt mit der meinen nahezu ganz überein.

3) Auch die Glasur zweier Thonscherben von Babylon (etwa aus der Zeit der Zerstörung

4urch Darius, 522 v. Chr.) enthielt weder Blei noch Zinn. Brongniart IL p. 89.

9*
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zur Fixirung der Schmelze anwendeten, so mulsten sie bald diese Erfahrung machen.

Um diesen Übelstand zu vermeiden, mufsten sie darauf bedacht sein, eine Masse zu

wählen, die — an Kieselsäure sehr reich — geeignet war, die Glasur festzuhalten. So

gelangten sie dahin, der Masse, die man gar nicht mehr Thon nennen kann, gerade

nur soviel Thonerde zuzusetzen, dafs sie dieselbe formen konnten.

Was nun die einzelnen Glasuren betrifft, so besteht das weil'se Email, welches

gewissen Partien der Gewänder entspricht, aus Kieselsäure, Thonerde, Natron und

Magnesia nebst Spuren von Eisen, Chrom und Kalk. Dagegen fand ich in ihm, so

wenig als in den gefärbten Schmelzen, Blei oder Zinn, Borax oder Zink. Die stellen-

Aveise bemerkbare Mifsfarbigkeit der Glasur rührt also nicht von Einwirkung des Eisens

auf Blei her, wie ähnliches in der That beim Schmelzen von Bleioxyd mit eisenhaltigen

Thonsorten während des Glasurbrandes beobachtet wird, sondern lediglich von dem

Eisensilicat, das in sehr geringer Menge allen den von mir untersuchten Schmelzen

eigen ist^).

Das Fehlen des Bleies stimmt sehr gut zu einer anderen Thatsache: ägyptische

Bleigegenstände sind — wie ich aus gefälligen Mittheilungen der Herrn L. Stern und

Rossi weifs — selbst in den grolsen ägyptischen Museen sehr selten, und da diese

Gegenstände nicht bezeichnet sind, kann man nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob

sie über die XXVI. Dynastie hinaufreichen. Im Schatze Ramses III. befand sich nach

der Inschrift von Medinet Habu^) wohl Blei, allein nach den Tributlisten Thut-

mes III. steuert der König der Ruten 11 tob (tob = rund 1820 gr.), der von Asebi

nur 5 tob. Die gröfste Menge (47 tob = 85|- Kilo) erbeutet Thutmes auf seinem 13.

Feldzuge; er verschmäht aber auch nicht, ein andermal sich von Cypern 1 tob steuern

zu lassen. Wo das Blei ein so rares Metall war, da wendete man es natürlich nicht

in der Glasur an.

Die Glasur entspricht der jetzt iu der Porzellanfabrication unter der Benennung

„Feldspatglasur" gangbaren d. h. es dient in ihr lediglich das Natron als Schmelzmit-

tel (Kali konnte ich selbst mittels des Spectralapparates nicht nachweisen). Die Spur

von Kalk, welche nachgewiesen werden konnte, war gewils nicht mit Absicht zuge-

setzt; kann auch der Unterlage, die sich doch nicht so vollständig von der Glasur

trennen läfst, angehört haben. War es nun blofser Zufall, war es Erfahrung — in der

That ist die Feldspatglasur die effectvollere. Da solche Glasuren und Pasten etwas

getrübt, wie verschleiert sind, erscheinen die Schatten minder tief, als sie es in Wirk-

lichkeit sind; sie heben sich nicht so scharf ab, das Ganze erscheint weicher, während

die Kalkglasureu durchsichtige Pasten darstellen, und die Schatten, namentlich bei

stärkerer Gliederung und Modellirung, sehr tief werden und dadurch ein hartes Aus-

sehn gewähren. Zu dem harmonischen Eindrucke, den die Farben dieser Decorativ-

zie«j-el machen, trägt übrigens wohl auch der blalsbräunliche Thon bei, der durch den

Eisengehalt der Glasur bedingt ist. Die grofse Porosität der Unterlage gestattet an

sich ein tieferes Eindringen der färbenden Stoffe. Vielleicht haben die Aegypter auch

Kochsalz der Glasur zugesetzt. Dieses setzte sich mit den färbenden Metalloxyden

1) Nur einmal ist in einer blauen Schmelzperle Blei gefunden worden. Leider giebt Lep-

sius (Les Metaux p. 26) nicht an, welcher Zeit sie angehört.

2) Dümichen. Hist, Inschr. I. 34.
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um, die dann als flüchtige Chloride mit dem Kochsalz in die Thonmasse des Scherbens

eindrangen. Bekanntlich beruht auf einem solchon Vorgange (der jetzt gewöhnlich durch

Bleichlorid eingeleitet wird) die Entstehung der „flowing colours," welche (allerdings

mehr auf dem weifsen Grunde der Porcellanmasse) den Efl'ect der Weichheit erhöhn.

Die braunrothe Paste, welche bei unsern Figuren für die nackten Körpertheile

der Aegypter verwendet ist, erwies sich (aul'ser dem färbenden Metall) aus den gleichen

Bestandtheilen zusammengesetzt. Mit Soda aufgeschlossen färbte die Masse, in Salz-

säure gelöst, diese gelb. Aus der Lösung fiel auf Zusatz von gelbem Blutlaugensalz

Berlinerblau. Der Farbstoff ist also, wie sich's auch schon durch das Verhalten zu

Borax, Soda und Phosphorsalz auf Platindraht verrieth, Eisenoxyd. Die Vermuthung

eines englischen Chemikers, dafs die Färbung solcher rothbraunen Schmelzen durch

Kupferoxydul (protoxyd of copper) erzielt sei, trijQft wenigstens in unserm Falle nicht zu.

Interessanter ist die blaue Schmelze, welche zur Decoratiou der Gewandpartien

verwendet erscheint. Mit Borax auf dem Platindraht erhitzt lieferte sie im Oxydations-

und Reductionsfeuer ein schön smalteblaues Glas. Das gleiche Verhalten zeigte die

Paste gegen Phosphorsalz; mit Soda schmolz sie im Oxydationsfeuer zu einer röthli-

chen Masse, die beim Abkühlen grau wird. Wir haben es also mit Cobaltsmalte zu

thun, die mit etwas Thonerde, Kieselsäure und Soda zu einer Paste angemacht war.

Ich zweifle, dafs diese Smalte das ® '

J (] |]
der Texte ist, wenn auch diese letz-

tere Schmelze, die in Ziegelform in Handel kam, im Schatze Ramses III. aufgezählt

wird^). Ich stimme vielmehr der Ansicht bei, dafs mit dieser Bezeichnung die viel

gebräuchlichere blaue Glasur (der Usebti und Skarabeen u. s. w.) gemeint war, die ihre

schöne Farbe nach Analyse der mir gütigst zugesendeten drei Proben, sowie nach

älteren Analysen dem Gehalt an Kupferoxyd 2) verdankt.

Auch Theophrast's Kvavog TrsrrvpuDfxivog ist, wie ich glaube, nicht Kobaltsmalte, son-

dern der mit Kupferoxyd gefärbte Glasflufs, welcher fein gepulvert als Malerfarbe an

den Grabwänden verwendet ward^). Cobalt ist im ganzen viel seltener in Gebrauch

gestanden. Jedenfalls dürfte unsre Smalte bisher die einzige sein, deren Zeit mau

kennt. Die von Lepsius 1. c. S. 26 und 27 aufgezählten Beispiele sind der Zeit nach

nicht bestimmt. Das eine Amulet hat das Ut'azeichen I^^- Da nach L. Stern's

Angabe (diese Z. 1884. S. 102) die Laute T im alten Reich und dann erst wieder seit

der XXVI. Dynastie mit Doppelwirbeln versehn ist, so ist wohl das Amulet wahr-

scheinhch kein altes. Es dürfte also in unserm Falle das älteste sichergestellte "Bei-

spiel von Cobaltsmalte vorliegen, deren Benutzung sonach mindestens bis Ramses III.

hinaufreicht.

Die Smalte von Teil el Jehi^dije hat an ihrer Oberfläche einen veilchenblauen Stich;

dies rührt von der blafs ockergelben Glasur, mit der die ganzen Figuren überzogen sind,

und die mit dem darunterliegenden Blau den Eindruck von blafsem Violett giebt.

^) Dümichen. Hist. Inschr. I. 32. — Einen solchen Ziegel fand Rossellini in der Py-

ramide von Abusir. (Monumenti II. 189).

2) "Wahrscheinlich diente zum Färben der Malachit von Wädi Maghara oder die Kupfer-

schwärze, die sich in der Nähe von Wädi Nasb findet.

3) Eine solche Farbe, dem Wandbild einer Grabkammer von Theben entnommen, hat Ure

untersucht und als Kupfersilicat erkannt (Williinson, The ancient Egyptians. 2. Ed. II. p. 287).
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Die grüne und gelbe Paste dieser figuralen Ziegel habe ich nicht Gelegenheit

gehabt zu untersuchen, da sie nur an einigen Stellen verwendet sind, und ohne Schä-

digung des Objectes nirgends abgelöst werden konnten. Die grüne Farbe, welche das

mir zugesendete Bruchstück (aus der saitischen Periode) aufwies, war durch Mischung

von Kupfer- und Eisenoxyd erzeugt. Ein E-ückschlufs auf die grüne Farbe der Paste

ist aber nicht recht statthaft; vielleicht ist der färbende Körper Chromoxyd. Über die

Zusammensetzung des dottergelben Emails wage ich keine Vermuthung zu äufsern.

Sehr merkwürdig ist das Schwarz, welches zur Darstellung der Negerleiber au-

gewendet ist. Während die andern Pasten ganz glatte, glänzende Oberflächen zeigen,

ist die schwarze matt, rauh, schlackig von feinen, zersprungenen Bläschen. Beim Er-

hitzen mit Salzsäure entwich ein Strom von Chlorgas, erkenntlich an seinem Geruch

und seiner Lackmus bleichenden Wirkung. Dabei ward der dunkle Farbstoff ausge-

zogen; aus der rothbraunen Lösung konnte Berlinerblau gefällt werden. Ein kleiner

Splitter des Emails mit Borax am Platindraht erhizt lieferte eine amethystblaue, beim

Abkühlen schön violettrothe Perle; ein andrer mit Soda auf Platinblech erhitzt gab

eine grüne durchsichtige Schmelze, die beim Erkalten blaugrün und undurchsichtig

ward. — Die Färbung ist also durch eisenhaltigen Braunstein erzielt. Bis jetzt wen-

det man für „Malerschwarz" auf Steingut, sowie für dunkelbraune Glasuren eisenhalti-

gen Braunstein an.

Die Paste mufs einer nur sehr mäfsigen Hitze ausgesetzt gewesen sein, denn sie

schmilzt, in die Flamme des Bunsenschen Brenners gebracht, sehr leicht, verglast sich

nun erst vollständig und ist dann dunkelviolett gefärbt. — Als violetter Farbstoff war

das Mangan schon dem Lepsius bekannt^).

Kaum 3 Meilen nord- nordöstlich von den bekannten Gruben Macdonald's (im Wädi

Maghära) finden sich die verlassenen altägyptischen Gruben von Wädi Nasb. Dort fand

unser Landsmann Russe gger mit Eisen- und Manganerzen ausgefüllte Schichtungs-

klüfte 2). Wenn man dort nach Kupfer suchte, mufste man auf diese Eisenerze stofsen.

Die Minen, wohl hauptsächlich auf Kupfer ausgebeutet, sind noch unter Ramses 11. in

Betrieb und wurden, wie Ebers 3) vermuthet, unter seinem Nachfolger üfer-n-ptoA ver-

lassen. Ich weifs nicht, ob es ganz unstatthaft ist, anzunehmen, dafs selbst unter

Ramses III. der Braunstein noch von dorther gebracht war.

Es liegt in der Natur der Sache, dafs in den Schmelzfarben nur einige wenige

Metalloxyde Verwendung finden, da nur wenige von ihnen farbige Silicate liefern und

leicht zugänglich sind*). Diese können wir in den ältesten Glasuren erwarten und

werden ihnen in der Technik der verschiedensten Völker begegnen. Minder beschränkt

ist die Auswahl in den Malfarben gewesen. Der altägyptische Farbenkasten enthielt

1) Auf einem Mumienfiffürchen stand auf weifser Glasur der. Frauenname
(J

in violetten Hieroglyphen: „La couleur violette des hieroglyphes etait produite par le manganese."

2) Russegger, Reisen in Europa, Asien und Afrika. Bd. III (1847). S. 225.

3) Ebers, durch Gosen nach dem Sinai. S. 159.

*) Über solche [xiyixaTu, unsre „Fritten," hörte Strabo von den vcO.ov^yol zu Alexandria

sprechen; leider macht er keine bestimmteren Angaben hierüber. Strabo, XVI. c. 2. § 25 =
C. 758. Ohne Zweifel dürften die berühmten Werkstätten jener Stadt zum Theil nach alten

Traditionen gearbeitet haben.
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Kreide und gebrannten Gyps, Tusche, das Roth des geglühten Eisenoxydes, als gelbe

Farbe neben Ocker auch Auripigment. Aulsor diesen Farl)stoffen verwendeten aber

die Aegypter — woraus die Dauerbarkeit vieler Grabgemälde sich erklärt — auch fein-

gepulverte Glasflüsse, die mit z y (1 (1 °/ (KOfxfxi des Hippokrates und Späterer) ^^^wv ^^ ^

oder dem feineren (Ebers) angemacht waren. Auf eine solche feinzerriebene
AA/V\/V\ O O O

Emailfarbe^) bezieht sich die Angabe des Todtenbuches c. 165. 1. 12 (Ed. Lepsius):

J
O 9 AAAAAA ö "fL

fl
n "^ ?->.

Af^WAA Zi \\ V LI LI ->3^

„ein Scarabäus bemalt mit j^^s^/^i in Gummi -Wasser."

In der That stimmt die Zusammensetzung der Pasten von Teil cl Jehüdije mit

mehreren Farben überein, die Ure mittelst eines feuchten Schwämmchens von den Ob-

jecten (Stein) die mit ihnen bemalt waren und aus Theben stammten, abgelöst hat

(Wilkinson, II. 28). Die Kobaltsmalte war imter den Wilkinsonschen Farben nicht

und die schwarze Farbe war nicht Braunstein, sondern Tusche. —
Die schöngelbe Farbe aus der ehemals Burghard'schen Sammlung, die Sie mir

übersendet haben, ist Ocker, und zwar ein sehr reiner. Durch Glühen verlor er 13.11^

Wasser und ist sonach jenes Hydrat, das die Chemiker mit der Formel 2 FcgOa . 3 H2O
bezeichnen und das in der Natur vorkommend von den Mineralogen Limonit, ockriger

Brauneisenstein u. ä. benannt wird 2). Er war ganz frei von Kieselsäure, die sich oft

in diesem Mineral findet und war überhaupt nur diu-ch eine Spur Mangan und Schwe-

fel verunreinigt. Trotz dieser Reinheit halte ich die Farbe doch für natürlichen Ocker.

Vielleicht gehört sie einer späten Zeit an und ist eingeführte griechische Waare^).

Indefs konnten die Aegypter schon in alter Zeit das Mineral aus heimischen Gruben

haben. Ebers brachte Brauneisenstein aus Wädi Budra heim (1. c. p. 142 u. 549);

und Russegger macht in der oben angeführten Stelle über das Vorkommen im Wädi

Kasb folgende interessante Angabe: „der Brauneisenrahm scheidet sich theils in erdi-

gen Massen aus, theils kommt er derb vor, mit blättrigem Gefüge, metallisch glänzend

und wird von den Beduinenfrauen zum Färben der Hände und des Gesichtes benützt.'' —
Die Technik der nur bei Teil el Jehüdije gefundenen figuralen Ziegel ist ganz

einzig. Aus einer 1^ Centimeter dicken Platte der oben beschriebenen Grundmasse

sind die Figruren ausgeschnitten und in Flachrelief modellirt worden; oder ward viel-

leicht die Masse in solche Formen geprefst. Dann überzog man die gröfseren Flächen

z. B. die Gesichter der Neger mit der schwarzen Paste, den Lendenschurz mit weifsem

Email. Die darauf anzubringenden Verzierungen sind gezeichnet und mit einem Mo-

dellirholz ausgretieft worden. In die Vertiefung drückte man die noch weiche Paste

(von der bestimmten Farbe) wie einen Mosaikstift ein, und zwar so, dafs sie sich nur

wenig über die Fläche des Reliefs erhob. Lineare Ornamente, die für eine solche Be-

1) Eine gepulverte blaue Farbe, in einem Grabe zu Theben gefunden, bestand nach Vau-

quelin's Analyse aus: 70^ Kieselsäure, 9^ Kalk, 15^ Kupferoxyd, 1^ Eisenoxyd und 4^ Alkalien.

2) Der Ocker gab so viel Wasser aus, wie die von Amelung, Schönberger und Schenck

analysirten Specimina. Dana. Syst. of Mineral. 5. Ed. p. 172 u. 173.

3) Man kannte im Alterthum grofse Lager natürlicher üü%^a, vor allem in Kapadokien.

Theophrast (lapid. c. 90) giebt auch an, dafs man durch Erhitzen daraus eine schöne rothe

Farbe erhält. Solche von verschiedenen Nuancen hat Rossellini in einem Farbenkasten, der

einem thebanischen Grabe entnommen war, vorgefunden. Monum. II. 187 u. ff.
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handlung zu fein erschienen, sind auf dem weifsen Email mit dem Pinsel aufgetragen.

Die so hero-estellten Ziegel sind dann einem mäfsigen Brande ausgesetzt worden, des-

sen Hitze zur Verglasung der Pasten ausreichte, die sich zugleich mit der etwas zu-

sammensinternden Grundmasse innig verbanden. Die Negerfiguren scheinen eifern be-

sonders schwachen Feuer ausgesetzt gewesen zu sein ; darauf deutet der Umstand, dafs

der Braunstein zum Theil ganz unverändert ist und die Paste nicht violett und glän-

zend, sondern schwarz und matt erscheint. — Die ganze Technik ist so einzig, dafs

sie wohl nach dem Fundorte der Objecte benannt zu werden verdient.

Graz, 5. Mai 1885.

Sahidische Scherbenaufschriften.

Von

Ludwig Stern.

Wiewohl der geringfügige Inhalt und die meist mangelhafte Erhaltung ihrer Auf-

schriften das Studium koptischer Ostraca fast verleidet, so laden doch andrerseits die

Schwierigkeit ihrer Entzifferung, die volksthümUche UrsprüngHchkeit ihrer Form und

die Wörterfülle, welche manche auszeichnet, dazu ein. Wer die Literatur der Kopten

liebt, wird daher die kleine Nachlese nicht verachten, die ich einer 1878 gelieferten

ersten Sammlung hier aus altern Papieren anfüge.

I.

Eine o-ewöhnliche Topfscherbe im Museum zu Büläq, welche in den Ruinen der

alten Stadt Abydos aufgefunden wurde, von 0,15'" Breite, trägt in ziemHch deutlichen

Characteren, den folgenden Brief, welchen, wie es scheint, die Klosterleute eines Or-

tes an die eines andern richteten. Der Text ist bereits von A. Mariette im Catalogue

general des monuments d'Abydos p. 591, doch nicht ohne Fehler, veröffentlicht wor-

den; auch ist der Inhalt der ersten 5 Zeilen daselbst nicht ganz richtig angegeben:

„Le signataire est tres afflige de la mort dun vieillard dont il ne dit pas le nom; 11

n'a pas voulu tarder d'un instant pour se rendre au sud et obtenir la benediction du

mort, probablement en assistant ä ses funerailles;" und über das Weitere heifst es:

„II est ensuite question de VaTa'E,ig oü se trouve la province, et de differents menus

details d'affaires personnelles." Meine Abschrift lautet folgendermafsen:

*^ nicTeTe iiöwU «xe ä^iiäi

ncuiR e.Sio\ Jün^ÄXo «xe .Unit

Tivgo ÜTÜei epHc ÜTiifyMnequji

U€ RtÜ'si neqcMOT eriic üä-tä.

^IC CTgM RTOUJ gi^ ÄlMCCTHpiOll

€TOTfÄ.iS.fe Äineitg^HT KU) MMOU d^tt.

iicit ne»€itoT nenicKonoc efeoTV.
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HHTe iv€Iiyonq g^Ü TpHITd.TA.Tr (?)

^Ä.gTXi ncTpoc &.»Td.Aoq Ä.ti

ÜTq eneuTonoc ÄtMÄ^fiTd^ce

ilTinA.H eicgHHT€ tjoevo

Tit Ä.pi niiÄ. niiÄ-T €TK

OTcouj €TiiiiooTr nü

Oll -^G ttltdil Ä.pi

weTÜuiAHX

necitHir THpoT ujme

epoiTit KÄ.Td^ it€irpÄ,n

OTT-ÄÄ.! gM n'soeic h?V. hK
TpiÄwC "j-

„Glaubt uns, dafs wir über den Hingang des Greises sehr betrübt sind, da wir's

nicht getroffen haben hinaufzukommen, ihn zu besuchen und seinen Segen zu empfan-

gen. Wegen der Unruhen, die der heiligen Mysterien willen im Bezirk eingetreten

sind, läfst es unser Herz nicht zu unsern Vater den Bischof zu verlassen.

„In Betreff des Holokotsi-Weines aber, den habe ich in Tregatau bei Petros ge-

kauft, wir haben ihn aufgeladen und zu unserer Stätte gebracht — 36 Kannen. Nun
ist er bei uns. Sei so gut, wenn du schicken willst, und hole ihn ab.

„Die Summa aber von diesem: gedenket unser in euern heiligen Gebeten! Alle

Brüder grüfsen Euch namentlich. Lebet wohl im Herrn! El! El! Trias!"

In der Einleitung beklagt der Schreiber des Briefes den Weggang d. h., nach

dem im biblischen Stile häufigen Euphemismus (Job 10, 28. 38, 14. 3 Reg. 2, 2), den

Hintritt, den Tod eines ^AAo oder gelehrten Greises ^na^ü, den noch zu sehen ihm
leider nicht vergönnt gewesen sei. Als Grund führt er die kirchlichen Unruhen an,

unter denen der Bischof seines Sprengeis schwer zu leiden hatte; es sind darunter

vermuthhch jene unseligen Kämpfe zu verstehen, welche vor dem Einfalle der Araber

die koptischen Jacobiten gegen die vom byzantinischen Staate geschützten Melikiten

zu bestehen hatten. „Die Mysterien" to. \ivarripLa werden die geheimnifsvollen christ-

lichen Lehren öfter genannt; auf einem andern Ostracon in Berlin kommt vor: «emoö'

MMHCTHpion eTOTÄ.Ä.fc. Eine sprachliche Unregelmäfsigkeit weist die Construction des

Rü) (zulassen, erlauben) auf; der Infinitiv, der mit dem Objecte dieses Verbs verbun-

den wird, sollte nicht durch n, sondern durch e angeknüpft werden. Für «-t*.^ic wäre
ÄT*.^iö. zu erwarten gewesen. Übrigens bietet Mariette für jwnnTdw^o mhAä^^o, für ujme

eine, für CTOiTÄ.eikßi eTOVÄLfis.

Das Ti^oAoK/ FiHpHn hat aus dieser Inschrift schon M. Kabis (ÄZ. 1876 p. 60)

commentiert. npHii ist eine nach untersahidischer Aussprache gedehnte Form für Hpn,

welche an die Misbildung thphA (Z. 366) für THpq erinnert^). ^oAok/ werden wir hier

1) Zoega hat aus ^m n-roo-s« TnpHfe „auf dem ganzen Gebirge" p. 366 für THpq p. 368

sonderbarerweise ein „Gebirge Tereb" gemacht. Ihm folgten Quatremere, Champollion und
Parthey: THpH& nomen montis Aegypti superioris. Es müfste doch htoot itTHpHÜi heifsen.

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. 10
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nicht anders denn als die bekannte Goldmünze Holokotsi, den byzantinischen Solidus, zu

verstehen haben ; ein „Holokotsi Wein" nimmt sich aus wie „ein Thaler Bier," a penny-

icorth of oder dergl. ; ein Mals für Flüssigkeiten kann ich darin nicht erkennen. Das Hohl-

mais für Wein heilst im Texte vielmehr tihAh, ein Wort, dem ich öfter begegnet bin; auf

einem Scherbenfragmente in Berlin steht nx^fei TiujoMTe ii-fnAe ünpn, auf einem andern

('^)nAe nnpiT. Es ist vermuthlich ein griechisches Wort, vielleicht aus ii.7rXyj (Doppel-

mafs?) entstanden; unter dem weiter unten vorkommenden -Ä-i-akinAe. ist vielleicht ein

Zweidoppelmafs zu verstehen. — Für das undeutlich geschriebene a^eiigonq hat Mariette

«.eiigonoq^ für den unbekannten Namen Tpnt'Ä.Tes.Tr TpHTrö>Tö.q, für nm^v nneir, für TjnA*.

nnnni und die vorhergehende Zahl läfst er ungelesen. q^i^g^rn „er ist bei uns," in un-

serm Hause, chez nous, steht für q^ö^g^rnn. Für e^pi nne», welches der richtige Impe-

rativus ist, kommt einige Male auch p nud. vor, z. B, p nnei. oirit itcoi-rM „sei nun so

gut zu hören" Journ. asiat. 1877, H. 275. ÄZ. 1885 p. 29. Hier folgt dem Ausdrucke

der Conjunctiv, wie sonst auch auf ft^p» Tö.rÄ.iiH, z. B. auf einem berliner Ostracon:

•reinoT ^pi Tes,rek.nH ih^äootcot rt&.i nTd.Tö.Mioo-ir n*.! üoTeu} iig^oMT „jetzt sei so gut und

schicke sie mir, dafs ich sie mir ohne Geld, kostenfrei beschaffen kann."

Das von Mariette übergangene nKec^*><Vö>ion; it«d.i in summa führt die Schlufsform

des Briefes ein; in etwas anderer Bedeutung erscheint das Wort in der Verbindung

-ecAie. itiAi 2} Kec§ö.?v.e.ion niM. Rev. pap. p. 41. In dunkler Weise endigt das Schreiben,

wie es scheint, mit dem Namen der Gottheit Vn -^X, h\ h\ und Tpi*.c „Gott Vater,

Sohn und heilijxer Geist;" so hat meine Abschrift des nicht sehr deutlich erhaltenen

Schlusses, die ich iudefs nicht für unzweifelhaft ausgebe. Mariette schliefst mit einem

ebenso fraglichen na.'ciAw. Der Brief auf einer Scherbe im Louvre schliefst mit den

Worten tgAH<\. eotoji iie.re.nH, welche durch die Schriftzüge den in Rede stehenden zwar

verwandt, aber doch wohl schwerhch darin enthalten gewesen sind.

n.

Im Sommer 1880 zeigte mir Dr. Fr. Mook ein Kalksteintäfelchen, dessen beide

Seiten mit einem koptischen Texte beschrieben waren. Bald darauf gelangte dasselbe

mit andern Alterthümern aus dem Nachlasse des am 13. December 1880 im Jordan

verunglückten Reisenden in das Antiquarium zu München. Auf meine Bitte übersandte

mir der Conservator jener Sammlung Herr Professor Dr. Lauth nicht nur seine eigene

Abschrift des Textes, sondern auch eine wohlgelungene Photographie beider Seiten des

Steines mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit. Wenn es nun mit diesen Hülfsmitteln nicht

hat gelingen wollen die Aufschrift des Steines ganz befriedigend festzustellen, so liegt

es an der schlechten Beschaffenheit, in dem sich namentlich der Rand der einen Seite

befindet. Indel's ist der Text, der Brief eines gewissen Isak, eines hochbetagten Grei-

ses, an einen Freund Phetimos, nicht eben gehaltschwer.

A. ^ eni*2k.H ^ (T€K)MRTcon

•xooc nd.1 -se MnepoTcog^ £^ice

epoK iinecon ei efeoX &.A(XeK)

TimooT ncoii ot isJir&oo^ .

.

.... es.i£ee epoq iid.(T) Te(noTr)
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(Ä.iTnnoo'T)q u&.k ÜTOTq .un&.c

li&.K 'S.C MdittU|U)

T€llOT pnil&. €K .

UjÄ. . . OTpWMe

RcpcoAie €q

B. ngOT . iiooT . oip

is. iid.li ÜTwpniCÄ.

fjfiÄwToii n-xoeic n
CTcooTTit ^e iic&.£i?V. «x

€ Ä.*ie^Ä>p€I €T€KMtlTCO

MÄ. Kiii).g^e€ epoc ei ä."i e£i

o\ evi-xi neTeujÄ^ioujujq

K&.TJV con Ree e^eipe

MMOc itiienpoMne THpoT
nencoii ngHTi.woc giTil "ic

igAnX e-Äüiii
-l*

„Da Du, mein Bruder, meine Kraftlosigkeit sähest Tags als ich zu Dir hinauskam,

sagtest Du zu mir: Bemühe Dich nicht wieder herauszukommen, sondern schicke den

Bruder ....

„Was nun das Buch anbetrifft, welches Du mir gegeben, so schickte ich es Dir

durch meinen (Bruder) ....

„Ich habe keinen gläubigen Menschen hier. Schicke uns jemanden, dafs wir den

Sabbath feiern. Der Herr weifs, wenn ich nicht Dich, mein Bruder, Ich

habe was ich jedesmal zu lesen pflege, genommen, wie ich es in allen [Deinen]

Jahren thue.

„Unserm Bruder Phetimos von Isak diesem geringen. Lebwohl und bete für uns!" —
Schon die Handschrift dieses Briefes verräth, dal's der Schreiber mit der Feder

nicht mehr allzuflink umzugehen wufste ; das entschuldigt auch die Mängel seiner Ortho-

graphie und seines Stiles. Beispiels halber schreibt er ^ee mit einem Doppelvocal,

der dem Verb sonst nicht zukommt, und -sLcoAie und Tö^q mit einem einfachen, der die-

sen Wörtern nicht genügt. oTcog^ gice, mit '|-^ici ne.^.-'^gice ne.« Trapix^iv hottcv tlvl gleich-

bedeutend, sollte o-yeg^ £ice lauten, wie sich sonst findet, z. B. c-ikc -xe 'tx"P*' ore^gice

cpoi ^ta ys ro napix^i-v fJ-OL zonov rr^v X^P^^ ravTr^v Luc. 18, 5; e^Tgioire epoc eTpecpgwt

c-s-oire^^ice epoc nd^pa. tcci^'om „sie schlugen sie, damit sie arbeitete, indem sie sie über

ihre Kraft anstrengten," Fragm. aus Tattams Sammlung. Ein Ostracon im Louvre

beginnt: kco nd.i efioA -xe a.i'^gice n(H)Tn „verzeiht mir, dafs ich euch belästige." Ich

darf mich wohl der Mühe überheben, welche eine Würdigung dieser Zeilen im einzel-

nen uns auferlegt, und unterdrücke die Vermuthungen darüber, was der Briefschreiber

sagen wollte und wie er es hätte sagen müssen.

10*
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III.

Ein Steinchen, welches mit den ihm von-R. Lepsius übergebenen Scherben ins

berliner Museum gekommen ist, trägt in schöner, aber theilweise verwischter Schrift

einen Brief, der beide Seiten füllt.

A. jd^^H Ai(fn) itgüife

niM ^igme c(nis.M)e(p)!(T)

ReiüJT ttpeq(igAv)ige

noTTTe £R OTTAie« ^s.^rco ^d^i(T€i)

B. Ä,(<c»)d.nH n2ve(i)

COT e.TO'S'iKö^h. "se

Ä-I-SOig^ MMOK €

€l£l€ ÄIMOK «ee €

ujd».Kei£ie ÄTmoot :

(Mepi)T iteiuiT mm(*.i)

noTTe «
9 9 •> >

•kiiroc (£iTii) ...Ä.miHC -j-

„Vor allen Dingen grüfse ich meinen lieben Vater, den wahrhaft frommen, und

bitte Dich für mich in deinen heiligen Gebeten zu beten, dafs Gott mir seine Furcht

ins Herz legen wolle. Ich thue Deiner Liebe kund, mein heiliger Vater, dafs ich Dir

gar sehr anhange und nach Dir dürste, wie Du nach Wasser dürstest. Lebe wohl!

„Zu geben meinem lieben Vater dem frommen .... von Johannes (?)."

Über die Eingangsformel dieses Briefes, welche auf einem andern Ostracon in

Berlin durch npo ne^nTca« abgelöst wird, habe ich früher gehandelt. Die höflichen

Redewendungen, mit welchen der jüngere Briefschreiber den altern Freund anredet, sind

gleichfalls stehende; auf einem andern berhner Ostracon schreibt ein gewisser Mena

eneqMepiT iicKOT eTTekimr kö^ta. cmot niM a.t(o eT(c^)opei üne^^ ^« oTMe e.Tie>. i&.K(jofii MÜe-

cnHTT (d. h. Mit necriHT) THpoTr Ke^Td. neirpivii.

i--»e „die Art und Weise d. h. die Möglichkeit geben, zulassen, wollen," scheint

hier mit dem Conjunctive verbunden zu sein, «.i-xcog^, &iei£ic geben das Perfect in der

Bedeutung des Aorists, wie öfter im Sahidischen. Bemerkenswerth ist -scx)^ mit n, mmo*;

das Wort bedeutet eigentlich „berühren, ankleben, anhangen," vgl. cTOMq le cMoiyi hcm

o-!r*.<\.Aoc^Tr?V.oc : e'xcog^ h e'^neqoToi e-yptoAie üev^Aoc^irAoc icoWaaS-ai rj Trpogipx^oSrat dXkc(pv\M

Act. 10, 28.

Die Ergänzung der Adresse wollte nicht glücken.
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IV.

Ein beiderseits beschriebenes Kalksteintäfelchen im berliner Museum, aus dem Be-

sitze des Herrn Prof. Dr. Dttmichen, giebt einen ähnlichen Brief, welchen ein gewis-

ser Eusebios au die I^osterleute eines ungenannten Ortes schrieb.

A. -f-
(£^»w)eH .weil .TiniyÄ.'se il

npocKTiiei .üne^uceiVoc Ji

nTonoc eTO-y&.Ä.fe Mrittc(o(c)

^ujine €TeTiii)^UÄ.nH €T

('x)hK efeOiV. Ä.TtO T€TTÄ.€lH(Tr

£).Tv ne^c Ä.pi T&.c»d^nH ilT(€

Tiipn)e^.vie€Te gM n(. ?

?g)pd».i üneTii . I

UJ&.IIT€

B. nnoTTc is.dwTn .Xinigd^ (.vi

n)eTSdiCndwCMOc se '^e

(ni)eT.u€i ene^T €ptoT(it) gÄi n's(to

k) THpq ÜTÄ.\^rT^H .MÜ nd^nit^

.... ce nTeTn('2s;i)€öOT £m noto

(eic) f TdwiswC üuöweioTe

(€t)tä.€IHT ^m ne^c ic

(n)'2ii&.KcoK neTp(oc d^)Tco

(«e)cnHT eTU.TvAiJvq

g^iT(n) €TCe£»

n(€i €\)Äk/

„Vor der Rede meiner geringen Wenigkeit bete ich den Engel der heiligen Stätte

an. Darnach grülse ich Euere vollkommene und geehrte Liebe in Christo. Thut mir

die Liebe und gedenket mein in (Euei-n Gebeten?), bis Gott uns Eueres Kusses wür-

digt. Denn ich begehre Euch zu sehen mit der ganzen Fülle meiner Seele und mei-

nes Geistes . . . . , dafs Ihr Tcrherrlicht werdet im Herrn.

„Zu geben unsern geehrten Vätern in Christo Jesu, dem Diacon Petros und den

Brüdern bei ihm, von Seiten Eusebios des geringen."

Auf dem breiten Rande dieses Steines stehen noch einige Worte, deren erstes

&noK ist. Verschiedene Lücken des Textes vermag ich nicht auszufüllen; die eine Er-

gänzung oAi n-xcüK THpq nT&.\|/-irxH ward mir durch ein anderes Ostracon des berhner

Museums bestätigt. Dasselbe giebt einen Briefanfang folgendermafsen : ujopn .weit Te-

iginepoK g^n n-xcoK Tepq nx&.'v^ry^^j^H • chrth a>iei efcoA gHTOTK -xe eici eg^OTn häk ä. gennH-

pa.c.uoc T . . . tä>2^oi — mit einer seltsamen Orthographie der späten Zeit, nach der e, i, h

als drei Bezeichnungen eines einzigen arabischen Vocals unterschiedslos gebraucht

werden.
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V.

Ein Steinchen, welches mir ein Freund vor mehreren Jahren in Theben zeigte,

enthält in wenigen Worten die Bitte eines gewissen Aron für einen Mann namens Pe-

sente oder Pesynthios zu cavieren.

Ä.noK jvpcon fiie

pHMId^C C{nd».pdwKdw

\ei MMOK UTOK npe(c)

flTTTepOC €TpRCj(iVl)

Mnpecfe/ ^Tn ivpwii

„Ich, Aron der Sohn Jeremias, bitte Dich, Presbyteros, dafs Du für die Sicher-

heit des Abba Pesynthios schreibest (Dich verbürgest).

„Zu geben an Presbyteros von Aron."

Ein Mann namens Presbyteros wird ersucht, für einen gewissen Pesynthios gut

zu sagen. Auf «»noK, welches oft einen Brief beginnt, folgt meist die Form mit ei

nicht CT, welches zunächst zu erwarten wäre. Anomal lautet der Eingang eines Schrei-

bens auf einer Scherbe der berliner Sammlung: «kuok neXb.x.1 *^'5"2^i'2». eqc^a.i equjine
sie

e(neqeiOi))T ni^g^cocoM irepcfiiirTepoc

.

Die Adresse ist regelrecht; ^ith bezeichnet den Absender. Vergl. AZ. 1885 p. 28.

Auf einem andern Ostracon desselben Museums nennt sich der letztere unter dieser Form

gleich zu Anfang des Schreibens: f g^iTÄv MHn*. neKujHpe • "^3»«^ epou ^Xi na^gHT Tnpq

ITö^MCpiT «eiCOT.

VI.

Aus sechs Fragmenten, welche mit andern Scherben von R. Lepsius dem berliner

Museum übergeben wurden, habe ich meiner Zeit eine Topfscherbe zusammengesetzt,

welche eine 14 zeilige Aufschrift in meist deutlichen, nicht eben gefälligen Characteren

trägt. Nicht die Briefform haben diese Aufzeichnungen, sondern sie scheinen einfache

Notizen über Haushalts- und Ackergeräthe zu sein, welche sich auf eine nicht deutlich

bezeichnete Thatsache beziehen.

eTfee nnecene '^e

üeione Mnenine

iiTÄ^TqiTOir il'SiTOTr

d^TO TÄ^'ioTT ü'^i-i'^inAe. iiHpn d.KqiTOTr

Ä.-Tqi nR?V.Ä.M Mit nqTOOTT iiTpon

nKÄ..T MniTue *^e mR nK&.T ÜTne

ÄvncnÄ.Tr ükXöwM \cd<d>.K sin nd>.nnoirTe

epe TcgiAie Mt^oifed^MAion mmö^t ummä-tt
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Das Verständnifs dieses Schriftstückes erschwert nicht nur die Menge unbekannter

oder vieldeutiger Wörter, sondern auch seine bäuerische und fehlerhafte Schreibart;

z. B. steht n-siTo-y offenbar für en-xiToir oder ä^-s-xitot, äto) für ä-tto, tä^iot für t*»io.

Der Text erinnert an ähnliche, welche ich in der Zeitschrift 1878 p. 17 und 1885

p, 39. 41 veröffentlicht habe; es scheint der Bericht eines Arbeiters über den Verbleib

gewisser Geräthschaften zu sein, welche andere empfangen oder an sich genommen

haben. Fünf Personen werden eingeführt: der Schreiber, der an den er schreibt, Isaak,

Papnute und die Frau des Phoibammon, „die sich mit diesen daselbst befand" — Per-

sonen, imter welchen, wie gesagt, ich Arbeiter oder Knechte vermuthe.

Es handelt sich zunächst um eione Ainenine „eiserne Geräthe;" ferner um tö^ioit

u'ä.i'^iiiAä. iiHpn „50 Kannen Wein," wo -^iT^-inAö. vermuthlicli für -iwinAei. verschrieben

und mit dem oben besprochenen tiuAh, ^n\e gleichbedeutend oder von ihm abgeleitet

ist. Die Interpretation der übrigen Wörter ist schwierig: was ist unter nnAewAi „dem

Kranz" und ncnÄ.T KKAe^A«. „den beiden Kränzen" zu verstehen? was unter nqToo-y nTpon

„den vier Nägeln? was unter hkä^t «ttic „dem obern Bau" oder „Korb" und hkö^t MniTite

„den . . . .-(?) Korb?" Es geht aus den Angaben des Textes nur hervor, dal's zu dem

kAäm ein kä^t, imd zu dem kä^t vier Tpoit gehörten. kö.t ist vermuthlich dasselbe Wort,

welches im Faijumischen uex lautet (ÄZ. 1885 p. 40), und in der That scheint es sich

hier um die Anlage einer Baulichkeit, vielleicht einer Hürde, zu handeln. Zu dersel-

ben gehörte auch T-xe.nAe, welche der Schreiber unter ngoi „den Damm" gelegt hat,

„worauf er fortgegangen ist." Es waren also wahrscheinlich Feldarbeiter, welche auch

die schliefslich genannten Gegenstände bedurften; diese setzen mich gleichfalls in Ver-

leo^enheit, nämlich Toireswgpe, TMö^itKe (?), t^cAmcc (?) und TeKA*.Ae (?) „die Kette" (?).

Wozu das Kd.ni'js.e, d. h. •xe.ni'^ti : (3'd.ni'SH x°""?5 dienen soll, welches der Schreiber dem

Papnute übergeben hat, ob zum Ausmessen des vorerwähnten Weines, das müssen wir

dahingestellt sein lassen, wie wir denn darauf verzichten, uns das ländliche Idyll aus-

zumalen, von dem das Schreiben flüchtige Andeutungen giebt.
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Beiträge zur ägyptischen Geschichte.

Von

A. Wiedemann.

1. Durch E. de Rouge ward in seinen Recherches sur les six premieres dynasties

(in den Mem. de l'Acad. des Inscr. et Beiles -Lettres XXV. 2 p. 304) zuerst auf eine

Inschrift aus dem alten Reiche, welche sich in Palermo befindet, aufmerksam gemacht.

Dieselbe bedeckt die beiden Seiten einer Steinplatte und enthält eine Liste von Festen

und Opfergaben, welche verschiedene Herrscher des alten Reiches in Heliopolis stifte-

ten. Der älteste der erwähnten Könige ist Snefru, welcher besonders auf der in kla-

ren und schönen Zeichen gearbeiteten Vorderseite eine gröfsere Rolle spielt. Auf der

Rückseite waren in nicht so sorgsam ausgeführten und daher auch weniger gut erhal-

tenen Hieroglyphen eine Reihe von Weihungen in chronologischer Folge aufgezählt.

Die ältesten unter diesen, soweit dieselben auf der oben abgebrochenen Platte noch

erkennbar sind, stammen von Ases-kaf, dann folgen solche von User-ka-f, dann von

Sah-u-ra^ endlich von Nefer-är-ka-ra. In dem letzten, von diesem Herrscher han-

delnden, leider sehr fragmentirten Theile der Inschrift erscheint ein sonst unbekannter

Königsname, den de Rouge [I X las und der in dieser Form in die ägyptologischen

Werke übergegangen ist.

Bei einem Besuche des Palermitaner Museums in diesem Frühjahre hatte ich Ge-

legenheit, das betreffende Denkmal, welches de Rouge nur durch einen Papierabdruck

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 18S5. 1
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bekannt geworden war, zu sehn. Dabei ergab es sich, dafs die Lesung des Königs-

namens auf einem Versehen beruht und dafs derselbe auf dem Originale deutlich

1 fi
^ geschrieben ist. In dieser Form wäre derselbe in die ägyptischen Königs-

listen einzuordnen, falls er überhaupt als ein neuer König zu betrachten wäre, was

aber nicht nothwendig zu sein scheint. So sehr nämlich auch die betreffende Stelle

der Inschrift verstümmelt ist, so läfst sich doch noch erkennen, dafs der Königsname

hier in Verbindung gebracht wird mit dem Gotte O^. ^«(1 -^^ ^^ Ra-äst-äb. Dem

Namen dieser letzteren Anlage begegnen wir öfter in Inschriften des alten Reiches, und

zwar wird dieselbe sehr häufig in Verbindung mit dem Könige Nefer-är-ka-ra er-

wähnt. (Vgl. Schiaparelli, il significato simbolico delle piramidi Egiziane No. 22. 38.

43. 44). Da auch der Palermitaner Text im Allgemeinen von eben diesem Herrscher

handelt, so liegt es sehr nahe anzunehmen, dafs Su-hetes (oder Suten Hetes) Nichts

anderes ist, als der zweite Name des Königs Nefer-är-ka-ra, also nicht als Bezeich-

nuno- eines sonst vmbekannten Herrschers aufgefafst zu werden braucht.

2. Ende des Jahres 1881 ward in Theben eine kleine stehende Statue aus har-

tem Stein entdeckt, welcher der Kopf fehlte. Dieselbe ist später in englischen Privat-

besitz übergegangen. Auf der Rückseite der Statuette steht in einer Verticalzeile

.^^^^
I ^\^ ( OM^^ ( '-^ 1

'] 1 ^ ^^''^^
f ® • I^i^^s ist das Bild eines knieenden und

anbetenden Königs eingegraben, dessen Kopf die Uräusschlange schmückt. Über ihm

befindet sich die Cartouche wiederum in der eigenthümlich verkürzten Form (
Dtjl]

J
. Als

eines der wenigen datirten Denkmäler aus den ersten ägyptischen Dynastieen, welche

Thebens und seines Gottes Amen-Ra gedenken, ist diese Statuette des Königs Pepi von

Werth. Ein Bruchstück einer zweiten kleinen stehenden Statuette des Herrschers erwarb

ich selbst 1880 in Koptos. Dieselbe bestand aus grünglasirtem Thon und war gut gear-

beitet. Erhalten ist freilich nur das Postament imd der eine der beiden Füfse. Am
Rückenpfosten lautet der erhaltene Schlufs der Inschrift 41^ (©H^ ' S^^^* ^^^ ^^^^

den Vornamen des Königs Pepi.

3. Die Gründe, welche Manetho bewogen, eine Reihe von Königen in der 13. Dy-

nastie zusammenzufassen, entziehen sich unserer Kenntnifs. Die Herrscher standen, so

viel wir wissen, wenigstens zum Theil in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu

einander, sondern gehörten ganz verschiedenen, bürgerlichen Familien an. Unter die-

sen Umständen mufs es von Interesse sein, die Familien, denen sie entsprossen waren,

möglichst genau in ihren Mitgliedern kennen zu lernen, da wir nur so hoffen dürfen,

Auskunft über die eigenthümlichen damals in Aegypten herrschenden Successionsver-

hältnisse zu erhalten, beziehungsweise zu erkennen, ob Aegypten damals vielleicht ein

Wahlreich war.

Zu den bekannteren Herrschern dieser Zeit gehören diejenigen, welche sich im Tu-

riner Königspapyrus an 21. bis 24. Stelle vorfinden. Die Familienbeziehungen der letz-

ten drei Neferhetep, Ra-Hathor-sa und Sehekhetep IIL sind bekannt, von dem ersten

imter ihnen, von Sehekhetep IL wufste mau bisher durch einige Skarabaeen (vgl. Wie-

demann, Handb. der ägypt. Gesch. S. 267f.), dafs er der Sohn eines „göttlichen Va-

ters" Mentuhetep und einer Fu-het-äb-u (?) war. Eine Stele im Louvre (C. 8) lehrte

einige Familienmitglieder dieser Fu-het-äb-ti (?) kennen. Ihre Mutter war die könig-

liche Gemahlin Nennä, ihre Schwester die Prinzessin (1^^) Änuk-t-tutu. Eine Reihe
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anderer Mitglieder derselben Familie erscheinen auf einer noch iinpublicirten Stele in

Wien (No. 64).

Diese Stele ist oben halbkreisförmig abgerundet. Zu oberst befindet sich rechts

und links neben dem Zeichen des Lebens je ein Ut'a-Auge. Dann folgt in vier IIo-

rizoutalzeileu die Steleninschrift:

Unter diesen Zeilen sieht man den ithyphallen Gott Chem mit den Amonsfedern und

der Geilsel und vor ihm die Worte |^ . Davor steht ein Mann in adorirender

Stellung, hinter dem eine Verticalzeile besagt "^^ j^
'^ ? § jl 7 <^ann folgt ein Mann,

der Gaben bringt und hierauf wieder in einer Verticalzeile die Dedicationsinschrift

1} W ^=^:^ SD n -S- "'T^ ^^^ \[ß]\ • ^^^ darunter befindliche Register ist ganz der

Familie des Todten gewidmet. Ganz hnks steht eine Frau, bezeichnet als die ^ ^^~^

11
^ ^~^

. Vor ihr steht ein Mann, der ^ [Ä ^D
_
, dann eine Frau, die ^^

I^^ ^c3i ö J;^ ' ' ^^"" wiederum eine Frau ,
die ^ § "^T

"^ ^^^^^
7 endlich ein

'^ "^^ '^ /WVAAA I I

^^

i<^ A ^^ ^ <=•&

Mann, der ^5^ ^ "^ ^ ,
,

^"^^^ ^V? "^^ ^ n^^ ' dessen Titel unverständUch

erscheinen muls.

Aus diesen Namen und denen, deren Kenntnifs wir den bereits erwähnten In-

schriften verdanken, ergiebt sich ohne Weiteres der Stammbaum:

Königin Nennä
I

.1- .1
Prinzessin Anuk-t-tutu Königsmutter Fu-het-äb-u (?) -}- Priester Mentuketep

!

I I

Neh-t-ätef -\- Prinz Seneb König Sebekhetep IL

I III
Sebek-hetep Fu-het-äb-u Hent Mentu-hetep.

Wir lernen hierdurch die Familie des Sebekhetep IL recht genau kennen und er-

sehen zugleich, dals deren Mitglieder, abgesehen von dem Könige selbst, durchaus

keine hervorragendere Stellung im ägyptischen Staate eingenommen haben.

Aufser durch diese genealogischen Ang'aben ist die Stele aber noch durch eine

andersartige Notiz interessant. Seneb wird hier als 1 ^^ bezeichnet, obwohl sein

Vater nicht König war. Seine Grolsmutter war zwar Königin und sein Bruder Kö-

nig, auf den Namen Königssohn konnte er aber keinen Anspruch erheben. Es zeigt

diese Notiz, dafs der Titel 1'^= 7a\v Zeit der 13. Dynastie nicht einfach mit Königs-

sohn wiedergegeben werden darf, und dals nicht nothwendig die Väter der so bezeich-

neten Personen Aegypten beherrscht haben müssen. Dieselbe Thatsache läfst sich auch

für andere Perioden der ägyptischen Geschichte nachweisen. Dafs der I '^^^^CM^

nicht Prinz des Königlichen Hauses zu sein brauchte, sondern diesen Titel nur kraft

11*
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seiner Stellung führte, ist bekannt, hat aber auf die Auffassung des 1 ^^ im Allge-

meinen insofern keinen Einflufs, als es sich hier um einen althergebrachten Titel, des-

sen Bedeutung sich später abgeschwächt haben konnte, handelt. Dasselbe ist der Fall

bei den 1 '^^ lö | und andern ähnlichen Titeln. Wichtiger ist ein anderer Gebrauch

des Wortes, den wir auf einer Statue aus der Zeit der 19. Dynastie nachweisen kön-

nen. Auf dieser (publ. von Brugsch, Rec. I. pl. 5 No. 2) wird der Sohn des Chä-em-ust,

wohl des bekannten Sohnes Ramses IL, als 1 '^^ Ramses bezeichnet, d. h. ein Mann

führt diesen Titel, der bestenfalls Enkel eines ägyptischen Königs gewesen sein kann,

es liegt also hier genau derselbe Fall vor, wie bei dem Seneb der Wiener Stele. Ähn-

lich liegen die Verhältnisse bei den verschiedenen Persönlichkeiten aus der Zeit Sche-

schenk I., welche den Titel i v^, führen, obwohl sie Kinder eines Mannes waren, wel-

cher nie den Thron inne gehabt hat (vgl. Wiedemann, Handbuch S. 551 f.), hier ha-

ben wir es vielleicht gleichfalls mit Enkeln und nicht mit Söhnen eines Pharao zu

thun.

Diese Inschriften beweisen uns, dafs zur Zeit der 13., der 19. und der 22. Dy-

nastie, also wohl während des ganzen mittlem und neuen Reiches, der Titel 1 ^^
nicht nur in seiner wörtlichen Bedeutung „Sohn des Königs" verwendet wurde, son-

dern auch dazu diente, entferntere Glieder des Königshauses, insbesondere Enkel des

Herrschers zu bezeichnen; eine Thatsache, welche für die Reconstruction der ägypti-

schen Königslisten sammt ihren Mitgliedern von Bedeutung ist, und auf manche Per-

sönlichkeit ein neues Licht wirft.

4. Unter den zahlreichen Copieen bisher unedirter Inschriften, welche aus dem

Nachlasse Deveria's an das Louvre gekommen sind, befindet sich die einer Stele, wel-

che einen sonst unbekannten Herrscher der 13. oder 14. Dynastie nennt. Die Stele ist

aus weifsem Kalkstein gefertigt, doch hat Devei'ia ihren Aufbewahrungsort zu vermer-

ken unterlassen und ist derselbe meines Wissens bisher nicht bekannt geworden. Zu

oberst sehn wir auf dem Denkmale die geflügelte Sonnenscheibe. Darunter laufen

7 Verticalzeilen nach Rechts und Links. Nach Rechts steht
| T =

'^5
Cott'?-] ''' Af ä- N^^^ Links lesen wir "^^(v^V^]

(3) A "T" ä| (4J RjFj^ - Hierunter sieht man Links den Gott Anuhis stehn mit dem

Schakalkopfe, das Zeichen des Lebens in der linken, und das Scepter in der rech-

ten Hand haltend. Ihm gegenüber steht der König. Zwischen beiden Personen steht

•^ ^ n I) Preis dem Aponätennu^.Aem. „Herrn von Abydos," welche Worte an-

deuten, dafs unsere Stele, ebenso wie so zahlreiche andere Denkmäler aus der 13.— 14.

Dynastie, aus Abydos stammt. Als einziges Denkmal eines sonst unbekannten Herr-

schers ist diese Stele, deren Inschrift wir Deveria verdanken, nicht ohne Werth und

"Wäre es zu wünschen, dafs deren jetziger Verbleib nicht unbekannt bliebe.

5. Eine der interessantesten Persönlichkeiten aus der Zeit des Ausganges der

18. Dynastie war der Erbfürst Hor-em-heh, dessen Grab sich bei Saqqarah gefunden

hat und aus dem Bruchstücke in die verschiedensten Museen, nach London, Leiden,

Wien, Bulaq und in Privatbesitz gelangt sind (vgl. Wiedemann, Handbuch S. 412 f.).

Ähnlich, wie der Stadtgouverneur Rames, dessen Grab Villiers Stuart bei Theben ent-
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deckte, gehört auch er einer religiösen Übergangszeit an. Wie Rames die Einführung

des Aten-Kultes mit erlebt hat, und wir jetzt in den Reliefs und Inschriften seines

Grabes diese Umwälzung in der ägyptischen Religion zu verfolgen vermögen, so voll-

zog sich während des Lebens des Hor-em-heb der umgekehrte Procefs; der Atenkult

ward wieder abgeschafi't, und die Texte des Grabes des Mannes zeigen noch deutliche

Spuren dieses Ereignisses.

Der grölste Theil der Reliefs ist in der Zeit der wieder eingeführten gewöhnlichen

ägyptischen Religionsform gefertigt worden, und zeigt nur hie und da in den Inschrif-

ten — so in der grofsen Grabstele in London — Anklänge an den Atenkidt; daneben

finden sich aber Texte aus einer Zeit, in der dieser Kult noch in voller Blüthe stand.

Hierher gehören z. B. eine Reihe Reliefs im Leidener Museum, welche schon vor ge-

raumer Zeit bekannt gemacht worden sind und auf denen wir ITor-em-heh ganz im

Style der Genossen des Sonnenanbeters dargestellt sehen (Leiden-Reliefs C. 1 — 3;

Mon. I. pl. 31 — 34). Weiter gehört in diese Periode eine Stele des Mannes, welche

bisher unpublicirt geblieben ist.

Es ist dies die Stele V. 29 gleichfalls in Leiden. Dieselbe ist viereckig geformt

und mit eingravirten und später bemalten Reliefs bedeckt. Zu obert sitzt der Gott

Ra mit dem Scepter 1 in der Hand, sperberköpfig und die Sonnenscheibe auf dem

Haupte auf einem Throne, vor welchem ein Altar steht; jenseits des Altars adorirt der

Todte stehend. Dieser Todte zeigt an seinem Körper genau diejenigen Difformitäten,

an welchen der König Chu-en-äten kenntlich ist. Der Bauch springt ziemlich stark

vor und dicke Fettwülste ziehen sich den ganzen Leib entlang. Sein Haar ist gelockt

und um den Hals trägt er das geflochtene Halsband, mit welchem Chu-en-äten seineDO '

treuesten Diener zu belohnen pflegte. Über den Figuren befindet sich eine Inschrift

in 12 Verticalzeilen, welche sich zu je 6 über jeder Figur von der Mitte aus hiuziehn.

Über diesen Zeilen steht als Abschluls der Stele nach Oben das langgestreckte Zei-

chen des Himmels p=;i.

Die Inschrift über dem Gotte lautet ^ 1 |

^^^ ^2 (2) "^ ^^^^ P
^-|^

(3) m ^^ C4) rJ£^ (5) p:^ (6) ^^ o „ Ra - HarmacMs , der grofse Gott, der Herr des

Himmels, der Herr der Erde, der hervorgeht am Horizonte, er erleuchtet Aegypten,

die Sonne der Finsternils als Grofser, als Ra.^ Über den Todten steht (jlll^^'''^

[ j
„Preis sei Dir Ra, Herr der Wahrheit, grofser Gott, Herrscher vonV\ . .

(6)

Heliopolis! Er (sc. Ra) gebe eine gute Lebenszeit und eine Grabsäule von ewiger

Dauer, er gebe Ruhm im Himmel und Ehre auf Erden der Person des grofsen Vor-

stehers der Soldaten Hor-em-heb, des Seligen."

Ra führt hier den Titel „Herr der Wahrheit" wie auch im Äten -Kult die Wahr-

heit, das Leben von der Wahrheit u. s. f. eine grofse Rolle spielt — die ganze Gruppe

Ra-neb-maä reproducirt dabei den Vornamen Amenophis IIL Weiter wird von Ra,

ebenso wie sonst von Aten das Hervorgehn am Horizonte und das Erleuchten beson-

ders hervorgehoben. — Nach der Art der Darstellung des Todten sollte man erwarten,

auf der Stele Äten genannt zu finden, allein dies ist nicht der Fall, statt seiner erscheint

Harmachis, beziehungsweise Ra in Heliopolis. Das Monument entstammt ofi'enbar einer
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Übergangszeit. Noch stellte mau die Menschen nach den Vorschriften der Äten-Re\igion j

dar, aber schon nannte man wieder statt des einen Titels des Sonnengottes dessen ge-

wöhnlichen Namen Harmachis. Dafs dabei gerade Ra in Heliopolis angerufen wird, ist

ein Beweis mehr dafür, dafs die Sonnenreligion des Chu-en-äten mit der heliopolitani-

schen Form der i?a -Verehrung in engem Zusammenhang stand. Die Titel, die hier

Ra erhält, könnte ebensogut Aten tragen, nur der Gottesname hat gewechselt, seine

Attribute sind die gleichen geblieben. Wären die Inschriften des Grabes des Hor-em-

heb nicht in so rücksichtsloser Weise zerstört worden, dann wäre zu hoffen, dafs wir

bald einen Einblick in diese Übergangsperiode gewinnen würden und dafs uns damit

auch die eigeuthümliche henotheistische Religion des Chu-en-äten in ihrem Ausklingen

klar vorliegen würde.

6. Einen Beitrag für die Beurtheilung der Verhältnisse, welche das Emporkom-

men der 21. Dynastie ermöglichten, bildet ein Uschebti, welcher vor einigen Jahren

im Assassif bei Theben gefunden ward und sich jetzt in meinem Besitz befindet. Der-

selbe ist sorgsam aus Holz geschnitzt und 17^«'" hoch. Das Holzbild ward mit einem

weifsen Stuck bedeckt; über diesem malte man das Gesicht roth, die Brauen schwarz,

die Augen selbst weifs. Über die Schultern hängt das grünblaue Kopftuch herab, die

üblichen Geräthe wurden durch Malerei angedeutet. Nach der Bemalung ward die

ganze Statuette mit einem durchsichtigen gelbbraunen Lack übergössen, welcher zur

Conservirung des Monumentes wesentlich beigetragen hat, sich aber sonst nur selten

verwendet findet. Vorn auf der Statuette befindet sich in schwarzen Buchstaben eine

Verticalzeile mit den Worten -iSm—^iJ;!]^. i^Wf^ c-t^'^^^' ^^^^
1 V 11 1 f \ jßi I

' L J I äAAAAA T ili 1 AAAAAA VJ^^ CZ-L t=e>

der Arbeit, ebenso wie der Eigenname des Todten zeigen, dafs der Uschebti in die

19. — 20. Dynastie gehört. — Tempeltruppen werden auch sonst erwähnt i), so gedenkt

eine Stele in London (No. 146) des Schreibers der Soldaten im Seti-Tempel zu Aby-

dos: die Statue des Bak-en-Chunsu aus der Zeit des AmenopMs in Berlin spricht von

dem Vorsteher der Rekruten des Amon-Tempels in Theben; dem
^J

I )U

m \\ ^^ gehören je ein bemalter Holzuschebti im Museo civico in Padua und in der

Bibliotheca commvmale zu Ravenna an; zwei Vorsteher der Soldaten des Amon-Tem-

pels in Theben nennt eine Stele in Bulaq (vgl. Lieblein, Dict. des noms No. 954. 967.

970). — Dafs der Chunsu-Tempel in Theben gleichfalls in der thebanischen Periode

eigene Truppen besafs, beweist unser Text, und dieses Vorhandensein einer eigenen

Truppenmacht zeigt uns, woher es der aus diesem Tempel hervorgehenden Familie des

Herhor so leicht wurde, sich an Stelle der Ramessiden zur Herrschaft aufzuschwingen.

Auch sonst erklärt diese Einrichtung besonderer Tempeltruppen manche innern Verhält-

nisse Aegyptens, vor Allem die hohe politische Macht, welche die Vorsteher der

grofsen Heiligthümer auszuüben vermochten. Nicht nur ihre geistliche Stellung gab

ihnen dieselbe, sondern mehr noch der Umstand, dafs sie jederzeit im Stande waren,

ihren Wünschen durch den Aufmarsch einer entsprechenden Truppenmacht auch dem

Könige gegenüber erhöhten Nachdruck zu verleihen.

7. In Leiden befindet sich unter der Nummer V. 65 eine schön gearbeitete Stele

aus Kalkstein mit 2 Registern. Zu oberst sehn wir die geflügelte Sonnenscheibe ; unter

1) Auch die Necropolen hatten ihre eigenen Truppen. Vgl. die Stele Leiden V. 108, auf

der ein ^ \S a^/va^ ~1 7\ erscheint.
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derselben steht ein Mann, dessen Bild ansgemeiiselt worden ist, gefolgt von einer Frau,

vor einem Altare, auf dessen anderer Seite sich Osiris, Ilorus, Isis und die aus dem
Berge heraustretende Ilathorkuh befinden. Unter dieser Darstellung ist eine Inschrift

in 9 Horizontalzeilen angebi'acht, welche im Wesentlichen einen sich auch sonst fin-

denden Hymnus an Osiris enthält, denselben Hymnus, der kürzlieh nach einer Stele

aus dem mittleren Reiche in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology

vom 3. März 1885 publicirt worden ist. Auf dieser Stele mul's es auffallen, dals die

Figur des Todten ansgemeiiselt worden ist, und dies Auffallende wird noch dadurch

verstärkt, dafs au den drei Stellen, an denen sich sein Name auf dem Denkmale fin-

det, dessen erster Theil gleichfalls ausgekratzt worden ist, und dafs das gleiche Schick-

sal auch den Namen seiner Frau betroffen hat. Die Erklärung dieser Eigenthümlich-

keit können wir nur von den Inschriften selbst erwarten, von denen glücklicherweise

genug erhalten geblieben ist, um festzustellen, wessen Stele wir hier vor uns haben.

Der Todte wird bezeichnet als der ig\) (einmal auch t^\) ^=»)
|
V | f\^ 1

^4M (an einer Stelle ist am Ende der Lücke das Zeichen p=q erkennbar;) ^A /\^
iiilii ^ .mzl

|. Die Frau heilst ^^< \]t^ ] J^^ (es läfst sich in der Lücke noch er-
UO

_
n i<p>o III ^— I tinlii ^

kennen, dafs sich hier zwei längliche Zeichen vorfanden, von denen das zweite das

Bild eines Vogels, vermuthlich ein ^^^ war) J) | • Der Styl der Stele ist in Schrift

und Ausführung der der thebanischen Dynastien, dieser Periode mufs also ihr Inhaber

angehört haben. Titel und Namensreste kennzeichnen denselben genügend. Es war

der Oberpriester Her- Hör, der erste König der 21. Dynastie, und die dargestellte Frau

ist seine Gattin, die Königin Neiejn, welche auch in ihrem in Paris aufbewahrten

Todtenbuche (vgl. Naville, ägypt. Zeitschr. 1878 S. 29) neben andern Titeln den einer

^nt^ I II] führt. In demselben Texte erscheint Her- Hör als | V ?^ Ü t^
III H I T AA^AAA llllll !äu1 '^'«

n , also ganz ähnlich bezeichnet, wie auf unserer Stele.

Der Name des Königs Sa-Amen Her- Hör ist in den zahlreichen Inschriften, welche

uns von ihm überkommen sind, sonst nicht ausgemeifselt worden, die Zerstörungen

seines Namens und Bildes, welche im Chunsu-Tempel zu Theben an mehreren Stellen

sichtbar sind, sind nicht von altägyptischer Hand erfolgt. Dieselben erstrecken sich

hier auf alle Figuren und Inschriften, unbekümmert um deren Inhalt und verdanken

ihre Entstehung wohl christlichen Händen, welche diese Bilder des Götzendienstes zu

vernichten gedachten. So kann man denn nicht annehmen, der Name des Her- Hör

und seiner Gattin sei auf dem Leidener Monumente auf Grund einer staatlichen Vor-

schrift, die ihn als Usiu-pator kennzeichnete, ausgekratzt worden. Auch das ist kaum

glaubhch, dafs ein alter Aegypter aus Abneigung gegen das neue Königshaus den Namen

des Gründers desselben zerstörte und dazu gerade dessen Todtenstele sich aussuchte.

Wahrscheinlicher scheint folgende Erklärung. Her- Hör hatte zu der Zeit, als er noch

einfacher Oberpriester des A7non war, diese Stele für sich und seine Frau anfertigen

lassen, sei es, dafs er dieselbe in seinem Grabe aufstellen lassen wollte — dafs Her- Hör

schon vor seiner Thronbesteigung für dieses sorgte, wird dadurch wahrscheinlich, dafs

er erst recht bejahrt zur Regierung gekommen ist — sei es, dafs er den Stein als Vo-

tivstele einem ägyptischen Bauwerke zu überweisen gedachte. Ein derartiges Weihen

von Stelen mit Segenswünschen für Verstorbene war ja in verschiedenen Tempeln, z. B.
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in Abydos, eine sehr verbreitete Sitte geworden. Als Her- Hör später zur Regierung

kam und einen neuen, weit höhern Titel seinem alten beigefügt hatte, da liefs er

die früher bestellten funerären Denkmäler vernichten, beziehungsweise ändern, da die-

selben seinem neuen Range nicht mehr entsprachen. So geschah es wohl auch mit

unserer Stele. Dieselbe ist durch Ausmeifselung des Namens und Bildes absichtlich

unbrauchbar gemacht worden und zwar mit Willen des Königs selbst, sie entstammt

also der Oberpriesterzeit des uns durch die Funde von Der-el-bahari so nahe gerück-

ten Gründers der 21. Dynastie.

Gleichfalls noch als Oberpriester des Amon hat Her- Hör seine bauliche Thätigkeit

am Amons-Tempel zu Theben begonnen und zwar nicht nur am Chunsu-Tempel, dem

bleibenden Familienheiligthum seiner Dynastie, sondern auch an dem nahgelegenen ersten

Pylon von Luxor nach Karnak. Es ist dies der Pylon, an welchem die neuerdings

entdeckten, beziehentlich veröffentlichten Decrete aus der Zeit der 21. Dynastie aufge-

funden worden sind, und in dessen Nähe Graffiti und ähnliches aus dieser Zeit auf-

treten. Dafs bereits Her- Hör an dieser Stelle arbeiten liefs, geht hervor aus einer

Notiz auf der ersten Sphinx Seti II. vor dem betreffenden Pylon, an deren Basis sich

die W orte nnden 1 _\^Nf '^^^^ i^^^^-^
V 7-^ rV U iC'^^ -i

^ <rr>^ .

Im Anschlufs au diese der 21. Dynastie entstammenden Denkmäler möchte ich

darauf hinweisen, dafs sich die von Lepsius, Königsbuch No. 911 mitgetheilte, für den

Vornamen des Königs Ra-men-cheper wichtige Inschrift, jetzt im Dresdener Alterthümer-

Museum (Japanisches Palais No. 44) befindet. Die Zeichen laufen auf dem Originale,

einer weifslichen Thonplatte, von rechts nach links, so dafs die Lepsius'sche Publica-

tion, welche überall die rechtsläufige Anordnung der Zeichen verwendet, eine Art Ne-

gativ des Originaltextes ergiebt.

8. Einer sonst unbekannten Persönlichkeit, welche aber schon ihrem Titel zu

Folge in Zusammenhang zu stehn scheint mit der Priesterkönig-Familie der 21. Dy-

nastie, gedenkt ein Steinfragment im Museum Borelli zu Marseille. Es ist dies ein

Stück einer Canope mit der Inschrift '^\\\\ ^ ^^^
(2) 1 ^^ ^^ '^^

^ J "

nera^^^ C4) 8 ^. ^ r?] '^ —^ t
also der Amonpriesterin Tai-neiem angehörig. Eine

Persönlichkeit des gleichen Namens Ta-neiem erscheint auf einer Stele zu Bulaq (bei

Lieblein, Dict. des noms No. 931), hat aber mit unserer Todten kaum etwas zu thun.

Arbeit und Styl auf dem Marseiller Fragmente erinnern auffallend an die dem Schacht

von Der-el-bahari entstammenden Denkmäler, so dafs für das Bruchstück eine gleiche

Herkunft sehr wahrscheinlich erscheint.

Varia.
Par

Karl Piehl.
(Suite).

§ XIX. M. Maspero a montre (Zeitschrift 1878 p. 84— 87) qu'il y a une forme

du pronom personnel absolu, laquelle dans certains textes remplace la forme
(g
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A cote de ^__^ ou counait uue forme ä a prosthetiquc (1
^

, et on pourrait se deman-

der s'il n'y a pas ä cöte de ime forme pronominale \\ . J'cu ai rcleve deux exem-

ples, euipruutes aux textes qui coiivreut l'interieur de la porte qui meue au temple de
Chousu, la plus belle des portes de Karnak. Dans tous les deux exemples, un roi

(Ptolemee) parle a une divlnite. Les voici:

Ou ne peut couper l'expression initiale des deux exemples ni en 1^ +\\ + ^^ ;

ni en
p|^^Jj^

+ ^^5 parce que d'un cöte, les autres textes de l'interieur du py-

lone ne donnent point de
j
V^, comme debut des discours pharaouiques, et que de

l'autre cöte un groupe <^^ independant est inconnu.

L'exemple No. 2 a un iuteret particiilier par la ressemblance qu'il presente avec

un passage conteste du Livre des Morts. Au commencement du chapitre 1 de ce do-

cument, on rencontre la phrase suivante:

^^r^-S^-PS'^zips J^' ^^"^ ^^^ presque identique a

/Js^^'Ö^*^ ^^X O de notre exemple, au No. 2.

Aussi, M. Maspero avait-il (1. 1.) emis l'opinion que ce groupe VvÄ du Todtenbtcch

put bien etre une Variante de la forme pronominale VOi , opiniou qui maintenant se

trouve confirmee de la maniere la plus concluante.

§ XX. Pendant mes etudes, j'ai eu l'occasion de noter plus d'une fois^) des cas

de metathese. Cela m'avait fait croire que la particularite grammaticale en questiou

ait du jouer un röle, tres-raarque, dans les changemeuts qu'ont subis beaucoup de

mots egyptiens depuis la naissance de la langue jusqu'aux temps oü eile s'est eclipsee.

J'avoue que plus j'etudie cette langue, plus je deviens convaincu de ne pas m'etre

trompe ä cet egard. Mais avant de poser les principes d"une fa^on peremptoire, il faut

ramasser des exemples de toutes les epoques et les grouper d'apres certaines catliego-

ries. Surtout il faut avoir recueilli beaucoup d'exemples.

Cette fois je me bornerai a citer un passage tres-curieux, tire d'un monument in-

edit, passage qui milite doublement en faveur de Thypothese, que j'ai emise relative-

ment ä l'emploi de la metathese en egyptien.

Le monument en question, conserve au musee de Boulaq, est une simple caisse de

momie dont l'iuterieur et l'exterieur sont ornes de textes bieroglypbiques, meles de re-

presentations de dieux et de matieres divines. Le tout est peint dans le style bien.

1) Cfr. p. ex. le Recueil de Yieweg, vol. III. page 71.

Zeitscbr. f. Acgypt. Spr., Jahrg. 1SS5. 1 2
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connu des basses epoques. Le defunt s'appellait pj jkK^ I ^ ®* avait de son vi-

vant les titres suivants: Ij'^^löj •)^() °
jjj;S^^°-f-g^K^ (|S

ö . Le nora de son pere fut j I ^"Kn^ celui de son grand-pere ^^ I

Une Version du chap. 30 du Livre des Morts qui est peinte ä l'interieur de la caisse,

a le debut suivant 'vvaaaa ,^VN «=^ vca ^' JH \£\ 8 ^ <r\ ^ m7\ etc. Dans

ce texte, le mot x„ „ ^ correspond a ^
'vN de certaines versions du meme chapitre.

Une representation, tracee ä cote du texte, montre un personnage divin qui est etiquete

>—-n- , dans l'acte de porter la main vers le coeur, tres-visible, d'un homme appele n ")

—H— ^ . Nous sommes donc en presence d'une metathese qui n'est point un jeu de

mot pur et simple, mais qui a reellement du sens. II parait du reste que la racine

tum ait eu une certaine tendance ä se modifier par metathese. Ainsi, le signe \y a tant

la valeur de mut (cfr. Brugsch, Dict. VI. 651) que celle de tum (cfr. (J "XJ i

I^en-

dera passim .= (I y^
|

d'autres textes).

§ XXI. En jetant un coup d'oeil rapide sur un memoire intitule „La stele de Horem-

heb" que vient de publier M. U. Bouriant dans le Recueil de Vieweg (VI pp. 41— 51),

nous avons eprouve un certain etonnement d'y rencontrer la donnee que le pharaon au-

rait ordonne que, dans certaines circonstances, un individu serait „condarane ä avoir

la tete tranchee." Comme je ne connaissais jusqu'ici aucun passage de texte profane

egyptien qui parlät de decapitation et que par consequent j'avais ete amene ä croire qu'un

pareil supplice n'exista point en Egypte ancienne, il est evident que cette nouvelle don-

nee a du me causer de l'embarras. Et peut-etre ne suis -je pas le seul ä qui la lec-

ture de l'article en question ait inspire un pareil sentiment.

En examinant de pres le texte de M. U. Bouriant, il m'a pourtant semble possi-

ble qu'il renfermät une erreur de copiste, et cette supposition a ete corroboree par

une comparaison, faite du texte de M. U. Bouriant avec la copie que j'ai prise, moi-

meme, d'apres l'original, lors de mon sejour ä Thebes au mois de Fevrier 1884. A
cette epoque, la stele de Hor-em-heb etait dejä en bonne partie enfoncee dans le sable,

ce qui ne m'a point permis d'en prendre une copie complete, defense ayant ete faite

par l'administration des fouilles de deblayer tant soit peu les monuments. Heureuse-

ment, le point douteux se retrouvait dans la partie que j'avais copiee du texte de Hör

em heh^ et celle-ci donnait tres-nettement ä l'endroit en question:

pp ^^
^cg?t A \\ <=> (g^- \ I r-^^ au heu de

A Vij. / ^^ _Ss»
I

d'apres la copie, publice daus le Recueil

de Vieweg.

J'espere de cette fapon avoir ecarte la nouvelle donnee d'une decapitation en Egypte

^) C'est du titre .^so hög ^ ij M M f]

"^
1^^ j^ rapproche la transcription classique

arpedonaptae dont l'original designait, suivant Democrite, „une classe de pretres et de sages

egyptiens". M. Wiedemann (Sammlung Altägypt. Wörter p. 13) donne comme prototype di'arpe^

donaptae un mot D i '^mj • Un pareil mot n'existe dans aucun texte egyptien.
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f] 2_'ii*

ancienne et a la meme fois les theories que pourrait eugcudrer cette donnee, concer-
nant la propagation daus lautiquite de cette forme de peiuc de mort.

Pour terminer, je prendrai la liberte de corriger quelques erreurs ou fautea
d"impressiou qui se sont gUssees dans la publication de la stele de Ilor-em-heb. Je
ne donne que les corrections qui me parraissent incontestables.

1. 11. ^_

1. 15.

1. 17.

1. 22.

1. 24.

••^« ^J

X
VW

S-

A¥ 7m

I I I \a m etc.

etc.

L'inscriptiou tracee sur le cöte droit de la stele:

1. 3.

1. 5.

1. 6.

^C3=.

ü AAA/^A^
-fl T I T Q AA^AAA

T ^- AAAA/^ A/V\AAA P^v^ihß^P-j^^^
^V,V^^-=||^-V'etc.

1.7 -=®1°5»5

AAAAAA I

® ^ I P' etc.

etc. r'^^m^wr^-"-J| I f'./^r^fvw r'AAf'AA. fjifi^jv^ ^1 I I

C'est ici que se termine ma copie, qu'une de ces rafales, si communes ä Thebes, ä

l'approche du printemps, m'a force d'interrompre.

Upsala, Fevrier 1885.

Die Eandbemerkimgen

zu dem manetlionischen Königseanon.
Von

Ludwig Stern.

Obwohl es ohne die manethonische Überlieferung der Dynastieen in der ägyptischen

Oeschichtsforschung vermuthlich noch sehr viel an Klarheit und Zusammenhang fehlen

würde, so kann dieselbe heute doch erst an dritter Stelle in Betracht kommen. Die

erste Stelle gebührt den gleichzeitigen Steinurkunden der alten Aegypter; wer diesen

12*
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unter den Spätem widerspricht, ist im Irrthum. Und dafs man demselben alsbald viel-

fach anheimgefallen ist, beweisen genügend die turiner Königsliste und die übrigen

hieroglyphischen Listen, denen wir die zweite Stelle einräumen. Dafs Manetho o nap

k.h/v7:ri.cig eTnarifxoTaToc, (Sync. p. 97) aus guten einheimischen Quellen, gewifs den besten, die

zu seiner Zeit zu haben waren, geschöpft hat, läfst sich aus manchen Einzelheiten deutlich

erkennen: dahin gehören z. B. gleich seine erste Dynastie, die der Tafel Sethos' I. genau

entspricht; der Ursprung der XII. Dynastie und ihre Herrscher; die Regierungsdauer

Ramses' II. ; der werthvolle Bericht über die Hyksos beim Josephus — worin er durch

die Denkmäler entschieden bestätigt worden ist. Die von ihm gegebenen Namen sind

immer noch genauer als die der griechischen Autoren, obwohl sie das Gepräge der

spätem, vermuthlich demotischen, Aussprache tragen und durch nachlässige Überlie-

ferung aufs ärgste entstellt sind. Man darf daher den Werth seiner Historie in kei-

ner "Weise gering schätzen.

Das haben alle Untersuchungen über Manetho längst ergeben, dafs seine Chro-

nologie unter den Händen von christlichen Männern, welche keine Liebe für ihn hat-

ten^), übel behandelt ist. Man hat nicht nur seine Angaben entstellt, sondern ihm

auch untergeschoben, was ihm niemals gehört hat. Die Namen und Zahlen der ma-

nethonischen Königsliste, wie sie von Africanus und Eusebios überliefert sind, werden

namentlich zu Anfang durch einzelne kurze Bemerkungen unterbrochen, welche als ein

ursprünglicher Bestandtheil dieses Auszuges und als dem manethonischen Geschichts-

werke entlehnt gelten. Wenn die Liste der Namen selbst die Form einer Tabelle,

eines To'juog, hat, so fällt die Ungehörigkeit solcher Zwischensätze auf, in deren Aus-

wahl keinerlei Methode ist, da sie meist durchaus nicht sehr wichtig sind und gerade die

berühmtesten Pharaonen, wie Soris, Thutmosis IH. , Ramses IL u. a.
,
ganz unberück-

sichtigt lassen, dagegen unbekannte Namen mit dem Ruhme aufserordentlicher Thaten

umkleiden. Mir erscheint daher annehmbar, dafs diese sporadischen Bemerkungen im

Texte nicht an der richtigen Stelle stehen, sondern dafs sie eigentlich an den Rand

gehören. Dem widerspricht der Stil ihrer Abfassung durchaus nicht; und auch aus der

Verstellung einiger dieser Zusätze scheint zu folgen, dafs sie ursprünglich Randbe-

merkungen waren, mit denen ein oder auch mehrere Besitzer ihr Exemplar versehen

haben.

Manetho hat die Epitome mit dieser seltsamen Auswahl von Notizen gewifs nicht

abgefafst; er würde von seiner Darstellung bei Josephus nicht abgewichen sein und

nicht sagen: sv Klyvmw ysMciJ-svog ixTria-dfxriv. Ebenso wenig hat sie Africanus angefertigt,

denn dieser christliche Chronograph würde ein heidnisches Buch nicht w; filya XPW^
geachtet haben (vgl. Krall, das manethonische Geschichtswerk p. 90), allem Anscheine

nach konnte er aus Manethos Werk nicht mehr geben als er giebt. Noch weniger hat

Eusebios dasselbe gekannt, auch nicht den africanischen Auszug, von dem er in wichtigen

Dingen, durchaus nicht zu seinem Vortheil, abweicht. Sondern in unbekannter Zeit hat

ein Anonymus die Königslisten gewifs auf Grund des manethonischen Werkes aufgestellt,

und dieser ist von Hand zu Hand gegeben und vielfach abgeschrieben. Als das Werk

Manethos bereits abhanden gekommen war, begann man einzelne Notizen über einzelne

^) Syncellus p. 27 sagt: ij:g ruT Mavs^w •l/svhoj/.zvw y.ctt \j.syaX'jvovTi -o rüiu AlyvTTTtMu sS'uo^

sBo^e y^cicpeiu und nennt seine Schriften 7r}.r,^v} •d^svSo-jg,
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Ereignisse, die sieh vielleicht aus jenem, vielleicht aus andern Quellen erhalten hatten,

am Rande der Liste hinzuzufügen. Aus solcher Behandlung des Köuigscanons erklärt

sich, dals er nicht nur in Namen und Zahlen Änderungen erfuhr, sondern auch Zu-

sätze erhielt, deren Richtigkeit nach dem Untergange des ursprünglichen Werkes nicht

mehr festzustellen war. In einer frühern Zeit benutzte Africanus, in einer spätem

Eusebios diese Liste, und dafs jeder sie genau wiedergegeben habe, ist nicht zu zwei-

feln. Es sind zwei verschiedene Exemplare derselben Epitome, wie Unger sagt.

Dieser Entstehung der Epitome entspricht nun der Werth der Randbemerkungen,

welche von Eusebios wort-, nicht gehaltreicher als von Africanus überliefert werden.

Unter den Notizen befinden sich kaum eine oder zwei, deren Richtigkeit durch die

Denkmäler erwiesen wäre, wie die übrigens im ganzen Altertlmme berühmte Thatsache

der Erbauung der gröfsten Pyramide durch Cheops oder die Identität des klingenden

Memnon mit Amenophis III. Die übrigen Angaben sind theils solche, welche man

auf sich beruhen lassen mufs, da man sie nicht widerlegen kann, oder solche, welche

höchst unwahrscheinlich lauten oder geradezu vinrichtig sind und sich als untergescho-

ben sofort verrathen.

Es sind schon früher einzelne dieser Excerpte für nicht manethonisch erklärt wor-

den und auch Unger (p. 12 ff.) hält die Unechtheit einiger für selbstverständlich. Aber

so oft ich sie durchlese, ich finde keine Merkmale, welche die echten von den unech-

ten sonderten; sie tragen sämmtlich einen mehr oder weniger apocryphen Character,

obwohl sie zum Theil immerhin wenigstens mittelbar aus Mauetho herrühren könnten.

Das ist noch nicht die allgemeine Ansicht, und es sei gestattet ihre Begründung durch

die folgenden Betrachtungen zu versuchen.

Ich lasse es dahingestellt, ob eine Reihe von Angaben gerade über die ältesten

Könige manethonisch ist: dafs Menes durch ein Nilpferd (!) umgekommen (ja, von

ihm zerrissen) sei, ähnlich wie der böse Achthoes durch ein Krokodil, oder wie

Othoes^) durch Speerträger und Amenemhät III. durch seine Eunuchen ermordet wor-

den ist; dafs unter Uenephes (I. 4) eine grofse Hungersnoth und imter Semempses

(I. 7) eine Pest gewüthet habe; dafs unter Binöthris (II. 3) auch die Frauen der Kö-

nigswürde theilhaftig geworden seien, und dafs unter Nephercheres (II. 7) der Nil elf

Tage Honig geführt habe — eine Nachricht, die Johannes Antiochenus auf Binöthris

bezieht, den er Binöris nennt; dafs die Libyer unter Necherophes, dem ersten Könige

der dritten Dynastie, abgefallen seien, und dafs Tosorthros (III. 2) oder Sesorthros

{ ^^ 1 oder [|W^5?] der Aesculap der Aegypter gewesen sei, den Bau mit geglät-

teten Steinen erfunden und, was damit im Zusammenhange steht, sich auch um die

Schrift verdient gemacht habe. In der That war dieser König, den der turiner Papy-

rus durch eine Rubrik auszeichnet, ein besonders verehrter; Usertsen III. nennt ihn

^) Othoes ist ohne Zweifel der König Ttd, dessen Pyramide bei Saqqärah geöffnet wurde

und der von dem Ttd mr-n-ptgh der XVIII. Dynastie (ÄZ. 1878 p. 69) verschieden ist. Denn

sein bis jetzt unbekannter Thronname war ( Q -""==x. U
J,

, wie sich mir aus den Inschriften auf

den Sargbrettern eines gewissen Äpä-än^u im berliner Museum ergeben hat: derselbe wird als ein

£^\^\ ^^^ ^^^ °*^^^ ^^^ Mr-kq-rd bezeichnet. Dieser König, der Begründer einer neuen

Dynastie, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Sohn jener Ses, welche in der Medicin als eine

wunderkräftige Salben bereitende Frau, nicht aber als eine Königin bezeichnet wird.
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„seinen Vater" und sein Cult besteht noch unter der XXVI. Dynastie (LD. III. 276);

nach Lauth (Manetho p. 144) gienge auf ihn unter dem Namen Zdsert Imhtp eine be-

kannte genealogische Tafel (LD. III. 275, b) zurück. Bestätigung durch die Inschrif-

ten können diese Nachrichten aus vormonumentaler Zeit überhaupt nicht empfangen;

aber es wäre möglich, dafs sie sich bei Manetho gefunden haben, obwohl was die

Aegypter selbst über einige älteste Könige berichten, denn doch wesentlich verschie-

dener Art ist. Man kennt einige literar-historische Angaben über Usaphaidos (I. 5),

Sethenes (IL 5), Nebkarä (IIL), Soris (IV. 1), Cheops (IV. 2), Mencheres (IV. 4)

u. a.; aber eine historische Bedeutung haben solche Notizen ebensowenig wie der fabel-

hafte König Neb-md, in dessen Zeit man gern alte Lederrollen verlegt (ÄZ. 1871 p. 104,

cf. 63), und man mufs sich hüten, ihren Werth zu hoch anzuschlagen (ÄZ. 1875 p. 157).

Weniger glaubhaft und weniger manethonisch aber ist eine andere Reihe von

Randbemerkungen über die Könige des alten und mittlem Reiches, die wir näher be-

trachten wallen.

Was Eusebios, von Africanus abweichend, über Menes berichtet: tvdo^og IxpiS-*],

will nicht viel sagen und ist nur eine Zusammenfassung der Angaben Herodots, Dio-

dors u. a. über den Protomonarchen. Es sieht fast verdächtig aus, dafs er die geringe

Verschiedenheit des Namens bei Herodot (ov 'RpodoTc; Mrjva d. h. Men cövo'juao-ev) anzu-

merken für nöthig findet. Die Angabe, Menes habe vn^popiov crpaniav gemacht, wäre

freilich noch immer wichtiger als der oben erwähnte Tod des Königs und ihre Unter-

drückung in der africanischen Epitome auffallend. Brugsch hat in seiner Geschichte

diese Notiz auf einen Krieg mit den Libyern gedeutet; nicht Manetho giebt eine solche

Nachricht, wie Wiedemann (Ägypt. Geschichte p. 165) anzunehmen scheint.

Dafs der Nachfolger Athothis (I. 2) den Königspalast in Memphis gebaut habe,

mag angehen, obwohl nach Herodot und Josephus Menes die Stadt gebaut und nach

Manetho schon Halbgötter in Memphis geherrscht hatten; aber ganz unsinnig ist die

Bemerkung: ob <^ipovrat ßißXoL aivaro\xiKai' larpoc, ydp tjv Afr. oder iarpiurjv te l'%y\(TKrfi «ai

j3i'ßXou5 ävaTojutxctg avviypaips Eus. Und dabei soll doch erst Tosorthros (HI. 2) der Aesculap

der Aegypter gewesen sein. Wer sieht denn nicht, dafs hier eine Verwechselung

des Athothis mit Thoth Trismegistos vorliegt, dem allerdings die medicinischen Bü-

cher der alten Aegypter zugeschrieben wurden? Seine Gelehrsamkeit zu bekunden

übersetzt Pseudo-Eratosthenes 'AS-u/S-r? durch ipixoyivr^c,, ob zwar die hieroglyphische

Schreibung des Namens (T^ä, T'tf) mit dem Gotte (Thute) gar nichts zu thun hat.

Dafs Apollodors Liste übrigens ein Körnlein Wahrheit enthält, zeigt ihr dritter König,

der gleichfalls 'AS-u/S-rjg heifst und von dem hieroglyphischen Atf nicht weit abliegt.

Ähnlich giebt sie für den König Phiops der VI. Dynastie 'Attuttttov; U^ und über-

setzt es durch das koptische ö^c^toc^ fiiyiarog.

Die allgemeine Angabe zu Uenephes (I. 4): ovrog rag Trspl Kcux^^V^" W^'-P^ Trupaju/-

dag (Eusebius fügt hier wie öfter ein x'al „auch" hinzu, was auf das Zusammentragen

dieser Notizen schliefsen läfst) klingt nicht sehr zuverlässig; man könnte zur Noth an

die Pyramidengräber der Familie des Uenephes denken und, wenn Köchöme qa-qemet

ist, so könnte, wie Mariette meint, die Stufenpyramide von Saqqärah die des Königs

sein^). Aber beweisen läfst es sich nicht.

I

^) Dafs die Stufenpyramide von Saqqärah einer sehr frühen Zeit angehört, ist wohl

sicher; aber die in ihr gefundene Thür mit den grün verglasten Thontäfelchen, welche Perrot
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Seltsamerweise wird unter Boethos (II. 1) ein Ereignifs aus Unterägypten berich-

tet, das x«°"/^« ><«^" BovßaaTov, welches viele verschlungen habe. Auch die Anmerkung

zu dem folgenden Kaiechos (II. 2) weist auf besonders im Unterägypten der jungem

Zeiten blühende Culte hin: unter ihm sollen Apis von Memphis, Mnevis von Ileliopo-

lis und der mendesische Bock zu Göttern erklärt sein. Wie unwahrscheinlich! Eine

Erklärung hat schon Lauth in dem Namen f Ll[^^(=u)J Ka-kqu „Stier der Stiere"

gefunden. Auf diesen Namen soll sich vielleicht auch die Interpretation Apollodors

beziehen, welche er zu seinem Toiyapdfxaxog Monx^ipC setzt: t% dvdpo; (seil. aiSovc,) Trspia-

ctojueXtjs — vermuthlich auf Grund des dreifachen f^==üi. Übrigens wird die Einführung

des Apisdienstes von Älian mit gleicher Berechtigung dem Menes zugeschrieben, und

Syncellus (p. 232) sagt zu seinem Ilyksoskönige Asseth: snl avTov o ixöaxoc, S-E07roir)3-£«5

^Attis Ixk-q^ri. Die eine Nachricht ist soviel werth wie die andere.

Die Bemerkung über des Sesochris (II. 8 d. i. Nfr-ka-skr) Körperlänge von

5 Ellen 3 Palmen beruht, wie schon Lepsius dargethan hat (ÄZ. 1871 p. 52 ff.), auf

einer Verwechselung mit Sesostris und ist vielleicht auf Ilerodot zurückzuführen, der

1, 106 über die Höhe des von ihm für Sesostris gehaltenen chittitischen Felsenbildes

bei Karabel oder Nimfi ähnlich berichtet. Die Bemerkung steht ohne Zweifel hier in

der II. Dynastie an der richtigen Stelle, und nur Eusebios hat sie in der XII. Dynastie

unter Sesostris mit einer Änderung (4 Ellen 3 Palmen 2 Finger) wiederholt; denn die

Namensform Sesostris ist schwerlich die ursprünglich manethonische. Zur Würdigung

der Nachricht ist übrigens noch eine hieroglyphische Stelle (Dum. Hist. Inschr. II. 35c),

auf welche mich Prof. Brugsch freundlichst aufmerksam macht, von Wichtigkeit. Darnach

beträgt die Höhe des Oslris 8 Ellen 6 Palmen 3 Finger, also fast genau die Hälfte des

von Eusebios gegebenen Maises des Sesostris.

Die Erbauung der gröfsten Pyramide durch Souc^t; a (IV. 2), von der der Anno-

tator Kunde hat, ist ihm nicht allzuhoch anzurechnen; die Stelle des Pyramidener-

bauers Cheops in dem Königscanon aufzufinden ermöglichte ihm der Name des zweiten

Nachfolgers Msvxe/S'*]?} den die Griechen MuKEpivos oder Msx^pÜMoc, nennen, und er gedenkt

ausdrücklich der altern herodotischen Aussprache des Namens Cheops; überdies waren

die drei Pyramiden von Gizeh eines der 7 Weltwunder des Alterthums. Dafs Chufu

xat vnspÖTtTyic, sig Sreovc, gewesen sei, hat die Epitome vermuthlich aus Herodot 2, 124:

ILiona Ig 7ta.<rav KaKOTYfva zKciaai' xaTaxkyiL(ravTa yäp jutv Tvävra. tu Ipa. Tvpwra \xiv c^zac, Svaiiuiv

TovTiwv dnip^UL, jusra de lpyä'C,za2rai kwvrw -/.{Kivilv Tcdna; klyvTtTiovc, — die Aegypter wissen

nichts davon. Und von „dem heiligen Buche," welches er „voll Reue," wie Eusebios

erklärend hinzufügt, geschrieben haben soll, vernehmen wir das erste durch den Ge-

währsmann des Africanus, der es u5g jus/a XPW'^ achtete und für den bei Eusebios cl Ai-

y-uTTTLoi eintreten. Heilige Bücher schreibt bei den alten Aegyptern Thoth „mit seinen

eignen Fingern," wie die Texte sagen; hier handelt es sich vermuthlich um ein Todten-

buch oder ein ähnliches, welches der nicht ägyptische Annotator bei einer Anwesen-

heit in Aegypten als ein Werk des berühmten Pyramidenerbauers erworben hatte.

(Geschichte der Kunst im Alterthum I. 757) beschreibt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach in

weit späterer Zeit beschrieben und verziert worden, etwa, wie ich nach der Art der Glasur

urtheile, unter der XXVI. Dynastie. Der Thronname des Apis
|

, der sich an der Thür

befindet, kommt indefs schon unter der XXII. Dynastie vor (Mariette, Serapeum pl. 28). Vergl.

übrigens R. Pietschmann zu Perrot p. 886 f.
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Pseudomanethonisch ist die Bemerkung zu dem letzten Namen der VI. Dynastie

"NtTWKpig. Die schöne Nitokris, ^avSrYj rrw ypoiav, ist keine andere als die Buhlerin 'Po-

diumg, mit welcher die Königin (^*^^^<=>'^j ^^t-äqrt L, die Tochter Psammetichs L,

oder Nt-äqrt IL, die Tochter Nechos, verwechselt worden zu sein scheint. Herodot nennt

die Nitokris in Verbindung mit den 18 äthiopischen Königen, redet also von weit spätem

Zeiten als denen der VI. Dynastie; ist seine Erzählung über die Ermordung ihres Bruders

begründet, so hat sie nur in der XXVI. Dynastie Raum. Gerade so wie einige der

Rhodopis die di'itte Pyramide von Gizeh zuschreiben — TavT-r]v 6"' Ivlol Xiyovat ^PoöcüTrtdo;

rä^ov uvui TYjg kraipag Diodor 1, 64, ovk opS-oog XiyovTeg, hatte schon Herodot 2, 134 ge-

sagt — ebenso die africanische Epitome der Nitokris, während Eusebios wenigstens

XiyETai hinzufügt. Es ist kaum glaublich, selbst wenn die Bauart der Pyramide des

Mencheres eine solche Annahme unterstützte, dafs eine Königin der VI. Dynastie das

mehrere Jahrhundert alte Grabmal eines hochgefeierten Königs, bei dem ohne Zweifel

ein priesterlicher Cult bestand, für sich ausgebaut und vollendet habe, um so weniger

als die Pyramiden ihrer Zeitgenossen alle beisammen südlich liegen. Ich vermuthe

und auch Unger scheint es anzunehmen, dai's dem NiVcüxptg Manethos der Name

(o |Ul Nt(^r')-ha-rä zu Grunde liegt, den die Tafel Sethos' I. auf Menthesuphis merk-

würdig genug folgen läfst. Freilich entsprechen sich die Namen, in Vergleich zu Bq-ntru

für Binötkris, nur mangelhaft, aber wie viele manethonische Namen sind entstellt! So auch

geflissentlich in diesem Falle, um den König Ntr-ka-rd zu Herodots ywTj BTrixuopirj, zu

der yvvrj Ntraxpi; (Africanus hat das Wort yvvrl nicht) zu machen. De Rouge hat die

Königin Nitokris 1847 im turiner Papyrus wiedergefunden (Examen de l'ouvrage de

M. Bunsen, 4*^ art. p. 5), aber ich zweifle an der Richtigkeit dieser Gleichstellung.

Vor allem ist
( ^^ f| <==. \\ | ^ei^^ Frauenname; das Fragment 43, auf dem er vor

Nfr-ka, Nfrs, Ru-n-äb steht, möchte eher zur IX. und X. Dynastie^) gehören, die

der Papyrus nicht zu übergehen scheint. Und Apollodors Erklärung der Ntroxpl; als

'A3"/]va viKYii^opoc, ist lediglich nach dem Wortklange gegeben, welcher dem Dolmetscher

]V£«3- und 0'2^o:'2ipo „siegen" zu enthalten schien; selbst für Nt-äq)% einen Namen der

spätem Geschichte, ist die Übersetzung nicht zutreffend.

Pseudomanethonisch ist was der Rand in der XII. Dynastie über Usertsen II. be-

richtet, dessen wahre manethonische Namensform ein unverständiger Abschreiber zu

Sesostris gemacht hat. Es übersteigt nämlich allen Glauben: er habe Asien in 9 Jah-

ren unterworfen, sei bis Thracien vorgedrungen und habe die tapfern und die feigen

Völker auf seinen Gedenksteinen naturalistisch gekennzeichnet. Haben wir das nicht

alles bei Herodot 2, 102 f. und bei Diodor 1, 55 gelesen? Findet sich nicht jenes iA

ukv ToTg )/£vvatot$ dv^pwv, Im 6\ roTg dysvviai yvvMKwv juo'pia raig aTYjXaig £yx<^po.o-jvjv — wovon

Herodot nur den zweiten Theil kennt: kuI d-^ xal aidoTa TTpogsviypa^)^, drjXa ßovXofXBvog ttol-

iuv wi; zrqjav ivdXyddtc, — bereits eben so erweitert bei Diodor: rr^v d\ aTr^kr^v -Aarsa-Kzvaaev

^Xctio-av ai^cTov, sv juev roTg jxüx^IJlclc, s^vsaLV, dvdpog, ev 6b tqlc, dyBvviai. kul ^etXotj, ywaiKog?

Und wenn die Randbemerkung schliefst: oc, vTro Aiyvmiwv fJuTa. 'Oatpiv ttp^tov voixiaS-yjvai,

so verläfst sie die Überlieferung der Geschichte vollständig und geräth in die Ge-

1) Dafs auf Menthesuphis, dem der Papyrus nach den 90 + x Jahren des Phiops II., mit

Manetho übereinstimmend, 1 Jahr 1 Monat giebt, nicht unmittelbar auf Nt-dqrV folgt, hat in

seiner ausgezeichneten Geschichte des Alterthums I. 104 schon Ed. Meyer festgestellt.
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meinschaft des Chronicou paschale (p. 46), Cedrenus (1, 35), des Malalas und des Job.
Autiocheuus, die den Scsostris :^'x7Tpi; nennen. Sesostris war den Griechen seit He-
rodot eine bestimmte historische Figur, daher das Bemühen der Spätem ihn in der
manethonischen Liste aufzufinden, daher die manchen EntsteHungen des Namens (v.t1.

ChampoUion, Notices 2, 716). Die Diodor eigenthümhche Form Zsaowrig (von der Ta-
citus' Sesosis und Plinius' Sesothis) bildet das Bindeglied zwischen Sesostris und der
durch Dicaearch vertretenen Form isVx^xtS, welche doch wohl ursprünglich Samnq^)
wiedergeben soll. Wie der Name auch laute, er bezeichnet einen Fabelkönig, dessen
Geschichte die Sage seit Herodot fortzubilden nicht müfsig gewesen ist. Ramses II.

entspricht dem Sesostris nicht so unbedingt (wie schon Unger bemerkt hat) und der
hieroglyphische Name Sstsu (I. Anast. 18, 8) auch nur ungefähr. Mit gleichem Hechte
könnte man Thutmosis III. für Sesostris erklären. Was dem Germanicus von den
ägyptischen Priester in Theben abgelesen und verdolmetscht wurde: „legebanter et

indicta gentibus tributa, pondus argenti et auri, numerus armorum equorumque et dona
templis ebur atque odores, quasque copias frumenti et omnium uteusilium quaeque natio

penderet" (Tacitus, annal. 2, 60) — das ist ofienbar die statistische Tafel von Karnak.

Und das erinnert eiuigermalsen an das von Diodor 1, 55 über Sesoosis Gesagte: xou

/.a.-U7tcK?lxy]!xa; r^\'äyy.ü.c7t rc e-S-vc, (Aethiopieu) ^opcv; Ti\{iv eJSevov kol xP'^'^ov aal -(vv l\i^ä.vrjüv

TGv; odovTag. Hätte übrigens ein Excerpent die Eroberungszüge des Sesostris zu irgend

einer Zeit aus Manethos Werk entnommen, so hätte er sie unmöglich in die XII. Dy-
nastie verlegt, der kein mit der ägyptischen Geschichte Vertrauter derartige Thaten

zuschreiben konnte.

Pseudomanethonisch ist weiter die Randbemerkung zu Lachares oder Usertsen III.

jf^d-kcC-rd (man sollte Zaxa/:>]5 erwarten): 05 rov Iv 'Aps-ivctV/] Xaßupiv3-ov iauTÜi Tä(\>ov y.u-

TsaxBvaas. Nach dieser Angabe hat man sogar die Abfassung des manethonischen Ge-

schichtswerks näher bestimmen wollen, da der Nomos Crocodilopolites oder der Faijüm

zu Ehren der Arsinoe der Gemahlin des Philadelphos nicht vor 271 vor Chr. benannt

sein kann; aber sie enthält einen zwiefachen Irrthum, über die Person und die Sache.

Nicht Usertsen III. hat, so viel wir wissen, im Faijüm Denkmäler gestiftet, sondern

sein Nachfolger Amenemhät III. Rd-n-mdt oder J\Idt-7i-rd, den Manetho Ameres,

Apollodor Marcs und Herodot Moiris nennen. Scheint jedoch die Ableitung des letz-

ten Namens von [j (1 /wwna ansprechender 2), so bescheide ich mich. Dafs Ameuem-

hat HI. der faijumer König ist, wird durch die dort gefundeneu Baureste hinlänglich

bewiesen (LD. II. 1-40,^); ich füge den bekannten Thatsachen hinzu, dafs er auf einem

Talkcylinder im berliner Museum ^^ ^
V 4 ^ ^^^^ ^^^ ^^^ Sebak von Crocodilopo-

lis geliebte" heilst-'), während ein Amulett derselben Sammlung auf der einen Seite

ein Krokodil und auf der andern M'lt-u-vd zeigt. Dieser König ist ohne Zweifel der

^) Aus Sasanq ist vermutblich auch Xctr-jyj? entstanden, nach Diodor 1, 9-4 der zweite

Gesetzgeber und Erfinder der Geometrie und Astronomie. Auch Herodots Xyjyjg mag darauf

zurückzuführen sein; denn auf diesen König, der aufser einer Ziegelpyramide an den östlichen

Propylaeen des Hephaestostempels gebaut haben soll, folgt Anysis und auf diesen Sabakon.

2) mrä ist nahe verwandt dem koptischen (•^)&..wHipi : (T)e.uHpe (nicht MHpe) immdatioy

welches sich im arabischen ä-yO erhalten hat und somit dem hierogl. J } mT ^ entspricht.

3) Vergl. ein ähnliches Denkmal seiner Schwester Skemiophris, ÄZ. 1872 p. 9G.

Zeitschr. f. Aesvpt. Spr. , Jahrg. 1SS5. 13
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Urheber des Mörissees und jenes grofsartigen Tempels des Sebak^) mit seinen Höfen,

Gemächern und heiligen Krokodilsgrüften, der dem Herodot wie ein Labyrinth erschien

lind dessen Erbauung kuto. KpoxodsiXwv yaXsvjj.£vriv ttoXlv er irrthümlich den Dodecarchen

zuschrieb. Zwar sagt auch Herodot 2, 148: S-YjKac, aüroB-t sTvai twv te dpxyjv tov Xaßvptv-

3-ov TovTov oiKodoix-ricraixivwv ßaaikiwv y.a\ toüv IpiZv xpoKoÖEiXwv, aber erst Diodor 1,61 hat

den Ungeheuern Bau zum Grabe eines einzelnen Königs gemacht, des Nachfolgers des

Äthiopen Aktisanes, den er Mivdrig oder Mdppog nennt: curog ds 7rcX£jutKr)v fx\v npa'^iv ov6'

i^vTLvaovv sTTSTsXiaaTo, Ta(J)ov (5'e avriu Karza-yi^vaaz tov ovofxa^oixsvov XaßvpivS^ov , ovx ovrw Karo,

vo \xiyB^oc, Tcüv ipywv S-avfxacrTov, wg Tvpoc, Tiqv «^lXotbxvicv dva^xiixrfvov — während er an einer an-

dern Stelle ly 66 dasselbe von den Dodecarchen berichtet: s/^Xs^ajuevoi ycip tottov Trapd. tcv

EigTrXovv TOV elg Ttjv Moipidoi; X\\xvr^v Iv ty] Aißu'/;, kutzjkzvu'C^ov tcv tol^ov ek twv KuXXiaTwv

XiS'wv, und nach einer dritten Stelle 1, 89 König Menas am Moerissee sowohl Croco-

dilopolis als Grab und Labyrinth gebaut haben soll: IvTuvB-a d\ xcu tov tci^ov kavTw

xuTaa-KEvdcrai, 7rvpafj.L$a Tz-pciTrXzvpov tTnar-rjauvTci' xai tcv 3-uvnai^cjXEvov Tvapu TroXXc'ig XaßvpLV-

S-ov ouo^ofxTicrai. Man sieht, dais auch Diodor die Erbauung des Labyrinthes an den

Anfang der XXVI. Dynastie zu setzen geneigt ist, und das erinnert daran, dafs die

spätere Redaction der Epitome an die Spitze derselben 'Afxjj.ipi; Ai3-ic\p setzt, den die

Varianten aiich Ämeres^ Ammeres^ Amaes nennen und den man bald für einen Doppel-

gänger des Taharqa (Unger p. 272) oder für Nuat ia -«/?*« = Urdamani (Meyer I. 478)

und bald für die Königin Amenartis (Wiedemann p. 590) erklärt hat. Mir erscheint

wahrscheinlicher, dafs dieser räthselhafte König kein anderer ist als der manethonische

Labyrintherbauer 'Ajueprjg, den man Plerodot und Diodor zu Liebe in der XXVI. Dy-

nastie wiederholt hat. Der Name desselben war unter den Alten weit verbreitet, aber

vielfach entstellt und kaum wiederzuerkennen, wie er denn z. B. bei Strabo zu Mdivdrig,

'Ifxuv$y]g, 'laixdvdrig geworden ist. Dafs einzelne wenige Baustücke und Fragmente, wel-

che theils noch bei der Pyramide von Hauwurah liegen, theils in das berliner Museum
gekommen sind, von dem grofsen Tempel des Sebak herrühren, kann keinem Zweifel

unterliegen; das übrige ist verschwunden wie der Tempel von Heliopolis. Denn dafs

die jenseits des Canals noch stehenden Mauerwände aus Ziegeln zu dem antiken

Prachtbau gehört hätten, davon hat mich der Augenschein nicht überzeugen können.

Vielmehr scheinen sie die Rudera eines koptischen Dorfes oder eines Klosters zu sein,

Pseudomanethonisch ist die Randbemerkung zu der Dynastie der Hirtenkönige:

riffav ds ^oiviKsg ^ivct ßaaiXHg g-' Afr. und TroifJisveg ri<rav ddsX<l)Ot <J>omx£s 'E,ivoi ßaacXsTg JEus.

Denn der josephische Manetho weifs nichts von dem phönicischen Ursprünge der Hyk-

sos, obwohl sein Bericht über die Episode der Fremdheri'schaft in extenso vorliegt;

ihm sind sie to yivog «o-yjjuot und er sagt nur: TtVsg dl Xsycvaiv avTovg "Kpaßag Eivat. Würde
Josephus, der die Hyksos für die Juden hielt, sich eine so wichtige Nachricht haben

entgehen lassen? Nach Manetho sind die Hyksos Bedawinen, die vielleicht in

Arabien gesessen haben; und Lepsius hat zwischen den bildlich dargestellten Hyk-

sos und den Puntiern am Rothen Meere eine Verwandtschaft erkennen wollen. Diese

Annahme wird nun durch eine Nachricht Herodots beleuchtet, auf welche P. de La-

^) oder des Petesuchos, wie der Gott auf einem in dieser Zeitschrift 1884 p. 136 ff. be-

sprochenen Denkmale genannt wird. Dasselbe befindet sich, wie ich nachträglich erfahre, im

Besitze des Herrn C. Stier in BouIo2;ne s. Seine.
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garde (GGA. 1883 p. 260) hingewiesen hat. Er sagt von den Phoeniciern: tcvtc-j; ydp

dno T% 'Epu3-/:/55 y.akEVuivr^c, ^rukdaar^c, dTnyx\xivov', Im rr'vds Tr,v SrdXaaaav y.ai oly.-^aavruc, tovtqv

^ov x^pov Tov Koi vüv olyAo-oaiv 1, 1 und: oItol de ol ^omne; to ttolKuiov olytov, cJg axJTol Xiycvcri,

BTTi TV] 'EpuS-p-fi a-aXdaar,, bv^bvtev 6e vTCspßdvTeg t% Sup/yjg ckiovjL tu napa ^aXdcrcrrig 7, 89.

Wird es nun nicht wahrscheinlich, dafs in der Randbemerkung wiederum Herodots
Meinung zum Ausdruck gelangt ist? Was sie weiter über die Hirten berichtet, ist das

schon aus Josephus Bekannte, die Lage der Stadt Auaris im sethroitischen Nomos
nicht ausgeschlossen; aber schlimm ist, was dem Annotator dabei unterläuft. Wenn er

nämlich den ersten Hirteukönig Saites nennt (statt Sa^ang Josephus, SiXirrj; Sothis

und ^i'Xmg Herodot) und von ihm den saitischen Nomos (!) ableitet, so enthüllt er

seine späte Epoche und zeigt, wie wenig er in Aegypten bewandert war. Er hat das

Wahre mit dem Falschen hier wie meist ohne jede Critik vermengt.

In der Folge werden die Randbemerkungen noch spärlicher, aber nicht zuverläs-

siger. Die Annahme, dals die Synchronismen aus der jüdischen und griechischen Ge-
schichte bereits von Manetho dem ägyptischen Priester aufgestellt seien, mülste doch

besser unterstützt werden als durch die mit gröfster Nachlässigkeit überlieferte Epi-

tome. Der Auszug Moses unter Amosis und die deucalionische Flut unter Misphrao--

muthosis (Thutmosis UI.) sowie die Zerstörung Trojas und Jerusalems i) und die 1. Olym-
piade unter dem ersten Könige der XXIII. Dynastie sind aller Wahrscheinlichkeit nach

den spätem chronologischen Systemen entnommen; die Gleichsetzung ägyptischer Kö-
nige mit den griechischen Sagengestalten Danaos und Aigyptos (die freilich auch Jo-

sephus dem Manetho, aber doch schwerlich nach dem ursprünglichen Werke dessel-

ben, zuzuschreiben scheint) oder gar mit Polybos und Alkandras Gemahl verlälst

den geschichtlichen Boden schon ganz und gar; aufserdem liegt gerade die Blütezeit

des neuen Reiches bei Manetho in ärgster Verwirrung. Was der Rand nach beiden

Autoren zu Amenophis III. bemerkt: cmog lariv c Mjjuvouv bXvul vonv^diisvc^ yai (pSreyyöjjisvog

XiS-og — lasse ich gelten. Aber er hat die Thatsache schwerlich aus Manetho. Die

Nachricht, dals der Stein schon unter Cambyses geklungen habe und dafs dieser um
das Wunder zu untersuchen ihn habe zerschneiden lassen, giebt Polyän, der im 2. Jahrh.

n. Chr. schrieb (Sync. p. 286; chronicon paschale p. 270). Aufserdem war der richti-

gere Name des Colosses im Alterthum wohlbekannt; er lautet ^afxivjj^ bei Pausa-

nias 1,42, 'A/iju£va!4)t5 bei Polyän und war jeder Zeit hieroglyphisch und griechisch

an dem Denkmale selbst zu lesen.

Zu den spätem Königen finden sich noch einige wenige Bemerkungen, deren

Authenticität dahinstehen mufs, namentlich dafs der Osorchö oder Osorthön der XXIU.

Dynastie von den Aegyptern Heracles genannt war (wovon uns gar nichts bekannt ist),

dafs ein Lamm unter Bocchoris geredet habe (worin man das Orakel des widderköpfi-

gen Amnion hat erkennen wollen), imd die 990 Jahre, welche bei ihm am Rande ver-

zeichnet stehen (vgl. Meyer, Geschichte I. 137). Bocchoris ist übrigens ein nicht un-

bekannter König bei den Griechen; und die Nachricht über seine Gefangennehmung

^) Die Zerstörung Trojas setzt Cyrillus Alexandrinus adv. Julian, lib. I. 10 fF. unter den

ägyptischen König Suaphre oder Uphre, in dem man wohl den Thuoris Manethos d. i. Sq-ptoh

zu erkennen hat. Möglicherweise steht die Angabe mit der Ansetzung der Eroberung Jerusa-

lems unter Uaphris oder Uaphre in der manethonischen Epitome und bei Clemens Alexandrinus

(Unger p. 282) im Zusammenhange.
13*
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und Verbrennung durch Sabakön, von der Herodot (2, 137) und Diodor (], 65. 45. 94)
schweigen, möchte immerhin aus Manetho bekannt gebheben sein.

Ich will keineswegs leugnen, dafs manche Randbemerkungen der Epitome aus Ma-
netho's Geschichtswerk entlehnt sein können; aber es sind keine systematischen Ex-
cerpte aus demselben, sondern sie sind ganz offenbar auch mit nicht manethonischen
Angaben vermischt. Wenn wir freilich die Unechtheit nur einiger weniger beweisen
können, so ist damit nicht gesagt, dafs die übrigen manethonisch wären. Wie umfang-
reich ist die classische Literatur über Aegypten und seine Geschichte gewesen! wir
besitzen Herodot und Diodor und haben sie in der Epitome mehrfach deutlich wieder-
erkannt; aber wie viele ähnliche Schriften sind spurlos verloren gegangen — gerade so
wie Manethos Aegyptiaca. Der verwahrloste Zustand seines Königscanons s^'cheint es
zu rechtfertigen, dafs wir das Verkehrte und Ungereimte darin nicht ihm, sondern den
weniger gut unterrichteten Männern beilegen, welche vor und nach ihm über die Ge-
schichte der Aegypter geschrieben haben.

Koptische Inschriften an alten Denkmälern.
Von

Lndwiar Stern.

Die koptischen Inschriften an den alten Baudenkmälern Äegyptens sind nicht sehr
zahlreich. Schon die französische Expedition hatte einige an verschiedenen Orten zer-
streute bemerkti); die an der Umfossungsmauer des Tempels von Der elmedineh, in
Bibän elmulük und in Nubien sind in dem Werke der preufsischen Expedition ver-
öffentlicht worden^); Brugsch hat mehrere aus der Oase Chärgeh heimgebracht3) und
vor einigen Jahren hat Sayce die in Beni Hassan angeschriebenen koptischen Namen
bekannt gemacht^, während die Proskyneme in den Hypogäen von Qasr elsaijad, auf
welche Manette hingewiesen hat^), noch keines Studiums gewürdigt sind. Als ich bei
memer letzten Anwesenheit in Theben meine Aufmerksamkeit auf dergleichen noch un-
bekannte Erinnerungen aus der christlichen Vergangenheit lenkte, konnte ich nur eine
kleine Nachlese halten und erachte es kaum für nöthig am Eingange dieser Mitthei-
lung der Erwartung einer grofsen Ausbeute vorzubeugen.

Bekannt sind jene Säulen, welche von einer alten christlichen Kirche in einem
Hofe des Tempels von Medinet Habu übrig geblieben sind. Einige derselben trao-en
Inschriften im sahidischen Dialecte, welche eingemeifselt wurden, als die Säulen noch

1) Description de l'Egypte, Antiquites V. 55, 22. 27. 29 (Theben) und IV. 48 (Sijut).

) LD. VI. 102— 3; vgl. Revillout, Melanges d'archeologie.

3) Brugsch, Reise nach der grofsen Oase El-Khargeh Taf. V. XX., >yo No 1 aus dem
Jahre 730 d. M. d. i. 1013 nach Chr., im boheirischen Dialecte abgefafst ist.

2 Proceedings, Bibl. Archaeol. 1882 p. IHiF.; vgl. ChampoUion, notices 2,384.
) Manette, Itineraire de Ja haute Egypte p. 149.
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standen, aber gleichwohl, wenn man nach der vielfach fehlerhaften Schreibart urthei-

len darf, ans ziemlich spater Zeit herrühren. Hier haben manche Christen ihre Na-
men verewigt, ein tiKTiop, ein rep.w0.n0c u. a. Einer lälst sich folgendermafsen ver-

nehmen:

itiiTe ic «v^c

OTOH IH.H

eqnHT goTii

„Jeder der an diesen Ort kommt bete über mich, Abraham den Diener Jesu Christi!

Amen." Hier steht nme für m£, ooth für eooTit und e^fepeko«,.« etc. ist als casus abso-

lutus vorangestellt und bildet die Apposition zu dem in e-scoi enthaltenen Pronomen,

welches in ähnlichen Sätzen oft durch ähok verstärkt wird. Z, B. nnoTTc kco ne^i c&oA

&noK iieipeqpnofee B-eo^, iXda^rjL fxoi tw ajutafrwXüJ Luc. 18, 14 nach Amelineaus Text,

während der bei Woide falschlich -xe e^noK wie der boheirische hat.

Undeutlicher ist eine andere Säuleninschrift in Medinet Habu, welche den etwas

verworrenen Ausdruck einer Anrufung enthält:

IC ^C M€(?)AiÄ.tlO

TrHA.(?) nis.ui7€\oc

AiniAlüV €TTOT

dii\f« n's(o)eic

nnoTTe niK^o

Ai fsoieewn ICO

CHt^ tot\oc
* *

Die alten Felsengrüfte von Schech Abdelqurnah, welche als das Gebirge von Zeme
erwähnt werden, haben den bedrängten Kopton in fi'ühern Zeiten oftmals als Zufluchts-

stätten gedient. Namentlich wird von dem Bischof Pesynthios erzählt: *^qep ot.vihuj

he^ooT eqoHn .ien nTwoT ntS'K.ui ^.Er blieb viele Tage im Gebirge von Zeme verborgen"

(Zoega p. 42). Man findet daher in manchen Gräbern die Namen der frommen Ein-

siedler, welche in ihnen gehaust haben, in einem z. B. : f nAVÄ^nigcone ite^Ti*^ H".\ie.c „Die

Wohustätte des Abba Ehas." In einem andern stehen mit rother Farbe die Zeilen

angeschrieben

:

nVcoT Aiit nojHpe

Aiii nenuiv €TOTÄ.is,£»

ujÄ. iiineg^ niiieo £is,AiHU

nnoTTe ni\iv£>pivoi«.Ai Aiii

€CÄ.Ä.K AlR eidkKtofe

ic ne^^ n-soeic

nttOTTC HÄ, iievi
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„Der Vater und der Sohn und der heilige Geist bis in Ewigkeit der Ewigkeit.

Amen. Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs, Jesus der Christ, der Herr, Gott! erbarme

Dich meiner!" Wer das Gebirge aufmerksam durchsucht, wird noch mancher ähnli-

chen, dem melancholischen Volkscharacter der Kopten entsprechenden ÄuTserung vor-

maliger christlicher Insassen an den Wänden der Felsengrüfte begegnen. Die Inschrif-

ten gehören wohl sämmthch der arabischen Zeit an.

Möglicherweise geben die folgenden Zeilen, welche ich in einem altägyptischen

Grabe von Schech Abdelqurnah (ich habe zu bemerken vergessen, in welchem) ange-

schrieben fand, über diese Frage einigen Aufschlufs. *

p^HC ceiTH

poc u}?V.h\

„lYXI— Fü. Die Ruhestätte (oder der Ort der Entschlafung) des Patriarchen

Severos. Betet für mich, meine Väter!"

So kurz und deutlich die Inschrift ist, so schwierig wird ihre Erklärung. Dafs

n&ietwTe für ne^eioTe und Aind.Tpio.pxHc für Miind.TpiÄpx«c steht, ist zwar ersichtlich; aber

iiAiivnnKOTK ist ein mehrdeutiger Ausdruck. Die Bedeutung des Wortes Me^KenROT

:

Md.m\KOTK ist in der Bibel •>] xoiTrp rj kXiv/j, to KkiväpLovi aber es wird mitunter in einem

weitern, im Wörterbuche nicht verzeichneten Sinne gebraucht, z. B. ujAhA oh Aine.TeK4w-

ne^ne-ye jumok 2}nsM ne(^<Vo<3' MneKMd.neiiKOTK „Bete auch, bevor du dich auf dem Bette

deiner Schlafstätte ausruhst" Lagarde, Aegyptiaca p. 264; eitye.-se en^wg^M mix nccocjq

Ain AinopuiA. AiAiiue AVAiine «&.i e-roTHmr efeoA cAiä^Te nnKö.na)n Ainr"ö.Moc eTT*.eiH-ir ekTCo eTO

nujAiAio enAVö.nivKOTK enfilttHTr „ich meine die Unsauberkeiten und die Befleckungen und

die Hurereien aller Art, welche von den Satzungen der hochgeehrten Ehe weit ent-

fernt und dem geheiligten Lager fremd sind," Fragm. Tattams; nenTö.T-s.noq a.«« A**.(n)ii-

KOTK ngooTT „der gezeugt ist ohne männliches Beilager," Revillout, Comptes rendus de

l'academie 1870 p. 331. — Ich zweifle, ob die Inschrift das alte Grab als die Schlaf-

stätte des Patriarchen Severos bezeichnen wollte. Hkotk heilst nicht nur „schlafen,"

sondern auch „entschlafen, sterben," so namentlich Rev. pap. 26. 43; Mingarelli p. 185.

192; "Aid. eTqitKOTK ng^HTq p. 168 ist „der Ort, an dem er entschlafen war." So

kann man auch das nAvewnitKOTK der Inschrift verstehen; es ist noch verschieden von

nAiö.nAtToit, welches „die letzte Ruhestätte, das Grab" bezeichnet, z. B. n^pHi sSen ne.i-

eoooT •^ne.'scoK e£io'<\ nTö.oiKOJioAiid. riTÄ^ujestHi enö^AieKnAiTon uja. eiteg „heute W'erde ich mein

Leben vollenden und in meine ewige Ruhestätte eingehen" Z. 15; nce-siTq eneqAievÜMTon

enTdwTToujq nÄ.q g^iTAi ncsoeic kä^tä. ntyi jineqg^feHire „dafs sie ihn zu seiner Ruhestätte brin-

gen, welche ihm von Gott nach dem Mafse seiner Werke bestimmt ist," Dulaurier,

revelations p. 47.
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Hier ist die Stätte, wo der Patriarch Severos geschlafen hat oder vielmehr ent-

schlafen ist, ein anderer kann der Sinn der Inschrift nicht sein. Aber wer ist der Pa-

triarch Severos? Ich meine, ni>Tpie.pxHc müsse nicht nothwendig den ^px^e^'c^onoc

von Alexandria bezeichnen, wie es das heutige w5i_>iaj oder yS'Jaj unbedingt thut; ich

meine, hervorragende und verdiente Bischöfe wären hin und wieder als Patriarchen

bezeichnet worden, namentlich der berühmte Bischof von Eschmunen Severos, der

lim 977 n. Chr. lebte xmd dem man die Geschichte der Patriarchen und vieles andre

verdankt. Von einem andern Severos, einem Bischof von Nesteraweh, der dem 9. Jahrh.

angehört, ist eine Homihe auf den heiligen Marcus bekannt, welche Barges veröffent-

licht hat; an ihn ist hier freilich noch weniger zu denken. Le Quien führt noch

einige andere Bischöfe Severos an. Wäre Severos von Eschmunen der gemeinte, so

würde der Tod dieses „Patriarchen" gerade in jene Zeit der schwersten Christenver-

folgung unter El Häkim biamrallah fallen und die eigenthümlichen Umstände desselben

erklärlich werden.

Es möchte fast scheinen, als handele es sich hier allerdings um einen Bischof und

keinen Patriarchen; denn wenn wir die bekannten Listen der alexandrinischen Patriar-

chen zur Hand nehmen, so finden wir keinen des Namens Severos, auch nicht bei

Abuschäkir, und der melikitische Patriarch Severos, der gegen Ende des 5. Jahrh.

lebte, kann hier nicht in Betracht kommen^). Und doch ist mir ein vergessener Pa-

triarch Severos auf meinen einsamen Wanderungen durch das Gebiet der koptischen Li-

teratur ein zweites Mal begegnet. In einem Manuscripte der berliner Bibliothek, Quart.

398, fol. 91 r., einer cyrillischen Liturgie, die ein Gebet für die Patriarchen einschliefst,

finde ich zwischen dem 82. Patriarchen Benjamin IL, der am 6. Januar 1339 starb,

und dem 83. Petros V., der am 2. Januar 1340 eingesetzt wurde und am 8. Juli 1348

starb, einen cernpoc eingeschaltet. Liegt hier kein Irrthum vor, sondern eine begrün-

dete Überlieferung, so wäre zu vermuthen, dafs das Patriarchat dieses Severos kein

allgemein anerkanntes war. Aus unserer Inschrift würde hervorgehen, dafs der Mann
in Schech 'Abdelqurnah vor uns unbekannter Verfolgung eine Zuflucht oder seinen Tod

fand. Der Character der Schrift und die fehlerhafte Abfassung der Inschrift wider-

sprechen dieser Zeitbestimmung nicht. Indessen lege ich auf diese Vermuthung nicht

mehr Gewicht als auf die andere; denn die Inschrift ist zu kurz, als dafs sie bestimmte

Schlüsse gestattete. Wer sie geschrieben hat, ob der Patriarch oder ein anderer,- das

hängt von der Erklärung des hkotk ab. Grammatisch zulässig ist, Severos für den

Schreiber und für eine von dem Patriarchen verschiedene Persönlichkeit zu halten;

wahrscheinlich aber ist eine solche Auffassung nicht.

Die Charactere, welche über der Inschrift stehen, sind in ihrer Bedeutung dunkel:

ly X' kann ich mich nicht erinnern sonst augetroffen zu haben; q^ findet sich öfter in

^) Dieser Patriarch Severos ist aber vermuthlicb der, welcher mitunter in der bobeirischen

Liturgie genannt wird; so findet sich in einer Handschrift an der p. 124 der römischen Aus-

gabe entsprechenden Stelle statt der Namen Athanasios, Chrysostomos und Petros Hieromar-

tyr: ncAi niiTes.Tpiei>pxKC e-aoT&t cefsipoc, in einem Falle neben Dioskoros dem Vater des

monophysitischen Schismas (Mingarelli p. 353). Severos wurde durch den byzantinischen Kai-

ser gegen den Jacobiten Timotheos II. Ailuros, den 26. Patriarchen, eingesetzt, mufste aber

unter dem Kaiser Zeno, der selbst Jacobit war und Timotheos wieder bestätigte, nach Wädi

Habib oder Schiet flüchten, wo er dann in der Verbannung gestorben zu sein scheint (Maqrizi

ed. Bulaq II. 489; ed. Wüstenfeld p. 41).
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den Inschriften, wie schon Revillout bemerkt hat, namenthch schhefst auch die Inschrift

von Dendür: ujTVhA e-sco'i q^. Sie ist ebenso wenig aufgeklärt wie die Gruppe cq Re-

cueil V. 63 oder x^ LD- VI. 102, 3; Melanges 1, 189; Proceedings, Bibl. archaeol.

1882 p. 119 und in einem Codex zu St. Petersburg.

Eine längere, noch unveröffentlichte Aufschrift in schwarzer Farbe findet sich in

Bibän elmulük hoch oben am Eingange des Grabes No. 2; aber sie ist leider so zer-

stört, dafs es schwer wird, ihren mysteriösen Inhalt und Zweck aufzuklären.

jSkioTrcouj €iywnepo*i einis.c^

ettecMHTT d..^?V.Js. iiTdw(i) . . . ümmä^t

Äwi^cofec ge«pÄ.ii ii HM
. &, • &.iTd.Aio ite I ttöSi

•2ie lldwilOT t^Oofl d^U d^*ITOT(?)

gii oTcnoT'XH KÄ.?V.(i)Oc) niioTTTe

cooini «se iiucooTru d.n Miiaip^ üts'om

nicTic ÄlniiJs-TT eT . . . is.Tr d^nn

oTTon uiM €THHT e^oTTii eniM(Ä. Mis.peT)riujAH\

e-sicoV ÜTc nuoTTe qi eiio\ JÜMo(i iiMnip&>)cMOC MncÄ>T&.iiÄ.c

. w . . nie nu)p eifckm

. n^ . . Ke Mi\ lu dvtioK ni

peqpuoiae (n)&>pis. nK(ocM)oc (TH)pq

Dieser Text, dessen Ergänzung kaum gelingen kann, enthält die Selbstanklage und

Beichte eines gewissen Jacob über die Verheimlichung gewisser Namen, deren Wich-

tigkeit aber die Lücken des Textes nicht mehr ermessen lassen. Er sagt, als er in

seiner Schwachheit sich von „den Brüdern" getrennt (emd^cuj für emoigc) habe, da habe

er „Namen" (g^ertpö^n) oder „Sprachen" und Deutungen (nöwcite) von geheimnifsvoller

Kraft verdeckt oder verborgen, und macht sich schwere Vorwürfe darüber (itd.noir c^co£i

«!^n). Er ersucht jeden, der an diese Stätte kommt, für ihn, den argen Sünder, zu

beten, dafs Gott die Versuchungen des Teufels von ihm fern halte.

Es sei gestattet, hier die Aufschrift eines Kalksteins anzuschliefsen, welcher sich

in der Sammlung Sr. Königlichen Hoheit des weiland Prinzen Friedrich Karl von

Preufsen befindet. Ich gebe den Text nach einer Abschrift des Herrn Legatiousraths

Prof. Brugsch und füge ihm, da er ein biblischer ist, den griechischen bei.
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R. necMOTT Mn'xoeic

e-scoTÜ • Ä^ttCMOTT ep(io)

Tii gM nHi Mn-soeic

niioTTTe n-xoeic evqoTra)

n^ epon • Md^TÄ.£^o epÄ.

CIA.CTHpiOlt • Rtk n(d^)

n^ n&.K £!ao\ • ütk.

(Ps.128,8) etJAcy/a nv^iov

£(p' vfxag' (Ps.117,26) evKoyviKafxev

vixag £^ OiKov kvdiov.

^^ Ssog KV^iog Kai sTTscpavev

ilju7i/' Jv!Tryj!ra(T^e

eo^TVjv iv ro7g TTvad^oviriv

eug Tuiv y.eQccTU)v tov

Ci ' Oft r\ '

\^viTta(7TYiotov. <^sog ijlov

ei (TV, y.ai e^CjUoAoyjjo'Ojuai

(TOI' 3-zog ßov

el (TV, KCll

V-^UJTUO GS.

V. (*^)itoii epe n€iin(o)

(X)lT€TrAlÄk. (^ MnHT€
nMd^ €TÜ(5'C0UJT €

(THp) t

(Phil.3,20) >lV'<Ji^ 7«^ 70 TToXiTivixa

kv ovoavoig viroLüyji,

e^ ov aal cwrijoa

UTreK^ey^oiAeS-a kvoiov

'iVjTCVV XoiCTTOV.

Der Text ist aus drei Bibelstellen zusammengestellt, welche uns in der sahidischen

Version bereits fast ganz vorliegen. Er beginnt mit Ps. 128, 8 £v\oyia xvpicv ecj)' v^ac,,

EuXoyrfxafiEv u/^ai; (ev ovo^aTL xvpiov), geht aber sofort über in Ps. 117, 26 (EÜX.oyyjKajusi' tJjuSs)

ig cixov Kvpiov und fährt fort bis zu Vs. 28 dieses Psalms. Nur den Anfang aus Ps. 128

besitzen wir noch nicht; Ps. 117, 26 findet sich, mit dem Vorhergehenden von Vs. 19

an, in einer vormals von Schwartze copierten enghschen Handschrift, und er ist mit

den folgenden Versen bis zu Vs. 29 aus einem pariser Manuscripte von Ceugney im

Recueil de travaux II. 96, jedoch weniger correct, herausgegeben. Die Worte auf der

Rückseite kommen in den Acten des heiligen Coluthos vor, deren Anfang Peyron in

seiner Grammatik p. 166 aus einer pariser Handschrift mitgetheilt hat; nur die Schlufs-

worte lauten daselbst richtiger: havä. eTUfS'oaiyT e6oA oht^ MuenccoTHp n-xoeic ic; der Schrei-

ber der Plax hat nämlich aus dem Gedächtnisse citiert und ist daher vom Texte leicht

abgewichen.

Der koptische Text dieser Bibelverse entspricht dem griechischen genau, und nur

über die zweite Hälfte von Ps. 117, 27 möchte eine Erläuterung nicht unnöthig erschei-

nen. Der griechische Wortlaut giebt hier den Sinn des hebräischen Urtextes sn-nCN

crihsa „bindet das Opfer, d. h. das Opferthier, mit Stricken an die Hörner des Altars"

nur sehr unvollkommen wieder, ebenso wie die Vulgata: „Constituite diem solemnem in

condensis usque ad cornua altaris" und die koptischen Übersetzungen; sie haben eben die

Bedeutung des >n (lopri^) nicht recht erfal'st. Das sahidische iieTfedL^n (mit dem *- des

Zuständlichen wie tä^^m) entspricht dem TTwa^ovreg, condensi, wofür der boheirische Text

freier nerc^e^ (die welche gelangen) setzt. Das bisher unbelegte sahidische £i*w^n oder

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. 14
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tcog^rt Tvvnd^Biv, fest und dicht machen, ist wohl gleiches Stammes mit tifctog'n die Decken

oder Vorhänge (Zoega p. 618) und mit dem antiken j ö bedecken, verhüllen.

(Br. Wb. p. 409).

Fragment eines koptischen Tractates über Alchimie.

Von

Ludwig Stern.

Von je ist uns Aegypten als eine der wichtigsten Pflegestätten der Alchimie be-

kannt gewesen; aber im letzten Jahre sind zwei Funde gemacht worden, die davon

aufs neue ebenso überraschend als entschieden Zeugnifs ablegen. In der Necropole

von Dronkeh südlich von Sijüt entdeckte man nach dem Berichte Masperos ein un-

terirdisches, roh ausgehauenes und mit Rufs bedecktes Gemach, welches ohne Zwei-

fel die geheime Werkstätte (nAVÄ^üp^tofc) eines Alchimisten gewesen ist. Es enthielt

einen Ofen (fpip) aus Ziegelsteinen mit metallener Thür, an 200 Gefäfse aus Stein oder

Bronze und von verschiedener Form, eine Menge Goldplättchen von je etwa \ Millimeter

Dicke, zusammen ungefähr 1800 Francs an Werth, endlich in einer Ecke einen Hau-

fen schwarzer Erde von leuchtender Farbe, die sich fettig anfühlte- und auf glü-

hendem Kupfer weifs färbte. Sie bildete vermuthlich das alchimistische Elixir, das

arabisch iU^C;^! rr^ ^"^ koptisch omc ncoc^oc „der Thon der Weisheit" oder „der

Weisen" genannt wird.

Der andere Fund, welcher diesen so merkwürdig ergänzt, ist eine koptische Perga-

menthandschrift, welche Herr Professor Dr. August Eisenlohr anf seiner letzten ägypti-

schen Reise in Söhäg (j^Isuj^^ erworben und für die Wissenschaft gerettet hat. Sie erweist

sich als ein recht ansehnliches Fragment einer Sammlung von alchimistischen Recep-

ten zur Herstellung des Goldes oder „der Sonne" und des Silbers oder „des Mon-

des," welches, wie ich darthun werde, aus dem Arabischen übertragen ist, aber die

koptische Literatur gleichwohl in bedeutender Weise bereichert. Ich mache daher von

der gütigen Erlaubnifs, welche mir unser hochgeehrter College so uneigennützig und

bereitwillig ertheilt hat, sofort Gebrauch, indem ich zunächst den Text des Manu-

ßcripts, so genau ich ihn feststellen konnte, veröiBFentliche. Ich kann es aber nicht un-

terlassen Herrn Prof. Eisenlohr an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank zu wie-

derholen. So wie er einst der erste war, der von dem wichtigsten Denkmal der altägypti-

ßchen Medicin Kunde überbrachte, so hat er uns jetzt eine verwandte Wissenschaft zu-

gänglich gemacht, die obschon einer weit spätem Zeit angehörig für die Culturgeschichte

des alten Wunderlandes von nicht geringerer Bedeutung ist.

Die Handschrift besteht aus zehn Pergamentblättern in klein Quart (von 0,16™ Höhe

und 0,12™. Breite), welche eine Lage eines Codex bildeten. Wie umfangreich derselbe

gewesen, läfst sich nicht ersehen, da die Blätter eine Foliierung nicht haben. Ihre
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Reihenfolge ist aber bestimmt, da sie noch in der ursprünglichen Ileftung hängen.

Das kräftige und alte Pergament, auf der Vorderseite durchgehends vergilbt, ist ein

Palimpsest, dessen erste Schrift von grol'ser Ilaud noch überall durchleuchtet und nicht

biblische Erzählungen enthielt, es ist darin z. B. die Rede von Tujeepe uo.Auuiv'i.A.fe ncon

nTeq . . . Die Handschrift, welche immerhin 5— 6 Jahrhunderte alt sein mag, ist übel

verwahrt gewesen, indem sie an der einen Seite einer ätzenden Feuchtigkeit ausgesetzt

war, welche die Mitte der ersten fünf Blätter zu einem bräunlichen Gallert aufgelöst

und zerstört hat, wodurch auf diesen Seiten weite Lücken entstanden sind. Im übri-

gen ist die Schrift eine ziemlich deutliche Cursive, die nur die Unbequemlichkeit hat,

dafs sich m. und h in ihr schwer unterscheiden lassen. Die Striche und Punkte, welche

sie gebraucht, sind ganz willkürlich gesetzt; ich glaubte sie aber im folgenden Texte

in ihren Absonderlichkeiten so sorgfältig wiedergeben zu sollen, als es die typographi-

schen Mittel gestatten. Das in runde Klammern Eingeschlossene ist von mir ergänzt

worden; das in eckigen Stehende ist zu tilgen. Der Kopte hat nämlich sehr flüchtig

geschrieben und mehrfach Buchstaben oder ganze Wörter wiederholt. Einige Male

hat er seinen Irrthum bemerkt und selbst durchgestrichen; dies ist durch liegende

Klammern kenntlich gemacht.

Text.

I.

ltC&.H £1 OTKOTTI hllHgMH ..JU€Il CUJO

pn : €TiyÄ<«KOT€ ygoTOiq enepoTC eq

goAes' : <3'o(iy)q n^ con nÄ<£Tq UTepg^ =

5 €qC . . . (d.q)2SOK £^o\ =

f»o\ €.Sio\ Ain£iÄ.pco

Ä.AnoT

(£i*.)pco€> eg^

10

2s>.
,

15 CöTfc(o-y) OT&. o(t)&. 'CR

ii? : iiKiM . . . Mit XivdwT tt

14^
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20 Topig Aviue nfeoA. eisoX =

•x€ Ainp-sooc '2S.€. Mepe fid^po) OTa)g^=

II.

(€q)T&.AHir enfiivpoe nmoTi iiomc

Mnujopfi kcon eqMOTk efioX e^ioX

ÄvTTco Tdw'XnoTTixd.R hfed^pöe^ MnÄig c

5 Mn? : irKCs^CITH(p€ MIl nTi^g)T Alk

n£»2s.pcre : ckt
? ? ?

itTpcog^(Te)

gd^ (nkogT)

10

15 (ig)Äwn

^(k nK)ogT : uj(it)ot h(c«iAi)e «se

OTTHp giooT : eTfce nequji Mna^.^^

pe : ms.\ i\e npjvn nuenjs.g^pe :

mR T(€)7rs'mep£^oq : nujopn m

20 ne>wgpe : ^ÄwS'Ä.p is.TTÄ<AK :

ni.

ujeAujoAeq Tcp i neqivA'X.OT
> 1

neu e^n(ü)q) ujeXujOiVeq Tcp
>

<^x\. F . . . (M)Ä.pKÄ.iijmee :

? t. _
5 to Tcp e :

KOTnpoTci :

(q)Top(iö) Tcp T
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10

15 Tep e = Ä.T"^iid<|^(Ä.p)

T<3'iMpg^toq ^ü ^coq \\\M =

ß'on nfeevpoe^ to nRÄ.c!THpe : .wen

iiTÄ.^T : itTd>.Ra^*.q eoTk «OTtoT :

-xin eujopii Td^AooTT enuo^ir

20 jödwUTOTfioX kSio\ =

^ Avnujopn endi^pe €^p&.i iiT«k,iceiigq =•

IV.

e _
TOg^ epcoq ^dvUTqpoTJs. nnoTtoT

^ nKeoTk egpivi : '^^ cg^pis.1 i\mnÄ.g^p€ rtäw

cop'^'iton fvUnep^ wotä. .unevee iioirk :

Mnöwpee kT^kIC£^>>.I n(Ä.K :) ä^tco ckccok

5 fiXot^oc .unf»Ä.poT (.wn nKevciT)Hp€ :

Aie nTÄ.gT : nun y :

hircen nXoiroc

K(d.)T*i op'^non •

10

15 ^ THT

MnK(M)To efeoX : ujd.nTOT£»o?V. efsoX

oiosn nKO£^T : kä.&.t uj&.nTOTK£ioj =

igiTOT €IMe "Se OTHp £100T€ THpOT :

Td^AooT enKO^T iiKecon :

20 ^ e£p&.i (e)s(o)oT noTigi Ä,iVAiÄ.TRdwA :
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V.

eujone mür'^ otiöi avR oTTpiTeii =

ujd^pc oTpis.uj€ igone iiÄ.K : 'sk

nq&oTV. efcoTV. ktootr : ^v'^r(w) «si ne«.R

€UOTgep£!(o6)ee ctAhr TOg^ epoq

6 Ol oofie .... (t)o^ epoq gi nemne :

OTTC Ä<«ujÄ.Tq efeo\ :

Xi (£!)Xfei\e nop^q

£» h£»o£»(x) : Tcwq

€ q e-scq • e

10 CÄ>gTc (£d.poq?) d<

g . . . q : eT

•2C

M -xe

15 epoR = evtro) Mnep€(p)£^(£»&.) ....

Sic

nncnXoc enpH : Mnepep^ia*.

's.e. OTofeÄ. nniioTq : Ä-q-xoR e£»o\

VI.

= R€OTiv iiTc nnoirq ucä.h =

'S! nnoTfe dwivq ll^s>cc^vflHg^e eTUjo.vie :

ujOTCi (M)Ai.oq nÄ.AMd^Rce ^Tiioq

nquji n? econ WÄ-cc(i)nö[K g*^Tq rä.

5 Xooc : ujivJiTqepee (ho7rM)oT?V.eg^ •

Td^Aoq e-xii o'y*wc(cd.£sHge Mn)enin€

gi-sk nRogT : «jdT

Te n&>ccines.R f» q

CToq €nAi(ooTr)

10 ooT : .uMüiq

ne : cmei
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q tuj . . Tq

S . . . . M

15 (uji.)«TOTfio\ (efcoTV) .... Ä.^.

H "^ i\(c)on : ujiviiTe rkä^aih &o\ uja^q

ci €.^o\ £^i'2Sih T€nX*<^c : iiee nqico

Ä^q-xoR cfc

KeOTÄ. Oil
sie

20 061 lt&.K ltnd.\MOTUJ*.d.T€p •

feoA €(fe)o\ : nie nd.AA*^Ä.pe&.K

OTcouj.üq £^iooq iyi>».iiTqepee

vn.

M€ nKd^CITHpÜ Oll Cpoq KdvTÄ.

^g^e : coTq ng^HAie-is £!io\ : g^iiooq

OTis. oTk : 'S! nciiÄ<iy iies.eoT£»'\ =

Am nÄ.ccind.K : £iTq igeviiTqMO'y

5 Tiv.Ä.q eTTo(€ic) eujOTei Ai.vioq ^m

nKog(T eT(?H)ii : UTq e£»OiV c Tcoq :

Tco(q) iiKomk • h^HTq

nnoo£^ TdwAe oyh^

e-k npH : ö^too n&>X

10 Mii<K(ivpiige)€ : w nfsd^poT eT(p)og^R
C V

oi nÄ^CÄ>.£»£»

?

T . qcg^

Kdwtl n OT£^

15 €Te nqio ne eiyoTei .vi(aioot)

d.pi T\b<\ ll^l».q iiF U£^ooT . uj . . . .

Tes.Ao 'S. e-stü ottä. • uji>.qep(öo£) Ä.q-xoK

CO nÄwCc&.A\.ndwK : TÄ^nepi mmoott

20 nee €tkcooth : ujÄ.q(ep)oog^ : lein

^) Diese Zeile gehört vor Z. 18,
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vm.

TevAo otZ. exR ot"*. iges^qeppH €i>^T(5'iiTq

Tcoq ^s.pM^v^>.pnl ii7 «g^ooT ujd^qepee nd^i

Ol no7r((jo)uj MniiOTTe = ^s.q'XOK e£ioA.

5 = TS'inTiwMlO MOMOOTT =

I\.u)U)ine MC WC . . . (*.)\M07r

u}*.T€p \:*w k:

MIMMOOT €.(S\\\(S Oy

THpoTT : ujdc tmim(moot)

10 .... (€^r<3'^>.)A^i.gT : ii 005^

-xii . . (n)epi&.iioc :

'X ndwCTOT

oX : CÄ.q£ii Äi

KÄ>p T<3' .

15 q e&oA : s'(on n)*.TTO?V.K

<5^d>. . q (e)feoX : ewÄ^q eci^q ciq : TivJs.q

eTToeic €CRo\^ : tä^ä-c enMOOTT

eue!.\feoT?V. ; wjd.nTqhgdi\ : OTTd^^q

ujdwiiTqujoo-ye : €qigÄ.«igoo7r€

20 <3'on o(Tru})i gii nekTTex?V.K. Td.Ä>q eir

Ä.?V.'Vo(Trc) : w oiruji gM nMOOT ecoir

g€ : T&.^j gM neqepHTT :
~ uj&.qepe€ mxi

U}OTe : Te>.&>q e7r&.?VRd^TJvg^ coXs'q

IX.

iioTTii iiKOgr : •sm eigopn ujd. poTge

ÜTq efioX e^nwq gi TM'SdwgT cTtoq

enuogr <5'osr'q ÜTqgefeo'A. : uj*<i\Tq

5 nof^e (So(yv o)Trigi giiooq : ä-to) OTTigi

gM n(MOOTr ecoo)Tg€ : CTCofq €Ti>.\

KÄ. (ui)d<«TqoTrfeevuj : Rtr

o«v ujÄ-ttTKeijue enÄ.UÄ,KH :

Ouoq g^
-JS!« cujopi? ujes. poTTge



1885.] von L. Stern. 109

10 iyes.iiTq(iyoo-!r)€ : n^T aiuioot f(-soq) igdT

ncoT€ito : . . . itg^o

epoq KivTÄ^ . . . ooT uj

C&.T oTiy(i) e-sil ö" ukäv

15 d^TTOi) k's.n nfee^poT : ujä.

ÄiTTto k.'s.n nd>.ccine».K u}d.q ....

Ä.q'x(oR) cfeoX

T(3'IMniC€ Mnges.XHT

s'on OT<5'es.?Ves>£T MÄ.gc mmimoot : k*».ii

20 gMQt : ^on nexTV.^ifipiT ott*». :

js.£i€ii : MUji ^''k^ cd».KTOT Mti ny£.

pHTT : nOTT-XOTT €T(3'^v\(Ä.g)T :
-

«Jon Ti^gT eti €«es'(oo)uj : ä. =

n
ep OTJs.Tes,ii eoTTWT : Tevd^y CTToeic

sie V V —
e«o Mgoc.i TÄ.^)^q cttocic : -^ nT&.gT

HTÄ.KOTr*.^Tq CTToeic Mopc K&.\ooc :

TC TMI CÖ-sS = HIlTq €(feo'\) : UiiKH&n.

Tq : [ujÄ<R<3'i\Tq :] efe itii

Td^gT : gHiiTq cfioX . . . (^l) TAI

«ivoT : OTtoujMcq ^a* n(MOOTr)

10 (ecooT)^e : uji^uTqepee (aim)äw§ -

(\ot)\ . . . uo<?q eTdw.unoTWe :

q : •sis.oc eno.ue i\co«:^oc

(cToq €nK)o£T : £t&h\\ üf» noT«oir :

.... Ä(5'o nnHTgiooc : c^s.Kq n*».!

15 ... Alle =

uj*^Tep : d.TTd.XeK : AiÄ^gXoTX :

AiÄ.Kdwpiu}e€ : d^niÄ^T : täwä.t £'S'!>^m.

noTAXe : coTV.s'c euoAie ucot^oc :

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1SS5. 15
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UjÄ. o(TOOTr)e : HiiTq e6o?V : koti

Z
epcoq : s'on oiTTep giooTre : cä.tc ^
'S.o 1 : n&d^poT ujevqepoog^ hcevH

XI.

niK\ ne ncHHne

nd.nnoTig&.e^T€p : oT(iyi) cnoTr^, noT"S.

e^iiooir Td.&.7r eTrd.7V.KÄ.poop€ : ecg^d^K m

5 MOOTT itKecon : tomcott cncwT

€pAi(ooir €qc)oTq : s'on noog ÜTÄ^Rpo

gr (M)Mwq : e^noq £m niMOOTi)

«221 WÄ.K nT rittji ng&.TV.HT :

10 üi T : itu}! itdwCcepnHg^ «kokoc

oewTOTT epojq : ujd.T€qMOTr kä,\oc :

TÄ.go-y gl neTrepHTT : 0'(on) c (n)igi

hK&.ipe : CÄ^RTO-y t^wä-t (eTd.'X.RA.)

Tdwg ecoTTdiit : go£ic rcot*^ (e-scq ;)

15 -SÄ-gq enoMe kcoc^oc : c(&.gTe gJvpooT?)

ujdwiiTOTrgoX €gp*.i : &on OTf(uji)

oiooq : CÄ.Tq giosio p nuji «rä-ci

THpen : is.\Xd. cis.£i&i MnRÄ.ci

THpe : nujopTi gl nepoT€ : Mnec

20 TÄ,t:^on€ : nkg^üoq nd.'xoR

efioA Ris.\ooc = Ä^q'2£(oR) efeoX

XII.

nc7 egooTT ig*.nTeqci : Tdw&.q

€Td.XRÄ<(p)oop€ : ujoTto extoq

1) Der Text wird pag. 12,1 fortgesetzt.
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encoT Oll : ujÄ^UTqepMOOir :

5 CVkht €Müiq : gM nKO£T : eTffnn :

€KU|d..iiO(rcou} «ep^oq : cd^T ot

Tep ^looq ^i-2£0 cfe iiTp^ivM :

nKÄ-ciTHpe : u|^v noog^ : «s.q<a:oK =

10 ti€ UTp^Ä.M : tidwd.cind«.K :

di(ti)iiOTruj&.Tcp T : Td^b^y CTÄ.noT

<5'on KeoTTÄ. nÄ.gTq eneTHT cpoq :

cpe KÄwi £in€CHT epoq : co\e<yq

enoMC Kcot^oc : TOMCcq gii

15 TfiTpip : igd.iifKCÄ.Ä.T eMoq :

6ku}(*.ii)c&.ä.t CMoq : <5'on ot

nö feoTq enecHT gi tm-säw^t :

&.7rcja nÄ.XnoTrpd.T iig^a^T [ön]

XIII.

^tiüiq n? egooT : cd^Tq ctkä.

poope : TOMCcq cncoT€io3 : ujdkH

TqepMOOT : c^on OTd.X;)(;^A.(pp)oon€ : cä.tc

oi<so TTcpg^ : iiKdwCiTHpe : ^m uikX

6 MOTTCd^Mi : ujÄ.qepoog^ : a^q-soR eSio\ -

eepoTcos'e Si tiTp : fed^poT cüfe n

T€p§*wM : gÄwT C6 : \l MMOOT cfloX

nökCTOT §1 MOOT : HF tiOTrnoT :

U}dwpe nigi fifei^poT noT : iiT€ noo£^

10 <3'o : TK^ OTTUji ttttOTfe c-^oq ; iö*«^q

€1 efeoX iid^npic iicd.H : ö^ttco ujä^k

oep niiOTfe eicio\ : Mh ngd.(T : m)ii

nfei^poT : noT : t€ nuji ....

1) Das Obige pag. 11, 9 ff. gehört hierher.

15*
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15 nÄ>?V.MÄ.TK».7V. : g&. tfo-yq : k . . .
=

20

ÜKOKKOC : CTpOgK. : All Ai

MOOTT efeoX : UJ^>>.p€ otmoott ei efco\

Rrä^mh ^iootc : (3'on (o7r)uji R
2

T&.n€K £iooT€ : e-so . . Tep eg&^T =

[£ä.t] u$js.q€i e6o\ hno-yfe e«ev\npic

XIV.

£lÄ.pÖT nUOKROC f«" i\Tepg&,M =

js.AMd.(KÄ.)piuie€ : fe : Kd>.ciTHpe

iiÄ.Xd.Tr oTTJviiR : ujoTKcp Mne.

ninc OTrni^igTep : itc^nd^cTOT

5 ^i OT*».?V.Kd>.poop€ iiOAve : RcAi

MMOOT eftoTV. : nl^J^s.K^Iee R

0'On 7 ni03T : €«2tO OTTTCp^^^M -

ntidiUjuj&.^€pi : TKT^l^Ao :

10 (nfii^)poT CTpog^^ •!• HTcp : e^

(tto) . . . qujooMe : gi TAfSd^gr :

t .

uji Tep K£ocjue : eosii

•T» (T)KOUjMeq g^ neg : 'j ©"yttJ*

i\gd».T e-xo «p« nT€p£i^M :

15 CO OTiyi iiitoTfe : TRnÄ,cTOTr

Mit ncTepHTT : TR(n)*.gTOTr

efioA : ujis.qei e.!io\ ngd^T

Rd>.?V.OOC -

'S! 11JK.R n* I* nuji MgÄ.AHT :

20 (O M» euji eiiÄ^ccepuHg^

:
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XV

€KORHOC : TÄ.TOT epOCJ UjÄwll

TtJAtOTT Kes^^OOC Td^gOT MCU tXT

epHT : «yon «T» euji ii(K)js.ipe

igÄ.nTOTrgoX €£^p&.i : (yon ot

Uli giooq : c*^Tq €«p' Ki^ciTHpe =

[XWä. cd.qfci AinKÄ.ciTHp€ :

itwjopii £1 nepoT€ : A<.ncT&.q
c

10 one RKg^oq n^.'soK efeoX kä.Xooc

K€£d^T Oll €Itd«.ltOU-ia =

osi ii*.R n-^ nuji ni!^vpo(T) :

ÄwTüi cfe nKiS.CITHp€ : O) (^) . . . . c

dw\MOTigdwÄ.Tep :

15 c*" gMOTT nd.A*wnTes.p*.ni€ :

Ä.\£iekgM iies.\^ope : c* ewto

nife MnÄ.£pe Ke^Aooc : ujeXujo

\oy s'on f»Ä.poT : Aie rrä-cith

pe : Mit ni^Wai\€ : .Cm ngi^T :

20 TÄ.d^T eT\iK cdwgre (£^Ä».)pooTr =

XVI.

ujÄ-ttTOTfioA eSioK : ce<T Kis».i e

osooT : HitTOT efioX : KÄ^i>N.T R

CCKJaO . Ä.T€p£Ä<T : "^g^ftwTHp

n&^T : i><£i'2toK e6o\ -

5 «yon nd^TTÄ^Xn : cä.£T€ £^&.poq

TÄ.*^q €nA<^ooTr itÄ^^iooirA :

cis.£T€ £&.poq u|ivuTqfep£ip :

OT&,£q efeoTV. TqKfeo : cToq -

ü)t\ enKOgr : ujeviiTqfcpfcp :

10 OTd.(§)q €n€7HT TqRfeo :

:

. . . &\'s. encTHT €poq : £2>^Tq
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ü(c)«».H : "^ Ä.\Rm epoq :

igÄ.iiTq£^topii : TÄ.\a>q enno^

cdwgre gd^pwq ujÄ.iiTqei e

15 OOTTK : OTriS.g<q[ €.Sl6\ K*<Ä.q £I

npH : uj*.iiTqujooTre :

onoq (R&.)Ä.q enefkoTdwUjq >

xvn.

n^ocM eTTop^ T : fiA-xe e

ii&.TOigAi T (:) nRd.g^ ttc&.MiT T :

Ä.Xno"yTis.&.R€ enoo(7r) ottjs. : ottä.

"^ TivXnoTTd^ÄwRe : -^ n(i)njs.g^pe e

Z
5 «ÄOOTT : OTCg^ niTep e's.o itinikg^

pe : OTOjg^ iiinÄ».op€ c^v£^p^wI :

Ä.Trio civnecHT : Td^d^c egoTH

enRpoM eqgHM = Ä.q'xoR efcoX -

oM/s. gl ^MOTT : £1 diCcini^R :

10 §1 Js.\Mis.R&.piu|ee «£Ä^T :

TÄ-d^q €n§M^ ujes.nTqfep&ep

"^ n£ti>.poT : TÄ-AüiuinH :

Ud.poujTe ndiCCÄ.nT€?V. ne . . .

15 cind^c« K. e>.\^inpiT e«Ä.X&-c

fedwp : T : dwCcepiiHg e =

Ä.ccittarivp T : dwX&.d.iic*<poT :

n&.TT€^€n€tii : ^ HTp :

COM nb.\ THpoTT Mit (i\€)TrepHTr

20 itee MnCTHM = Tb.b<(j €n)€CHT

XVIII.

TOM nqpoq ; Td.is.q enROgr

kcii&.(t) npoTg^e : ^n oTcev^Tc
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nca^T(e) Aiiiiicoc : 06 üoocai =

5 «yon OTTp > [^Av ni
:J

oav nin&.g^

pe : e-sh otta^^mmtkä^X üg^»»,T

poT : OT^ Mnmine : n^-oc

_ e
10 n&>K : -x iiTp : &,imoyiöev&.Tp e

. . (n)eK.iinoyui*.e^Tep [Tep]

€(uj|)oTei MMöOT ilF : oTiv iicÄ.

OH KöVä. : iyes.qTcaiq :

15 TcqcjvTq c-SM nKd^ciTHpe

_ 2.

OTTpgiiM = n^i^(T) : -^ iiTep :

ii*kCCMnd.K : le maioot k

coot(£^)€ : ^ämoTUJ^>wT€p e :

ces.(Tq k^-s-n noog^ : mü n&.c

20 cind>.K : cevT ndwttiioTujdw

Tcp e'soo'y : ctoot enAioy

XIX.

kh£i : [givqT . gAV noTCjouj AinnoT

dw(q)'2£OK e£io\

Tiwgo nii>^<V.noTrpÄ.T€ : (hä.)^^^^

5 TiT : OTUji : eKeTÄ(£^)o

e huji iiÄ.nH07rujÄ».d>.T€p :

00 nivCCind^K -L üuji : ^^^.tot

MniÄ-(nn)o'yuj&.Ä<Tep : eR£o\

Mni&.(n«)o'!rujdwTep : iiHniM
? ?

-seq-sofioT itujoMtt^oTe : d.nHT(öir)

cfiOiV. £^ö.Toir : n : uji : ^ nind^g^pe

e-xS T ttTcpg^NAv : nRd^ciTHpe • *.q('XOK)

ö'On OTUJI UTi^gT endwAcvT €Tc(oTq)
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15 Mll OTTUII ilTi^gT kRiS.MH €TCOT(q)

Oi OT^^vUJ€ ituji eKÄ.ccin*wR : Tdw£o(Tr)

mS \vy epHTT "^ HHgMn e-xooT :

&.MOTr s'on OTrTdwK&.ne gioc :

Sic

OT^ . ttuji iifid^pÖT : tiÄ.iV.i)<c£i&.p :

20 s'oujq -Cin&i^poT MÄ.TrÄ.is.& :

c€T n2K.ccHpnHg^ e-st cot

feoTT en^y&.Ai'X. : H(iiToir e)feo?V.

XX.

:tOK

6'on (nev)ccHp«H£^ eTTop^ :

u) ^^v(?V.^^)cfe^>.p : otuji enoirev :

epHTT ^ocMe OTUji : gMOir np

po OTUji : eitooTT '^ n . . ott ^ £m5

[m5] e-ÄOOT : Te£TO£o(ir) TÄ.Ä<Tr :

(e)^^^>».M^OT'\'^.e : «si^gc enoMC n

10 cot^öc : Re>iÄ.c tcujootc :

(T)d.Ä>.c egOTii ennogT : \vf n^oö^ :

(HnT)oT eiioK enooTT tiCÄ».H

^ c? SicoTepjÄ.M : «fiÄ^poe^

iid^TVKonpoci : js^tto necu}i

15 ü^Js^T hcis.H : Jv(q'2io)K efeoA =

KC^id.T «si nis.K hT nTD n&d».

2.

pOT €TTOpUJ : "^^ llTp «Ä^Xk

dwp e-sooT : Kd^&.q igövii

TqK(£io :) '^ e-scq : ^ tip HTp

20 kkjvc(it)hp€ : ndigTOTT il^s.ccÄ^
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Die Mundart dieses seiteneu Schriftdenkmals, in dem sich die Sprache der ägyp-
tischen Christen einem höchst profonen Gegenstande darleiht (am nächsten verwandt
ist ihm jenes von Zoega edierte und von Dulaurier so tüchtig erklärte medicinische
Fragment), ist ein in vieler Hinsicht eigenthümliches Sahidisch, welches namentlich
in seinem Vocalismus den Verfall erkennen läfst. Ohne auf die Uuregclmäfsigkeiten

dieser Art, welche bei der Interpretation des schwierigen Textes zu erörtern sind, heute
einzugehen, füge ich nur noch eine Bemerkung über die in ihm angewandten Fremd-
wörter hinzu.

Abgesehen von einigen griechischen und einem lateinischen sind es nicht wenige
arabische Nomina, zum Theil fremden Ursprungs, welche meist mit dem arabischen

Artikel al unverändert ins Koptische herübergenommen sind. Diese ältesten genauen
Transscriptiouen der semitischen Laute verdienen eine gewisse Beachtung, sowohl was
die Wiedergabe der Consonanten als was die der Yocale anbetrifft. Ich lasse die Mehr-
zahl derselben folgen.

Dem arabischen ^ g, welches vermuthlich wie heutzutage in Oberägypten g lau-

tete^), entspricht regelmäfsig das koptische k, z. B.

äwAkih 16, 12 ^-Jiil das Stampfen, welches der Text auch durch ^-oewTHp IC, 3 (häm-

mern) ausdrückt.

e^AKonpoci 20, 14 oder KOTnpoTci 3, 6 mit fccvpoT ^^^*äl\ ^J>.^^JZ\ das Kupfer — ein

Wort, welches das Wörterbuch schon unter der Form ^Anonpoc mit der Bedeutiin""

Grünspan verzeichnet.

*.AKa.poope »,.,Läj1 die Flasche, der Tiegel,

Ä.*AKa>T*.2^ r-JsJil! fem. der Becher, der Topf,

*.AM«>KA.piuj«^e oder richtiger *>AMÄ.pKö.uji«^e, .ud.pK&u)in«c 'Jy^^ä.!! ein Mineral, der

Lichtstein" (Qazwiui 1, 238), sonst auch L-ciy^.II geschrieben. Mau unterscheidet ein

gold-, silber-, erz- und eisenartiges Marqaschithä.

Ä.?VAVA>Kce 6, 3 jCvwäLI das Ausgiefsen, der Ausgufs,

e.'<VAiHTKA>A , A^AAieKTKevA jLsil! Goldgewicht eines Dinars,

e.ccinis,K, einmal Ckccmö-KT 17, 15, auch d.cc.uTi6.K 18, 17, e>.ccÄAinA.K 7, 19 und dwOcne^K

18,9 / i«j;-^ das Quecksilber,

«kttä^Ak, e.TT6.AeK, *.ttoAk , iJLliji der Talkstein (Qazwini 1, 230),

Te>.ni4, TesitcK , äJb der sechste Theil des Dirhems.

Dagegen wird das arabische «> k durch x bezeichnet, z. B.

i^.'K'yQixKie. 4, 21 L^^CI Alchimie, ganz so wie G. Hoffmann (Ladenburg's Wörter-

buch der Chemie II. 530) das Wort vorschreibt.

ii.<V5<^enoirit 9, 1 ..^il^i das Kohlenbecken,

d>Ax'"piT t,i>v..j>jCl der Schwefel,

«.^^(i^ope 15, 16 3._jC1 X"^'p" die Landschaft,

*>Axo^c 8, 21 j_5-Ci der Krug,

«wAaihc^x^ 7, 18 L<JLuÄii juaart'x'/^.

^) Auf dieser Aussprache beruht auch schon die arabische Benennung der Kopten (etrin-

o

Tioc Revue egypt. 2, 21, t'vnTjoc, K-!rnT*.ioc) ^j3l,\ el-qibt, wofür man fälschlich el-qoht ge-

sprochen hat. Der erste Europäer, welcher 1539 einige Nachricht über die koptische Sprache

gegeben hat, Ambrosio da Pavia, nennt die ägyptischen Christen Cophütae.
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Doch mufs das x auch einige Male zum Ausdruck des ^ ch dienen, nämlich im

Anlaute von äAx*^*^^«c 2, 4 ,j«aiLi-l rein und

a.Ax*-PPOon£ 13, 3 üo^^i siliqua'^).

Sonst entspricht dem ^ ebenso wie dem _ h und dem » h das koptische »/ z. B.

ÄCcepnH£, Ä.ccHpnH£ iNAJ. J^ Arsenik, Auripigment,

«.cce^fenge 6, 2 K^^asÜ das Goldplättchen,

&igujÄ>g^epi 14, 8 ^L:<uiJl der Rufs,

juÄ^gAoTTÄ 10, 17 i3^Ls^ aufgelöst, Lösung, und iigä^^A 8, 18 ^\ aufgelöst werden,

£ö>(3'6.p e^TTi^AK Ä.A4v^M*.p 2, 20 -j'^M / jJLIaJ! -:^ der rothe Talkstein,

Tep^*.M, Tp^Ä>Ai, Tp ^ j> Dirhem, Drachme.

Dem eigenthümlich semitischen Kehllaute c a bin ich in zwei Wörtern begegnet:

ö.Aei.d.nc«>poT 17, 17 cjt.iJLxJi eine Gummiart,

ö.AMo-ycö.e.T 11, 2 J^juai! das Sublimat, von c*.ö.t Axao suhlimare.

Der wechselnden Aussprache des _ g genügt das koptische <^ in

g^a.(3'e.p ^1^ Stein,

Äccin(3'«.p 17, 17 .L^J^ der Kupferrost (Qazwini 1, 227),

Für i «^.heiDt der Kopte » zu verwenden, möge es nun o t oder ö t sein:

d.-»oTfee'\ 6, 23, Ä.-»oTJiA 7, d^ ^ijj.xii oder jLxji die Sehlacke (?),

*.AMe>.p-ed.KOT, Ä>pAi«»p-»ö>K (?) ti5o.Jt die Silberglätte (argyritis).

Das T entspricht dem o in e.-v'^ne.x(*>P) ^LjCLxJ! der Borax (?), und dem O und Ja .^

nur in jwhtka>A und ä.ttö.Ak; sonst bezeichnet es das O d und (jo cl^ z. B.

TA^nepi 7, 19 jj> behandeln, zubereiten,

ivAgeoTiT 19, 4 lAjAsil das Eisen,

*.AÄ.nTÄ.p*.itie 15, 15 ^Ljö"^! ^U! {rede K^^^AJ^l) eine Salzart (Qazwmi 1, 240;

Dimischqi, Cosmographie p. 79),

e^nno-iru}*>Ä.Tep, ÄwnnoTigd.a.Tp, d>nnoTigö>Tep und fehlerhaft e.AMOirig&.Ä.Tep, e.AMoiriy&.Tep

.^'uijjü! das Ammoniak,

cd^MiT 17, 2 (A/sLo hart, fest,

e>>Ttid.T 10, 18 (jü>;jt weifs, wofür sonst 6.Aö.-ir d. i. ä.Aht steht, welches Brugsch in

\\ ^ ö (weifses Gewand) Wb. p. 101 wiedergefunden hat.

Da fc und q in der Epoche des Textes gleichbedeutend sind, so sehen wir fi. meist

für das arabische lJ / eintreten, z. B.

ÄA£iÄ.gju ^väJt die Kohle,

ÄwAfeo-s-A Jj.fti( die Bohne, = cj^eAi fabulus,

&Ad.c£i&p Ä,oi)\ gelb, welches vielleicht auch in dem Namen eines Kleidungsstückes

oira.cdwfepei.ix (ÄZ. 1885 p. 41) enthalten ist.

*) Zu diesen Wörtern kann ich nun vorläufig noch zwei andere fügen, welche sich in

einer von mir mitgetheilten faijumi sehen Liste von Kleidungsstücken (ÄZ. 1885 p. 41) fin-

den, die ich aber im Drange der Arbeit übersehen hatte, nämlich

e.A5(;.*>c ^\ das rohseidene Gewebe und

aAx.*-*^*'P )U..>1 der Schleier.
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c«.q&i, CÄ^fefti Juo reinige, und *>AMOTc«>fefci 13, 4 Ju^l\ gereinigt.

Nur ciq 8, 16 &Ä-W Pulver zeigt aurserdoni q für ö-
Dagegen wird das arabische v_j regelmälsig durch n bezeichnet, z. B.

Ä.<\noTp*.T, iK'Anoirpi.Te Bj>i.J( die Feilspäne,

«kAnoTA^KH, ök<VnoirT«i.A.Ke ioÜjAJi TnTTUXLOV,

AwAAoTnen 3, 2 qLÜI das Nothwendige,

«.lyujine 8, () v_^ij! der Ahiun (koptisch A>feen 9, 21 = nicofeen),

«.npic, «.Anpic -jj! oßpvl^cv.

Wie dieses und mehrere andere Beispiele lehren, werden ^_^ s, ijo s und ; z un-

terschiedslos durch c wiedergeo-eben.

Dem arabischen . r entspricht einmal das koptische A, nämlich in

*.(uj)iijhAä.c 7, 18. 21 jL*.iJS d. h. ^i^Xxi\ L^j-i' das Erdharz von Schiräz (Dimischqi

p. 82. 119; Watwät, mahdhig elfikar p. 56 mscr.).

Unter den Vocalen bewahrt vor allen das a seine volle Geltung: die Länsrc be-

zeichnet *> oder e<*^, aber einige Male bemerkenswertherweise auch e, nämlich in 5c ^"O"*""

^ji!/, AoTnen qLJ, x'^*^ 1-:^^^. Für den C7-Laut wechseln o und ot und die Länge

wird durch ot (^x.otc, fioirA) oder durch 00 ausgedrückt (KA.poop£, x^^PPO""^)- Das to

findet sich in der Partikel co ^ wa, u^ welche an die Stelle des alten K0.1 (und) getre-

ten ist.

Obwohl die hier verzeichneten Fremdwörter des alchimistischen Textes zum grölsten

Theile wissenschaftliche Namen sind, so veranschaulichen sie doch in lehrreicher Weise,

wohin die koptische Sprache gekommen wäre, wenn sie Bestand gehabt hätte und der

mächtigern arabischen nicht vorzeitig erlegen wäre^). In dieser Hinsicht ist dieses letzte

Lebenszeichen der ägyptischen Mundart von aufserordentlicher Bedeutung.

Berlin, im August 1885.

^) Während die koptische Sprache sich hier aus der arabischen Schriftsprache bereichert,

hat doch die arabische Volkssprache sich dem Einflüsse der altern koptischen nicht entziehen

können. Das bezeugt nicht nur eine lange Reihe von koptischen Wörtern, welche ins Arabi-

sche aufgenommen sind, sondern auch manche syntactische Eigenthümlichkeit. Besonders auf-

fallend ist die dem arabischen Vulgärdialecte Aegyptens mit dem Koptischen gemeinsame Nach-

stellung der Fragewörter: min (niAi), e (*>u}), kam (oiTHp), fen (tioh), min en (e£ioA TCon),

ezei (ilekig n^e), ernte (tkä^t), le (cTfee ot). Das arabische raÄ /ew (er gieng wohin?) entspricht

genau dem koptischen iiTe.q£itjoK eTton, und inte rdh fen"} ist die Übersetzung von CKfeHK Tcon.

Vgl. Spitta, Grammatik p. 408 und meine Gramm. § 521.
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Eemarques siu' diff(6rentes questions historiques.

Par

E. Lefebure.

M- le Docteur Eisenlohr consacre aux tombes royales de Thebes, dans l'avant-

demier fascicule de la Zeitschrift, une page du recit de son recent voyage en Egypte.

H a visite le puits de Deir el Bahari, et il le croit en communication avec le

No. 20 de la VaUee des Rois. II a vu les Arabes mettre en vente differents objets

qui lui semblent provenir d\me tombe royale, entre autres le portrait d'uu prince

Mentu;^opesf, et il se refuse ä voir dans cette tombe, qu'il croit nouvelle, le No. 19,

regarde par lui comme Thypogee du 6^ fils de Ramses 3, le prince Mentui(;opesf. En-

fin, il a cherche au tombeau de Tauser le cartouche de Seti 2, que ChampoUion y a

copie, mais, ne l'ayant pas vu, il conclut que ChampoUion a pris pour le prenom de

Seti 2 celui de Tusurpateur du tombeau, Setne^^t. M. Eisenlohr souleve ainsi des

questions qui ont leur iuteret, et qui peuvent etre ou resolues, ou tout au moins trai-

tees des maintenant: leur examen fait Tobjet du present memoire.

I.

Seti II etait-il contemporain de Tauser?

M. Eisenlohr a passe ici ä cote de la Solution qu'il cherchait. Le cartouche-

prenom de Seti 2, Räuser^eperumeramen, ne se trouve pas, ou ne se trouve plus,

au tombeau de Tauser, mais on voit encore lä quelques traces du cartouche nom de

Seti 2, Setimerenptah.
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A la 3® scene de la paroi gauche du premier corridor, le roi Siptah oflSre Ma-t

ä Isis, et dans son cartouche nom propre, ecrit Ptahmerensiptah , on distingue en

outre les signes [I et /wwsa disposes ainsi:

Le Dr. Lepsius^) a meme vu, ä la suite du signe [1, un second (1 presque con-

fondu avec le determinatif du premier nom de Ptah appartenant au cartouche de

Siptah. Le meme savant a note sur la paroi d'en face (2'' scene), une lettre D en-

gagee dans les dernieres lettres du cartouche nom propre de Siptah 2). Or, ä la fin

de la 19® dynastie, c'est dans le nom de Setzmer«ptah seul que figurent, ä la meme

place, les lettres dont il s'agit. On ne peut donc voir la que Seti 2.

Cette constatation et celle de Champollion se confirment et se fortifient mutuelle-

ment. Si l'un des cartouches de Seti 2 se trouvait deux fois au premier corridor de

Tauser, ä cöte des deux seules representations de Siptah qui existent dans le tombeau,

il n'y a rien d'etonnant a ce que Champollion alt copie l'autre cartouche de Seti 2 au

second corridor^). II est inutile de supposer ici, comme l'a fait M. Chabas dans ses

Recherches sur la 19® dynastie, une erreur de gravure rempla^ant X^"'^ ^^ cartouche

prenom de Setne;;(;t par X^P^r-u du cartouche prenom de Seti 2; le cartouche prenom

de Setne^i^t est partout ecrit dans le tombeau Rauser;](;ausetepenrameramen, tandis-

que le prenom releve par Champollion est beaucoup plus court: Ilauser;i(;eperumeramen.

La destruction va vite aux tombes royales, et il est impossible qu'un corridor

presque entierement degrade du temps de Champollion*) ne soit pas en plus mauvais

etat au bout de 55 ans. Dans ce corridor, aujourd'hui ruine, figuraient le roi adorant

Anubis, et les gardiens des 1^", 2% 3% 4® et 6® portes du eh. 145 du Todtenbuch;

chacune des portes etait accompagnee d'un texte oü entrait le nom du roi: c'est lä

Sans doute, au debut de la paroi droite, que Champollion a lu le cartouche qu'il donne.

Si Ton veut savoir maintenant qui a regne le premier de Seti 2 ou de Siptah, il

n'y a qu'ä examiner sur place quel est le cartouche qui a ete surcharge ä la 3® scene

du 1®"^ corridor (paroi gauche). La verification ä faire et la conclusion ä tirer sont

aussi simples l'une que l'autre.

Le groupe d'hypogees auquel appartient la tombe de Tauser, c. ä. d. les Nos. 13,

14 et 15, est veritablement tres-curieux au point de vue historique. Le no. 13, qui

n'a pas ete pousse loin, appartenait sans aucun doute au grand chancelier Bai, un Ra-

messide, protecteur de Siptah. Le No. 14, usurpe posterieurement par Setne^t et

creuse pour Tauser, porte au debut les cartouches de Siptah et de Seti 2, comme on

1) Denkmäler III, 206.

2) Denkmäler III, 201 h.

3) Champollion, Notices t. I, p. 451.

*) Champollion, Notices t. I, p. 450.
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vieut de le voir, tandisqu'a la fin Tauser, regnant seule, prend le titre royal complet,

et ajoute ä son premier cartouche celui que Lepsius a decouvert sur la paroi gaiiche

de la 1"* salle a huit piliers, avant la voütei). Enfiu, le No. 14, qui appartenait a

Seti 2, Setimerenptah, presente au debut des traces incontestables de surcharge daus

las cartouches du pharaou, qui sont superposes ä d'autres cartouches oü se lisait aussi

le nom de Ptah.

II.

Le quartier des Memnonia etait-il en coramunicatiou souterraiue

avec la Vallee des Rois?

L'hypothese de M. Eisenlohr relative a une jonetion entre le puits de Deir el

Bahari et le No. 20 de Bab el Molouk, est tres-vraisemblable. Le prolongement en

Souterrain du tombeau de Seti 1*"^ et le long developpement en demi-cercle des corridors

du No. 20, ne s'expliquent guere que si Ton suppose aux anciens Egyptiens l'intention,

plus ou moins bien realisee, de mettre le quartier des Memnonia en rapport direct

avec la Vallee des Rois.

On sait de bonne source que plusieurs tombes royales avaient des Souterrains,

entre autres les quatre pyramides qui communiquaient ainsi, d'apres Herodote^), avec

les quatre angles du Labyrinthe, monument dans lequel se trouvaient sans doute les

temples funeraires des rois de la 12® dynastie.

Le temoignage du papyrus Abbott au sujet de la tombe d'Amenophis 1", est aussi

precis que celui d'Herodote au sujet des pyramides du Fayoum:

L'horizon eternel du roi Sorka, fils du Soleil, Amenhotep, qui a 120 coudees de

profondeur ä sa chambre principale; le long corridor qui en depend est au Nord de

rAmenophium du vignoble^):

n n

|crz.lOs^o]f[P^^1^m|^^^.)
Le fait que le couloir du tombeau d'Amenophis debouchait vers un Amenophium,

conduit ä penser que cet Amenophium n'etait autre cliose que le temple funeraire du

tombeau, tous les grands edifices de la rive gauche, ä Thebes, etant des temples fune-

raires. L'hypogee d'Amenophis 1", creuse dans la montagne puisque sa grande salle

avait 120 coudees de profondeur, n'etait donc pas tres eloigne du quartier des temples,

et il n'y aurait pas grande hardiesse ä induire de lä qu'il pourrait bien ne pas difierer

du No. 20: il avait servi pour vin temps de cachette aux priucipales momies royales

de Deir el Bahari, ce qui conviendrait bien ä un endroit situe entre la Vallee des

Rois et le puits de Deir el Bahari, comme le No. 20.

1) Denkmäler III, 206 b.

2) II, 148.

3) Traduction de M. Chabas, Troisiemes Melanges t. II, p. 60; cf, Maspero, une enquete

judiciaire, p. 13.

4) Papyrus Abbott, p. 2, 1. 2, 3 et 4.

!?•
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L'excavation numerotee ainsi est creusee en effet d'apres le plan des tombes ro-

yales, qui se divisent, lorsqu'elles sont un peu developpees, en deux parties bien dis-

tinctes, formant comme un tombeau faux et un tombeau vrai. La premiere partie se

compose de corridors qui aboutissent ä une chambre originairement ä puits (Ameno-

phis 3 et Seti 1®"), et assez souvent accompagnee d'une ou de plusieurs salles ä co-

lonnes; la 2® partie s'ajuste ä la premiere avec une deviation de l'axe du tombeau

dans les anciennes tombes (Amenophis 3 et Seti 1"), et se compose aussi de couloirs

aboutissant ä une ou ä plusieurs salles.

Dans ce qu'il a de connu, le No. 20 reproduit cette disposition, il comprend deux

couloirs de debut, une salle ä puits, et un nouveau couloir s'embranchant ä droite

d'apres le plan de Lepsius^): la suite reste enfouie.

On remarquera que l'excavation presente, comme les autres tombes, dans les murs

de son premier corridor, des trous carres faits evidemment pour aider au transport du

sarcophage; si eile n'a pas d'inscriptions, la tombe d'Amenophis 3, jadis decoree sur

stuc, n'en a pas non plus, aujourd'hui, dans sa partie correspondante.

Enfin, les differences qu'on peut remarquer entre le No. 20 et les autres tombes,

plus developpees en largeur qu'en longueur, s'expliqueraient bien par le fait que la

tombe d'Amenophis l*"" est sinon la premiere, au moins l'une des premieres qui aient

ete creusees dans la montagne par les pharaons: de lä des tätonnements avant d'ar-

river ä la conception complete d'un plan qui fut d'ailleurs aussitot modifie qu'obtenu.

La preuve qu'avant Amenophis 1" les rois netaient pas ensevelis dans des grot-

tes, se poursuit jusqu'ä la 12® dynastie avec la longue chaine de pyramides qui va de

Memphis au Fayoum, tandisque de la 13® ä la 17® dynastie, toutes les tombes royales

mentionnees au papyrus Abbott sont aussi dites pyramidales, t .qS^ /\ IZTZl 2). L'hy-

pogee d'Amenophis 1", bien que compris dans le total de ces tombes, y repoit seul

le nom de Montagne de l'horizon eternel, l'une des designations de Bab el Molouk

d'apres les graffiti de la vallee. Le changement dans le mode de sepulture remonterait

donc au regne de ce pharaon ou tout au plus au regne de son pere, le fondateur de la

18® dynastie, car les Taa et Kames, qui terminerent la 17® dynastie, avaient des py-

ramides, construites sans aucun doute dans le quartier des Memnonia au milieu des

tombeaux des particuliers, comme Celles de la 13® dynastie^).

Quand Amenophis 1®"^, par une conception hardie, prit la montagne elle-meme

pour Pyramide, il ne voulut sans doute pas separer son hypogee de son temple, la

tombe egyptienne se composant essentiellement d'un puits et d'une chapelle, de sorte

qu'il unit par un long souterrain le temple ä l'hypogee, ce qui pourrait etre aussi le cas

pour l'edifice funeraire d'Hatsepsu, reine dont la tombe ne serait alors que le prolon-

gement du temple de Deir el Bahari.

L'extension en longueur qu'Amenophis 1®"' dut donner ä son tombeau Concorde bien

avec l'idee qu'ou se faisait de l'hypogee royal, conpu comme un passage. Le papyrus Mayer
I I —(0—

IA du Musee de Liverpool, etudie par M. Goodwin*), donne le nom general de i

,

1) Denkmäler I, 96.

2) p. 2 1. 1.

^) Papyrus Abbott, p. 3.

4) Zeitschrift, 1873, p. 39 et 1874, p. 61—65.
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the corridor-hoiises, aux tombes de Ramses 2 et de Seti 1", tout en designant la der-

niere d'apres son nom particulier de tomhe-Quarante^ d'apres M. Goodwiu, ;i peu pres

comme on Tappelle aujourdhui le iS'umero 17. M. Goodwin rapproche le
'

'""^^
du

I

, couloir sacre, et eu effet, un des graffiti hieratiques du tombeau de Ramses 9

donne, pour designer Textraction hors de la tombe, Texpressioa de mise hors du aacri

couloir, V^lJ^iT.^MT^-
Eu somme, que le No. 20 soit ou non Thypogee d'Amenophis 1", il n'en est pas

moins -vrai que cet hypogee tres profond et prolonge en souterrain vers les temples de

la rive gauche du Nil, ressemblait fort au No. 20, ce qui appuie l'opinion de M. Eisen-

lohr qu'une communication cachee existait entre la montagne et la plaine.

111.

Le prince Ramses Mentuherxepesef etait-il fils de Eamses 3?

M. Eisenlohr peuse que les Arabes exploitent en ce moment uue nouvelle tombe

royale appartenant ä Tun des Ramessides. II n'y a lä rien d'impossible. On ne con-

nait pas tous les hypogees royaux de la 20* dynastie, et de plus, quelques excavations

de Bab el Molouk restent inexplorees, entre autres les Nos. 5, 12 et 21; ä la place de ce

dernier, dont la porte meme est ensablee aujourd"hui, Belzoni indique sur son plan et

dans son livre une excavation eteudue et decoree^).

On remarquera toutefois, au sujet de la figure qui porte le nom de Mentu"\;opesf,

qu'il y a plusieurs raisons pour qu'elle ne vienne pas d'une nouvelle tombe de Bab el Mo-
louk. En premier lieu, ce personnage n'a pas le cartouche, et c'est par une exception

rare, ainsi que pour des motifs particuliers
,
qu'un prince pouvait etre enseveli au mi-

lieu des rois. Ensuite, la figure dont parle M. Eisenlohr, (eile serait ä examiner), peut

fort bien provenir du tombeau No. 19, oü plusieurs portraits du possesseur, Ramses

Mentuherj^^epesef, sont masques par un enorme tas de decombres qui a ete deplace,

Sans doute par Lepsius, depuis la visite de Champollion.

Une derniere Observation ä ce propos, mais assez importante, est que le prince

du No. 19 ne peut etre identifie, comme on le croit pourtant et comme le dit M. Eisen-

lohr, avec un de ces fils de Ramses 3 qui sont representes ä Medinet-Abou, tenant

le flabellum ä plume d'autruche qui a fait prendre par Hecatee, au Ramesseum, les fils

royaux pour des juges-).

Ici, deux objections se presentent.

Et dabord, un simple coup d'oeil jete sur le portrait du prince figure au No. 19

et sur le portrait de Ramses 3 d'apres son tombeau^), montrera que ces deux oeuvres

d'art appartiennent ä des epoques bien difierentes. Si au contraire on compare le profil

tout semitique du prince avec celui de Ramses 9*), on sera frappe de la ressemblance;

mais les analogies ne se bornent pas lä quand on examine les tombeaux de ces deux

derniers personnages, les Nos. 6 et 19.

Leur entree a ete congue dans de vastes proportions, le stuc qui revet leurs murs

*) Narrative of the Operations and recent discoveries in Egypt and Nubia, pl. 39.

2) Diodore I, 48.

2) Denkmäler III, pl. 215 et 216; cf. Prisse d'Avennes, l'Art egyptien, planches.

*) Rosellini, I Monumenti dell' Egitto et della Nubia, t. I, pl. 8, No. 31.
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est d'une blancheur et d'mie finesse reraarquables, les dieux thebains Ammon et Khons

y figurent, on y remarque une meme tendance, dans les textes ordinaires, ä un rema-

niement du Systeme graphique (tendance visible seulement, aux tombes anterieures,

dans certaines compositions d'origine ou d'allure archaiques, qui donnent les curieuses

variantes r=i pour Osiris, ^ poiu- Isis, O ^^ pour [1 ,
"=33^. pour

(][[]

'^''^^^
, n '„ i pour Atum, etc.). Puls, ce qui est encore plus caracteristique , l'entree

de deux couloirs est flanquee, dans ces deux tombes seulement, de portes non deco-

rees peintes sur les parois, et il se trouve sur ces portes des inscriptions en hierati-

que, ou analogues, c. ä. d. le eh. 123 du Livre de Morts (No. 19) et le debut du eh.

130 (No. 6), ou identiques, c. ä. d. la texte des quatre ßäsi-u, ^kK^ IUI s=(J ' S() ' •

Rien de cela ne se voit au tombeau de Ramses 3; or, la decoration et le plan

des tombes royales s'etant modifies de regne en regne, une certaine concordance d'en-

semble et surtout de details ne peut appartenir la qu'ä des monuments contemporains

l'un de l'autre. C'est evidemment pour ce motif que le Dr. Lepsius rattachait avec toute

raison ä l'epoque de Ramses 3, cette reine Titi que plusieurs savants se sont obstines ä

confondre avec la reine Taia de la 18® dynastie. Champollion avait bien remarque aussi,

dans la Vallee des Reines, l'analogie de style qu'ont entre elles, et avec Medinet-Abou

les tombes de certaines princesses^).

Ramses 9 serait un des fils de Ramses 3, comme le croit M. Erman^), que l'hy-

pogee du premier n'en manifesterait pas moins une autre epoque de l'art que l'hy-

pogee du second. Or, si Ramses Mentuher;;(;epesef etait encore un fils du fondateur

de la 20® dynastie, mort du vivant de son pere, son tombeau ressemblerait certaine-

ment ä celui de Ramses 3 et non ä celui de Ramses 9.

Arguer maintenant que le prince aurait pu mourir au temps de Ramses 9 tout en

etant le fils de Ramses 3, serait se heurter directement ä la seconde objection, plus

forte encore que la premiere: c'est qu'il est impossible que le prince soit fils de

Ramses 3.

Le Mentu;)(;opesf de Medinet-Abou etait au moins le 6® fils du pharaon^), tandis-

que le prince Ramses Mentuher;)(;pecsef du No. 19 etait le fils aine et l'heritier pre-

somptif d'un roi, ce qui explique pourquoi il a pu se preparer une sepulture dans la

Vallee des Rois, en prevision de son propre regne. Les inscriptions de son hypogee,

qui le nomment toujours Jj[j|
aa^aaa /)j^^^_, le disent:

AAÄAAA

1) Notices, t. I, p. 395 et 396.

^) Die Söhne Ramses 3, Zeitschrift, 1883, p. 61.

3) Erman, die Söhne Ramses 3.

4) cf. Champollion, Notices, t. I, p. 464, 809 et 813; et Denkmäler III, 217 a— rf.
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Dira-t-on quo I ^^ est uu titre qui ne designe pas necessairemeut le fils d'un roi,

comme l'a montre M. Wiedemanni)? Mais ce n'est pas le cas ici, puisque la filiation

. est nettement indiquee par les mots aaaaaa u Jn h^ et /wwva h^ .

Dira-t-on aussi que 1 ^, ~| ne signifie pas necessairemeut le tils aiae d'uu roi, en

s'autorisant de ce fait que, daus la tonibe d'uue reine anonyme, les textes appelleut premier

fils du roi,
^ ,

g^), le prince ^^ j ^ F^^»tZ^' ^"^ ^^''^^^ ^® ^' ^'^ ^^ Ramses 3

d'apres la liste de Medinet-Abou ? Mais ici l'explication se presentc d'elle-meme. C'est

qn'il s'agit, non d'un aine de tous les fils royaux, car le prince n'est ni semes^ ni erpä^

mais seulement du premier fils que le roi a eu de la reine dans le tombeau de la-

quelle ce fils et ce roi figurent. Au contraire, le No. 19, oü il n'est pas question de

reine, concerne bien Vatne de la famüle^ ^v""""' ^^^^^'^^^^^^ de la couronne^ D , et

par consequent le veritable premiev ne, 1 (^ , de tous les enfants du roi sans dis-

tinction de meres.

L'identification adoptee jusqu'ä present pour Ramses Mentuher;)(;epesef ne saurait

donc etre maintenue.

Ainsi, sur la parente du prince jadis enseveli au No. 19 comme sur l'absence du

cartouche de Seti 2 dans l'hypogee de Tauser, il est impossible de partager l'opinion

de M. Eisenlohr; mais relativement ä l'existence d'une ancienne communication entre

Bab el Molouk et les Memnonia, les conjectures du savant egyptologue sont par con-

tre fort acceptables.

Paris, le 30 Octobre 1885.

Die Inschriften des Tempels von Der-el-bahiü.

Von

J. Lieblein.

Die Bilder und Inschriften des Tempels von Der-el-bahri geben, wie bekannt, U,-'"'-^-'^-'^^

hauptsächlich Darstellungen einer See-Expedition nach dem Lande Pun, die unter der

Königin Makara Hatasu (oder Hatscheps) gemacht worden ist. Aber daneben ist auch

eine Begebenheit dargestellt, die früher nicht bemerkt oder besprochen worden ist,

nämlich die mit der Rückkehr der See-Expedition gleichzeitige Ankunft von Tributen

Nubiens und Äthiopiens in Theben. Da diese Doppeldarstellung in der Auftjissung

Verwirrunsf bewirkt hat, will ich die Sache etwas näher betrachten.

Die Darstellungen des Tempels von Der-el-bahri sind von Dümichen (Die Flotte

einer ägyptischen Königin und Historische Inschriften II) und von Mariette

1) Zeitschrift, 1885, p. 79 et 80.

2) Champollion, Notices, I, p. 395—6; et Denkmäler III, 217/ et q.
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(Deir-el-Bahari, Leipzig 1877) veröffentlicht worden. In dem letztgenannten Werke
stellen die Tafeln 5 und 6 die Ankunft der Schiffe in Pun, die Laduno; und die Rück-

reise derselben dar. Alles dies ist klar und braucht nicht näher erörtert zu werden.

Es ist die Rückkehr nach Theben, auf die es hier ankommt. Wir nehmen zuerst die

Darstellung obenan auf der Tafel 6 in Mariettes Publication in Augenschein.

Wir sind hier in Aegypten, in der Hauptstadt Theben. Vor der Königin Makara

liegen die Fürsten Puns und Äthiopiens auf ihren Knieen, mit erhobenen Armen um
Gnade bittend. Hinter ihnen stehen in langen Reihen ihre Leute, welche die mitge-

brachten Gaben vorführen: grofse Schüsseln, Säcke, Krüge, Affen, frische Bäume in

Kübeln, Ebenholz, einen Leoparden u. s. w. Die vorn und zwischen den Figuren zu-

gefügte Inschrift ist zwar lückenhaft, aber man kann doch etwa Folgendes herauslesen:

„Die Fürsten des Landes Pun^) und die Fürsten Nubiens, Chenthonnofers und

aller Länder werfen sich zur Erde vor der Königin Makara und bringen ihre Huldi-

gung dar, indem sie gesenkten Kopfes ihre Gaben an die SteUe tragen, wo ihre Majestät

sich befindet .... auf dem Wege, den niemand betreten hat. Alle Völker sind ihrer

Majestät unterworfen, verpflichtet zum Tribut jedes Jahr dem Amon-ra, dem Herrn

Thebens 2). Ihr Vater Amon hat alle Völker unter ihre Sandalen gelegt. Die Für-

sten Puns sagen, indem sie ihre Majestät um Frieden bitten: Sei gegrüfst, du Herrin

Aegyptens, Sonne, die du strahlst der Sonnenscheibe gleich." In der oberen Reihe steht

^r:? ^^=f "^s? ^^^ ^v ^^^=^
5

«die Könige der Blemyer^)." Schon hier finden wir die

zwei Expeditionen genannt und getrennt; sie sind durch die Fürsten Puns und durch

die Fürsten Inner-Afrikas repräsentirt. Noch deutlicher spricht das folgende Bild auf

den Tafeln 7 und 8 dies aus.

Die Königin Makara, als Mann in vollem königlichem Pomp, ist bei dem Empfang

der heimgebrachten Produkte, die in schönen und deutlichen Abbildungen dargestellt

sind, persönUch anwesend. Bei den einzelnen Bildern sind die Namen und die Anzahl

der dargestellten Gegenstände in hieroglyphischer Schrift beigefügt, doch finden sich

hin und wieder Lücken, weil Stücke von der Wand abgefallen sind. Hier sieht

man: eine Giraffe, drei Leoparden mit der Inschrift: „lebende Leoparden vom Süden

ihrer Majestät vorgeführt," einige Ringe von Asem-Gold, einen Elephanten, ein Pferd,

mehrere grofse Kästen mit Asem-Gold gefüllt, Ebenholzblöcke, Eier (wahrschein-

lich Straufseneier) , Leopardenfelle, Rinder in einer Anzahl von 3300. Diese Gegen-

stände sind ohne Zweifel von Nubien und Äthiopien gekommen, indem man nämlich

1) Ich lese D ^^ pun-t Pun in Analogie mit |7—H
"^ '^

pers-tt Pers-ien, [7=ri
^

/vwvNA fx/^ ^ ^
<rr> TT r\/^ ' O' i

^^\ sankart, Sinear, ^^ rtnnu-tt, Eltannu. Man sieht hieraus, dafs die En-

düng t nicht zu dem Namen gehörte und wahrscheinlich nicht gelesen wurde. Dasselbe geht

daraus hervor, dafs z. B. rtnnu-tt auch 0^*"^ rtnnu und l P»-'"^

l>r-tt auch ] br geschrieben wurden. Die Namen wurden wohl, ohne Rücksicht auf die

verschiedene Schreibung, immer auf dieselbe Weise gelesen.

2) ligare, envelopper, entourer de baadelettes, verpflichten mit zugefügter

Participialendung g > V\

.

3) Brugsch, Die altägyptische Völkertafel, 47.
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die Gelegenheit benutzt hat, um sie gleichzeitig mit den Produkten von Pun vorzu-

führen. Von Pun sind dagegen folgende Gegenstände gebracht: Elfenbein, Perlmut-

ter, Ebenholzblöcke, Stibium in Krügen oder Beuteln, Keulen, Ringe von Asem-Gold,
drei frische Bäume, dieselben die wir früher in ihren Kübeln gesehen, die hier aber

schon in die Erde gepflanzt sind; vor denselben steht die Inschrift: „31 grüne Anti-

Sykomoren der Majestät dieses Gottes, des Amon, des Herrn der Throne der Erde,

als Wunder Puns gebracht; niemals ist Ähnliches gesehen seit der Zeit der Götter."

Die Rinder, die man hier sieht, werden nicht gebunden vorgeführt wie die übrigen leben-

den Thiere; sie gehören somit nicht zu den Tributen, sondern nur zur Staflfafre der

Landschaft. Aufser den schon gepflanzten Bäumen bemerkt man sieben noch in ihren

Kübeln stehende Sykomoren, endlich zwei grofse Haufen, den einen von beinahe

zweier Männer Höhe, von aufgehäuftem Anti-Weihrauch gebildet; darüber steht ge-

schrieben: „Haufen von frischem Anti-Weihrauch in grofser Menge." Der Weihrauch

hat die Form von theils rundlichen, theils eckigen faustgrofsen Steinen. Wahrschein-

lich war es ein wohlriechendes Harz, das als Rauchopfer verbrannt wurde. An der

Seite des einen Haufens stehen vier Männer mit Maafsen in den Händen : die beicre-

fügte Inschrift besagt: „Vermessung frisches Anti-Weihrauches für Amon, den Herrn

der Throne der beiden Welten. Wunder Puns des herrlichen in dem göttlichen

Lande."

In der oberen Reihe ist eine grofse Wage aufgerichtet, durch welche der Gott

Horus das Wägen der abgegebenen Tribute vornimmt. Auf der einen Wagschale fin-

den sich 31 grofse Goldringe, auf der anderen liegen Gewichte, welche die Form von

Kühen und Kuhköpfen haben^). Die Inschrift lautet: „Eine wohl justirte Wage des

Gottes Thot, von dem Pharao gemacht für seinen Vater Amon, den Herrn der Throne

der beiden Welten, um Silber, Gold, Lapislazuli, Smaragd und alle kostbaren Steine

Angesichts ihrer Majestät zu wägen."

Ich habe gesagt, dafs nicht alle hier abgebildeten Produkte von dem Lande Pun

gekommen sind. Das Bild ist nämlich in zwei Abtheilungen getrennt; in der einen

sieht man die Tribute, die der Königin von den südlichen Ländern Nubien und Äthio-

pien gebracht worden sind, in der andern, der unteren, dagegen die Produkte, die

die Expedition aus Pun nach Aegypten mitgebracht hat. Dies ist übrigens in

der beistehenden Inschrift mit deutlichen Worten gesagt. In der unteren, der puni-

schen, Abtheilung steht der Gott Thot und schreibt auf einer Tafel. An der Seite

ist zu lesen: „Aufzeichnung in Schrift, Berechnung und Anzahl, die Summe in

Millionen, Hunderttausenden, Zehntausenden, Tausenden und Hunderten. Empfang

der kostbaren Produkte des Landes Pun für Amon-ra, den Herrn der Throne der

beiden Welten, den Herrn des Himmels, in Gegenwart der Königin."

In der oberen Abtheilung steht die Göttin Safech und schreibt auf einer Tafel.

Hier steht zu lesen: „Aufzeichnung in Schrift, Berechnung und Anzahl, die Summe

in Millionen, Hunderttausenden, Zehntausenden, Tausenden und Hunderten. Empfang

der kostbaren Produkte des Südens für Amon, den Herrn der Throne der beiden

Welten in Theben."

^) Bei den meisten Völkern des Alterthums nahmen die Gewichte verschiedene Thierfor-

men an. Siehe Holmboe, Norske Vägtlodder fra 14 de Aarhundrede in Christiania

Videnskabsselskabs Forhandlinger für 1869, S. 69ff.

Zeitschr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. 18
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Aus diesen Inschriften ersehen wir also, dafs die Königin Makara Hatasu eine

See -Expedition nach dem Lande Pun abgesandt hat, um von dort nach Aegypten die

kostbaren Produkte des Landes zu bringen, nämhch: allerlei herrliche Hölzer, Anti-

Gummi, frische Anti-Sykomoren, Ebenholz, Elfenbein, Gold und Silber, Taas-Holz,

Chesit-Holz, Ahem-Metal, Balsam, Mestem- Schminke, zwei Affenarten, Windspiele

und Felle von Leoparden.

Gleichzeitig mit der Expedition nach Pun war wahrscheinlich auch eine Expe-

dition nach Nubieu und Äthiopien eben zurückgekommen. In den Bildern, wo die

fremden Fürsten und Gaben vor die Königin vorgeführt werden, sehen wir nämlich

die zwei Expeditionen sorgfältig getrennt. In Mariette, Deir-el-Bahari, PI. 6 sind in

der oberen Reihe die Fürsten und Gaben von dem Lande Pun und von Inner-Afrika

dargestellt. Zwar ist die obere Keihe zum Theil abgebrochen, aber die Inschrift, die

davor steht, spricht dies deutlich genug aus. Und auf den Tafeln 7 und 8 desselben

Werkes sind die Produkte von Nubien vmd Äthiopien in der oberen Reihe, die Pro-

dukte von Pun aber in der unteren dargestellt; die beigefügten Inschriften besagen

dies mit so bestimmten Worten, dafs daran kein Zweifel sein kann. Ich habe oben

die Produkte Puns genannt; unter den Landesprodukten von Nubien und Äthiopien

führe ich hier nur lebende Giraffen, Leoparden und Rinder sowie Straufseneier an.

Ich mufs um so bestimmter die zwei Expeditionen und die zweierlei Arten von Lan-

desprodukten von einander getrennt halten, als niemand, der sich mit diesen Inschrif-

ten beschäftigt hat, darauf aufmerksam gemacht hat.

Ich mufs in dieser Beziehung zuerst Mariette nennen, da er wahrscheinlich der

erste ist, der diese irrige Meinung in die Wissenschaft eingeführt hat. Die Giraffe

z. B. ist, wie wir gesehen haben, unter den Tributen Äthiopiens aufgeführt; dennoch

aber ist für Mariette die Giraffe ein Beweis, ja sogar sein erster und bester Beweis,

dafs Pun ein afrikanisches Land sei. Denn er schliefst (Deir-el-Bahari, S. 29),

wie er ohne Zweifel wähnt, mit mathematischer Genauigkeit: Die Giraffe ist ein afri-

kanisches Thier, Pun hat als Tribut Giraffen geliefert, also mufs Pun ein afrikanisches

Land sein^).

Es war aber, wie ich gezeigt habe, nicht Pun, sondern Äthiopien, das die Giraf-

fen lieferte, und damit wird der Beweis hinfällig.

Auch Lepsius zählt in seinem sonst vorzüglichen Buche, Einleitung zur nubi-

schen Grammatik p. xcvii, Giraffen zu den Tributen des Landes Pun.

Und endlich sagt Brugsch in seiner bedeutenden Abhandlung, Die ägyptische

Völkertafel, S. 58: „Die in Der-el-bahri aufgefundenen Darstellungen und Texte,

welche sich auf die Expedition der ägyptischen Königin Hatsps nach dem Lande Punt

beziehen, führen als Natur-Erzeugnisse desselben auf: Elephanten, Giraffen, Leopar-

den, Jagdhimde, Affen, Gold, Edelsteine und Mineralien, Weihrauchbäume, Holzarten,

Perlmutter Punt ist somit keine Bezeichnung irgend einer Gegend Arabiens,

sondern es umfafst den südlichsten Theil der von den Alten Trogodytice genannten

Küste des Rothen Meeres."

Maspero ist, so viel ich weifs, der einzige, der eine Andeutung von dem Richti-

1) Ebenso Hommel, Sulla posizione del paese di Punt in Atti del IV Congressa

internazionale degli Orientalisti I, 77 flg.
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gen gegeben hati). Er scheint indessen nicht die getrennte Darstellung der Tribute

Puns und Äthiopiens (PI. 7 und 8 in Mariettes Publikation) bemerkt zu haben.

Um diese Verhältnisse zu beleuchten und meine Auffassung zu bestätigen, will

ich auf andere verwandte Darstellungen verweisen, an deren Erklärung kein Zweifel

möglich ist.

In dem Grabe eines hochgestellten Würdenträgers, des Nomarchen Rechmara^)

wird gesagt, dafs Rechmara „die Tribute der südlichen Länder (Nubien und Äthio-

pien) als Opfergabe empfängt, die Tribute des Landes Pun, die Tribute Rothennu's

(Syrien), die Tribute des Landes Kefa (Phönizien) als Opfergabe und die Beute von

allen Ländern, gebracht seiner Majestät dem Pharao Thotmes III, dem immer lebenden."

Aus diesem Grabe haben Hoskins und Wilkinson (1. c.) eine bildliche Darstellung

wiedergegeben, in welcher wir in vier Reihen die vier Völker der genannten Länder

sehen; diese tragen ihre für den Pharao bestimmten Tribute vor den Schreiber, hier

wahrscheinlich Rechmara, der sie nachzählt und aufzeichnet. In der ersten, oberen

Reihe stehen die Leute von Pun; die beigefügte Inschrift besagt: „Die Grofsen von

Pun kommen in Frieden; mit gebeugtem Rücken tragen sie ihre Tribute au den Ort,

wo seine Majestät der König Thotmes III, der ewig lebende, sich befindet, alle schönen

Gaben ihres Landes." Unter den dargebrachten Tributen kommen vor: Anti -Weihrauch

in grofsen Haufen oder Körben, Asem-Gold in Beuteln oder in Form von Ringen,

Perlmutter, Felle von Leoparden, Elfenbein, Ebenholz, lebende Affen und Leoparden,

frische Anti-Sykomoren in Kübeln, Straufseneier und Straufsenfedern.

In der zweiten Reihe kommen die Grofsen des Landes Kefa (Phönizien) mit ihren

Tributen: Handelsprodukte, Gold und Silber, Kunstprodukte, z. B. kostbare und kunst-

reich geformte Gefäfse und Vasen von Gold und Silber, aus denen künstliche Blumen

hervorspriefsen.

Die dritte Reihe besteht aus Grofsen von den südlichen Ländern Nubien und

Äthiopien, die ihre Tribute darbringen : grofse Mengen von Gold und Silber in Ringen

und Platten, Straufsenfedern mehrmals wiederholt, grofse und kleine Straufseneier, El-

fenbein, Ebenholz, bunte Felle von Leoparden, lebende Thiere wie Leoparden, Affen,

Giraffen und Rinder.

In der vierten Reihe endlich sehen wir die Grofsen von Rotheunu (Syrien) die

künstliche Vasen und Gefäfse, Bogen, Köcher und Wagen, lebende Pferde, Bären und

Elephanten als Tribute vorführen.

Hier haben wir wieder die Tribute von Pun und von den südlichen Ländern Nu-

bien und Äthiopien gesondert dargestellt. Diese Länder liefern, wie wir sowohl hier

als oben gesehen haben, meistens dieselben Produkte; aber ein Unterschied ist hier

wie oben auffällig, dafs es nämlich nicht Pun, sondern Äthiopien ist, das lebende

Giraffen und Rinder darbringt. Dies beweifst ziun Überflufs, dafs ich oben Recht

hatte, wenn ich auch in den Darstellungen am Tempel von Der-el-bahri dieselbe

Trennung nachgewiesen habe.

Endlich mache ich auf die schöne Darstellung aufmerksam, die unter Tutancha-

') Maspero, De quelques navigations des Egyptiens, S. 21.

2) Lepsius, Denkm. III, 39, a. i; Hoskins, Travels in Ethiopia, .328 ff. und Wilkin-

son, Manners and Customs, I, PI. 4.

18*
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mon, einem späteren Könige der 18. Dynastie, verfertigt worden ist^). Da sind es

die obern Rothennii (die Syrer) und die Völker des Südens (die Nubier und die

Äthiopier), die ihre Tribute bringen. Die Syrer bringen herbei kunstvolle Vasen, le-

bende Löwen, Pferde, Thierfelle und „Gaben von allen ausgewählten und guten Sachen

ihrer Länder: Silber, Gold, Lapislazuli, Smaragd und Edelgestein."

Eine andere Abtheilung zeigt uns die Äthiopier. Einige haben sich zu den

Fülsen Pharaos auf den Boden geworfen, andere tragen die Tribute. Eine der In-

schriften lautet: „Die Fürsten des Landes Kes (Äthiopien) sagen: Sei gegrüfst du

König Aegyptens, du Sonne der Neunvölker! gieb uns den Hauch des Lebens nach

deinem Belieben." Die Tribute sind die gewöhnlichen: grofse Mengen von Gold in

Ringen und in Beuteln oder in Krügen, Chenem- Stein (vielleicht Rubin, cfr. Lepsius,

Die Metalle, 124), Felle von Leoparden, lebende Giraffen und Rinder, Bogen u. s. w.

Ein königlicher Prinz hat die Äthiopen und ihre Tribute auf Schiffen nach Theben

geführt. Die geladenen Schiffe sind in der Landung begriffen, der Prinz steht dabei und

die Inschrift obenan erklärt die Darstellung ganz deutlich: „Heimkunft von Äthiopien

U [1 n ^\ o-»^^
.,
um dir (dem Pharao) diese schönen Tribute von allen ausgewähl-

ten und guten Sachen der südlichen Länder zuzuführen; Landung im südlichen The-

ben durch den königlichen Sohn von Kes Namens Hui."

Die Punier sind hier nicht genannt, entweder weil sie nicht bei dieser Gelegenheit

nach Aegypten gekommen sind, oder weil die Darstellung, die sich auf sie bezog, ver-

loren gegangen ist. Aber dies erkennen wir wenigstens, dafs Nubien und Äthiopien hier

wie überall dieselben Produkte bringen, wie die, welche wir in den Darstellungen des

Tempels von Der-el-bahri als die des Landes Kes nachgewiesen haben. Jedenfalls

ist es gewifs, dafs die Giraffe nicht zu den Tributen Puns, sondern zu denen

Äthiopiens gehörte.

Die Sicherungsklauseln der koptischen Eechtsurkunden.

Von

Ernst Springer.

Die koptischen Papyri, welche Beurkundungen von Rechtsgeschäften enthalten,

nehmen das Interesse des Rechtshistorikers in hohem Mafse in Anspruch; namentlich

geben die umfangreichen aus Zeme stammenden Dokumente zu den mannigfaltigsten

rechtsgeschichtlichen Betrachtungen Veranlassung. Sie enthalten im wesenthchen die

Anwendung römischen Rechts, zeigen die Übersetzung römischer Formeln und sind in

römischer Weise beglaubigt und bezeugt.

1) Lepsius, Denkmäler III, 115— 118.
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Den Ausgangspunkt für das Eindringen des römischen Rechts in Aegypten wird
die allgemeine Civitätsertheilung durch Caracallai) a. 21G bezeichnen, welche die grolse

Mehrzahl auch der ägyptischen Bevölkerung in den römischen Bürgerstand erhob. Die
Gesetzgebung der späteren Kaiser und endlich die Codification des Rechts durch Ju-
stinian a. 528— öS-i, machten in ihrer Feindseligkeit gegen alle provinziellen Abwei-
chungen die Herrschaft des römischen Rechts in Aegypten zur ausschlieislichen. Wo
später im Volke noch diesem eigenthümliche Rechtsanschauungen vorhanden waren,

konnten sie grundsätzlich nur, und zwar soweit nicht zwingende Rechtsnormen euto-c-

genstanden, in vertragsmäfsigen Festsetzungen zum Ausdrucke kommen. Durch die

Übertragung der Gerichtsbarkeit für geringfügige Streitsachen an die einheimischen

Stadtmagistrate 2) und durch die ihnen theilweise anvertraute freiwillige Gerichtsbar-

keitä) mögen die provinziellen Gewohnheiten gerade der zähe am Alten hängenden

Aegypter in höherem Mafse geschont worden sein, als es der unificircnden Staatsge-

walt heb war. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn sich noch in den koptischen

Urkunden Anklänge an ptolemäisches und früheres Recht finden. Es werden in die-

sen Urkunden jedoch auch iV.nordnungen getroffen, deren Ausführung im AViderspruch

mit dem römischen Rechte stehen würde, oder welche nach römischem Rechte unver-

bindlich sein würden.

Derartige Abweichungen sind von gröfster Wichtigkeit, da sie einen Rückschlufs

auf die politischen Verhältnisse gestatten und zur Fixirung der Epoche der Urkunden

beitragen. Viele Formeln und Bemerkungen, welche vereinzelt bedeutungslos sein

würden, lassen durch ihr häufiges Auftreten gleichfalls auf das Vorhandensein gewisser

eigenthümlicher Zustände schliefsen. In der ägypt. Zeitschrift 1884 S. 142 habe ich

bereits auf die Stellung hingewiesen, welche sich hieraus für die Kirche in weltlichen

Dingen ergiebt. Ihre weltliche Thätigkeit war eine erheblich umfongreichere als die

ihr von den Kaisern zugewiesene. Die Machtstellung der koptischen Kirche entspricht

vielmehr dem Verfassungszustande, in welchem die Christen sich überall befanden, wo
muhammedanische Eroberer die Herrschaft erlangt hatten^). Auch die älteren koptischen

Rechtsurkunden sind daher in die Zeit nach dem Eindringen der Araber^) zu ver-

weisen.

In vielen Beziehungen sind die koptischen Papyri den weströmischen Urkunden

ähnlich, welche aus den nach der Völkerwanderung entstandenen neugermanischen

Staaten herrühren. Es w^eisen eben die politischen Verhältnisse eine groise Ähnlich-

keit auf. In Aegypten hatte sich ereignet, was sich während der vorhergehenden Jahr-

hunderte in den westlichen Provinzen des römischen Reichs zugetragen hatte. Hier

wie dort hatte ein Barbarenvolk ein in römischer Kultur lebendes Land erobert und

einen neuen Staat gebildet, aber die einheimische Bevölkerimg weder vernichtet, noch

der Freiheit beraubt. In den meisten der neugermanischen Staaten galt trotz der ört-

lichen Mischung der verschieden gesitteten Nationen für die Eroberer germanisches.

^) 1. 17. D. de statu hom. (1. 5). Dio Cass. 77. 9. Vorher war den Aegyptern die Er-

langung des Bürgerrechts sogar erschwert. Mommsen, röm. Geschichte V. S. 553 fg.

^) s. v. Savigny, Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. Bd. I. Kap. 2.

2) 1. 2. Cod. de magistr. municip. (1. 56). Justinian Nov. 15.

*) Bruns-Sachau, syrisches Rechtsbuch S. 173.

s)
a. 642. Vgl. hierüber Stern, Zeitschrift 1884, S. 140.
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für die Besiegten römisches Recht ^). Der gleiche Rechtszustand bildete sich in Aegyp-

ten aus. Das Prinzip der Personalität des Rechts mufste hier noch leichter zur Herr-

schaft gelangen: die Zahl der Araber war eine geringe, gegen die Millionen der Aegyp-

ter sogar eine verschwindende, und die Verschiedenheit der mit einander unvereinba-

ren Religionen verschärfte den Unterschied der Rassen. Es war daher nur ein kluges

Erkennen der Verhältnisse, wenn die Araber bei der Eroberung des Landes den Kop-

ten eine weitgehende Autonomie beliefsen. Diese Selbstverwaltung brachte der Kirche

eine ungeahnte Machtstellung in weltlichen Dingen und ermöglichte die ungehinderte

Wahrung des gewohnten Rechts.

War somit die Weiterexistenz des römischen Rechts in Aegypten gewährleistet,

so verringerte sich dennoch allmälig sein Verständnifs. Die Grenzen des privaten und

des öffentlichen Rechts wurden nicht mehr erkannt, man unterwarf sich durch Privat-

disposition öffentlichen Strafen. Einheimische Rechtsanschauungen, welche unter der

Kaiserherrschaft zurückgedrängt waren, verschafften sich erneute Geltung. Man suchte

alle Prozesse zu vermeiden und die entstandenen Streitigkeiten durch Vergleiche zu

schlichten. Der Eid gewann eine erhöhte Bedeutung und wurde nicht nur häufiger als

früher zur Bekräftigung der Verträge, sondern auch zur Bestärkung der Testamente

verwendet. Die Zunahme des kirchlichen Einflusses macht sich bemerkbar. Kirchliche

Strafen wurden angedroht und der Kirchenbehörde, dem Bischof, die Wahrung testa-

mentarischer Bestimmungen zur Pflicht gemacht. Notar und Zeugen besafsen regel-

mäfsig einen Weihegrad.

Ein deutliches Bild von dieser Veränderung des Rechts giebt die Betrachtung der-

jenigen Bestimmungen, welche die Kopten trafen, um die Durchführung der in den

Urkunden enthaltenen Anordnungen zu sichern.

I. Die Bufse.

Zu diesen Bestimmungen gehört in erster Linie die Bufse (7r/:oVrijuov, koptisch oce),

welche der Zuwiderhandelnde an die Obrigkeit zahlen soll.

Der Mönch Paham schreibt in seinem Testament^): „Wer das Testament an-

fechten wird, soll dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geiste sowie der Gemein-

schaft der Christen fremd sein, und soll ferner eine hohe Bufse dem Archon zahlen,

welcher in jener Zeit gebieten wird, demgemäfs, wie es Gott diesem Archon eingebea

wird."

Das Testament der Susanna 3) enthält die Anordnung, dafs der Übertreter keinen

Nutzen aus ihm haben soll, spricht eine Verwünschung über denselben aus und fährt

fort: „Sodann soll er die Bufse bezahlen, welche die gerechten Könige bestimmt

haben, nämlich 6 Unzen feinen Goldes, oder je nachdem der Ortsvorsteher bestimmt,

der zu jener Zeit im Amte sein wird."

In dem Verkaufsvertrage, welchen die Kinder des Psate mit den Söhnen des Ger-

') V. Savigny Bd. I. S. 90; 248.

2) Pap. in Bulaq No. II. Revillout in den Transactions of the soc, of Bibl. Arch. VI. 2.

p. 441 fg.

3) Pap. in Berlin. Stern in der Zeitschrift 1884 S. 150.
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mauos abschlosseui), lautet die entsprechende Stelle: „Wenn Jemand von uns euch

verklagt, soll er keinen Nutzen davon haben, soll verwünscht sein und er soll an dio

dermalige Behörde zahlen 36 Solidi als Bul'se, welche die Gesetze verhängt haben
über den, welcher zu übertreten wagt^)."

Wenn auch die private Festsetzung einer an die Obrigkeit eintretenden Falls zu

entrichtenden Strafsumme den römischen Rechtsgrundsätzen frejnd ist^'), so erleidet es

keinen Zweifel, dal's die Verftisser der Urkunden oder der diesen zu Grunde liefcnden

Formulare Vorschriften des römischen Rechts im Sinne hatten. Denn nur solche kön-

nen mit den Anordnungen der Gesetze und der gerechten Könige gemeint sein.

Zum Vergleich mit der vertragsmäfsigen Festsetzung der Geldbulsen lälst sich die

römische Conventionalstrafe heranziehen. Als Musterbeispiel derselben wird in den

Institutionen Justinians*) das Versprechen aufgeführt: si ita factum non erit, tum

poena nomine decem aureos dare.

Die Zahlung sollte aber an den Mitkontrahenten erfolgen; da die Römer nach

dem Grundsatze: alteri stipulari nemo potest, den Verträgen zu Gunsten dritter prin-

zipiell die Gültigkeit versagten^), so wäre nach römischem Rechte auch die Stipula-

tion einer an die Behörde zu entrichtenden Geldsumme unorültio- gewesen.

Die Conventionalstrafe spielt in einem Gesetze der Kaiser Arcadius und Honorius

aus dem Jahre 395 eine Rolle; dasselbe verordnet mit grol'ser Weitschweifigkeit^):

Wer einen bescbwornen Vergleich oder Vertrag bricht, soll infam werden, der ihm

darin eingeräumten Vortheile verlustig gehen und dem Gegner die vereinbarte Con-

ventionalstrafe zahlen.

Diesem Gesetze begegnen wir vielfach in den auf römischen Grundlagen beruhen-

den Rechtsbüchern der späteren Zeiten. Das im Orient weit verbreitete syrische

Rechtsbuch ^), welches im Anfange des fünften Jahrhunderts entstanden ist, und im

wesentlichen das damals geltende römische Recht wiedergiebt, übersetzte es wie folgt:

„Wenn ein Mann mit einem anderen eine b'iaXvaig macht, d. h. Trennung der

Sachen^), oder sie machen ein anderes Schriftstück mit einander über andere

Sachen und schreiben unter sich Schriften und einen Eid und eine Summe Gol-

des, dafs der Mann, der nicht übereinstimmt mit den Schriften, die zwischen den

^) Pap. in Berlin. Stern in der Zeitschrift 1884 S. 158.

2) vgl. Pap. III u. IV Bulaq „die Bufse, welche die Christum liebenden Könige festgesetzt

haben, nämlich 6 Unzen Gold."

^) Das alte sacramentum im Legisactionen-Procefs ist etwas verwandtes, gehört aber dem

jus publicum an.

*) § 7. I. de v. o. (3. 15).

5) § 19. I. de inut. stip. (3. 18); 1. 38, §. 17. D. de v. o. (45. 1).

^) c, 41. pr. Cod. de transact. (2. 4). Si quis maior annis (XXV) adversns pacta vel

transactiones nullo cogentis imperio libero arbitrio et voluntate confecta piitaverit esse venien-

dum, vel interpellando iudicem vel siipplicando principibus, vel non implendo promissa, eas

autem invocato dei omnipotentis nomine eo auctore solidaverit, non solum inuratur infamia,

verum etiam actione privatus, restituta poena, quae pactis probatur inserta, et rerum proprie-

tate careat, et emolumento, quod ex pacto vel transactione illa fuerit consecutus, itaque omnia

eorum mox commodo depiitabuntur, qui intemerata pacti iura servaverint.

7) Bruns-Sachau, syrisches Rechtsbuch; londoner Handschrift § 85 cf. Ar, 12G u. Arm. 185.

*) divisio rerum communium, Theilung, Auseinandersetzung.
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Parteien geschrieben sind, derjenigen Partei, die übereinstimmt, sie zahle, so be-

fehlen die Gesetze, dafs er werde tadelnswerth wegen des falschen Eides, den er

geschworen, und es soll von ihm verlangt werden als TrpoVrtjuov die Summe Gol-

des, die zwischen ihnen geschrieben war."

Im Occident liefsen die in den neugermanischen Staaten lebenden Römer diese Folgen

bald auch ohne die eidliche Bekräftigung zu erfordern eintreten. Das aus dem 6. Jahr-

hundert stammende, seit Cuiacius unter dem Namen der „consultatio" bekannte Rechts-

buch ^) sagt:

Etiam hoc loco Theodosiani^) legem de pactis pro hoc credidi inserendam, quia

initium ipsius constitutionis tale est, ut dicas: Si adversus pacta vel transactiones, quas

libero arbitrio et voluntate confecit, putaverit esse veniendum, et poenam reddat et

emolumenta perdat et infamiam incurrat.

Dasselbe bestimmt die lex Romana Burgundionum^).

Die wahrscheinlich im 11. Jahrhundert für das Frankenreich zusammengestellten

Exceptiones Petri halten sich noch genauer an den Inhalt des Gesetzes"^).

Die Wirkungen des Zuwiderhandelns lassen sich am prägnantesten in den "Wor-

ten der Consultatio zusammenfassen: „poenam reddat, emolumenta perdat, infamiam

incurrat." Betrachten wir nunmehr wieder die Strafandrohungen der koptischen Rechts-

urkunden, so finden wir das entsprechende auch bei ihnen: der Übertreter soll dem

Archon die Bufse zahlen, soll keinen Nutzen aus dem Rechtsgeschäfte haben, und soll

dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geiste sowie der Gemeinschaft der Christen

fremd sein^).

Unverändert geblieben ist die Bestimmung emolumenta perdat. An die Stelle des

infamiam incurrat ist die feierliche Verwünschung getreten. Statt des poenam reddere

illi, qui pactum servavit, soll die Bufse von 36 Solidi = 6 Unzen Gold, welche die

Gesetze und die gerechten Könige angeordnet haben, oder wie sie der Archon anord-

nen wird, an diesen entrichtet werden.

Dafs nicht mehr die Infamie, sondern die Ausstofsung aus der christlichrn Ge-

meinschaft angedroht wurde, erklärt sich aus dem starken Einflüsse der Kirche und

ist ein schöner Beweis von der Rückwirkung der Öffentlichen Verhältnisse auf das

Recht^). Dafs diese auch den Ersatz der Conventionalstrafe durch die eigenthümliche

1) Consultatio I. 12. Huschke lurispr. anteiust. p. 780; vgl. Bruns-Sacbau a. a. O. p. 214.

2) i. e. codicis Theodosiani (II. 9. 3).

3) lex Rom. Burg. tit. XXXVIII.

4) Petri except. lib. 4 cap. 27 bei v. Savigny Gesch. des röm. Rechts II. p. 132 fg. Sie

ordnen für den Verletzer der transactio, welcher „super hoc placitum, ut melius sibi credatur,

nomen domini invocaverit" an: non soluna notetur infamia, sed etiam quidquid ex hoc placito

lucratus est, amittet et actionem illam, quam antea habebat perdet, et si poena fuit imposita

servandi placiti causa, eam reddet, et totum hoc illi dabitur, qui pactum servavit.

^) vgl. aufser den bereits citrten Stellen besonders Pap. Bulaq I, III; Pap. Rom. I und

einen Pap. aus Lepsius Besitz.

6) Auch die späteren römisch rechtlichen Urkunden des Occidents ersetzen die Infamie

durch Verwünschungsformeln, aber sie halten an dem Charakter der zu zahlenden poena als

Conventionalstrafe fest. Marini, i papiri diplomatici No. C p. 157. No. CI p. 160. No, CII p. 161.

No. cm p. 162. No. CV p. 166 etc. vgl. jedoch unten p. 7 Anm. 1.
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Bufse bewirkt haben müssen, läfst sich schon darum vermuthen, weil wir aus der by-

zantinischen Epoche genügende Beweise von der Anwendung der römischen Conven-
tionalstrafe in Aegypten besitzen. Ein Erbtheilungsvertrag aus dem Jahre 18 des Kai-
sers Mauricius (a. 600) setzt beispielshalber vollkommen römisch fest^), „dafs die über-

tretende Partei der bei dem Vertrage beharrenden Partei als Bufse 12 Goldstücke zahle.«

Zur Erklärung der koptischen Bufse mufs zunächst auf das ältere ägyptische

Recht zurückgegrifien werden 2).

Aus der Zeit der Ptolemäer, also der dem Eindringen des römischen Rechts in

Aegypten vorhergehenden Periode, sind uns zahlreiche Vertraocsdokumente erhalten «re-

blieben, in welchen die zu einer Leistung Verpflichteten sich für den Fall der Nicht-

erfüllung einer an die Obrigkeit zu zahlenden Geldstrafe unterwerfen. So bestimmt

ein Turiner Papyrus^) aus dem Jahre 51 des Euergetes II (a. 119 a. Chr.), dafs der

den Vertrag übertretende unter anderm „300 gemünzte Silberdrachmen an die Könige"

zahlen solle. Ein anderer Turiner Papyrus*) aus dem Jahre 44 desselben Königs

(a. 126 a. Chr.) ordnet für den Zuwiderhandelnden neben einer dem Gegner zu zah-

lenden Summe von 20 Kupfertalenten „die Entrichtung von 400 Silberdrachmen an

die Könige" an. In einem Leydener Vertrage 5) verspricht der Verkäufer für den Fall

der Eviction oder der doloseu Anfechtung die Zurückgabe des Kaufpreises mit der

Strafe des Anderthalbfachen, sowie die Zahlung von „20 Silberdrachmen an den Kö-
nig und die Königin." Ferner unterwirft sich in einem zweiten Leydener Vertrage

der Schuldner eines unverzinslichen Darlehns im Falle unpünktlicher Zahlung aufser

der Strafe des Anderthalbfachen und der Gewährung hoher Zinsen für die gesammte

Darlehnszeit, der Verpflichtung „wegen des Vertragsbruches" (tov 7rapaavyypä<p£Lv) „4 Sil-

berdrachmen in den Königsschatz zu entrichten*')."

Diese Stellen ergeben, dafs es unter den Ptolemäern durchaus üblich war, die

Rechtsgeschäfte durch die Vereinbarung einer Bufse zu sichern, welche eintretenden

Falls an die Staatskasse, slg ro ßaa-i\i>iov, roTg ßaaiksvaL, zu zahlen war. Eine derartige

Vereinbarung mufs daher auch dem geltenden Rechte entsprochen haben. Ihr Gebrauch

scheint nun dermafsen in der Rechtsgewohnheit des ägyptischen Volkes gelegen zu haben,

dafs man sie auch nach dem Eindringen des römischen Rechts mit dessen Vorschriften

in Einklang zu bringen suchte.

Den Anknüpfungspunkt hierzu bot eine dem öfientlichen Rechte angehörige Eiu-

^) Pap. gr. du Louvre pl. 23. Notices 18^ p. 238. 1. 36, 37: ro Tru^ußmvov ixz^og SiSöuat

Tuj i\xiXivovTi fxsDEi ?J<yuj TT^OTTiixov vofxiTiJiuTa SiuSsyct.

2) Vgl. übrigens Revillout, Rev. eg. 1880 p. 108 Anm. 2.

3) Pap. gr. Turin VIII 1. 32 fg. Peyron II p, 45: ..>tcct ixyj l^sivai (>7u?i') 7rn§«7vyy3c<(psiv rt

TMV TTüoyeyanixuivüüu. sl Se iJ-r , s(po8ou cch'j^ov slvai y.cei TT^OTanoTeirctt tov 7rcc3CCTV<yy3a(povi'Ta t(v

inixivovTi ;<«3-' o au iAooq vj slSog na^uTuyy^a(pYig r| snlrii^ov Trct^cc/^oyiiJ.cc % v %?., y.ai ro ßXnßog y.aru

TOI/ vojxov , ncti 'isoccc Tolc ßniTtXzxJTi noyVDiov liriTVjUov 8r ycci uyjS'si' yittou y.v^tn slvai rct otxixoXo-

yY,\xiva. \js3cti ^jccyjj.m ähnlich den solidi dominici bei Marini CXIV etc.].

*) Pap. gr. Turin IV 1. 25. Peyron II p. 25: y.cti Uang roig ßctrO.svrt dayvoov S^cc^t'^dg re-

I

TOCcyoTiceg,

5) Pap. gr. Leyden I. 408 1. 9. Leemans I p. 21: le^dg rtf ßccrtXel ycti ßccTtXsirYig (sie)

dgyxjolov h^ctyjxag ifcort.

^) Pap. gr. Leyden I. 415 1. 15— 26. Leemans I. S. 77: aTrorsiTccru} . . . slg ro ßcert}.ty.oi/

uoyvDtO'j hauyjxug rsTTctüsg.

Zeitscbr. f. Aegypt. Spr., Jahrg. 1885. 1

"
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richtung dar. Die höheren römischen Gerichtsbeamten hatten die Befugnifs, für Un-

gehorsam und Rechtswidrigkeiten eine Geldstrafe beizutreiben (ins multandi). Die Kai-

ser Arcadius und Honorius, dieselben, von denen das Gesetz über den beschworenen

Vertrag herrührt, haben im Jahre 399 diese Befugnifs neu geordnet^), die Maximal-

höhe der zu verhängenden Geldstrafe je nach dem Grade des Beamten festgesetzt, und

dem praefectus Augustalis, dem Statthalter und höchsten Gerichtsbeamten von Aegyp-

ten^), das ius multandi bis zu 6 Unzen Gold = 36 Solidi ertheilt.

Da diejenigen, welche doloser Weise Verträge anfechten oder ihnen entgegen han-

deln, sehr wohl culpa obnoxios reddit, so war der Präfekt in der Lage, gegen sie

Geldstrafen bis zu dieser Höhe zu verhängen.

Hierdurch wurde im Grunde dasselbe erreicht, was in der Ptolemäerzeit einzutre-

ten pflegte. Dafs die Strafe nicht mehr vermöge vertragsmäfsiger Unterwerfung, son-

dern kraft der Machtvollkommenheit des Beamten für die Behörde erfordert wurde,

war sowohl für den, der sie zu zahlen hatte, als für den, der im Vertrauen auf ihren

Schutz einen Vertrag abschlofs, gleichgültig. Der Untergang des alten Rechtsinstituts

konnte daher kaum empfunden werden. Nur prägte sich der Maximalsatz von 6 Unzen

Gold dem Volksbewufstsein ein, über welchen nicht hinausgegangen werden konnte.

Als aber nach dem Einbrechen der Araber und dem Fortfallen der alten Staats-

behörden kein Beamter mehr vorhanden war, der von Amtswegen dolose Vertragsver-

letzungen imd Anfechtungen mit Geldstrafen ahndete, hielt man es für nöthig, sie

wieder in den Rechtsgeschäften selbst festzusetzen. Es wurde nicht bemerkt, dafs

diese Festsetzung von öffentlichen Strafen durch Privatdisposition nach dem noch immer

geltenden römischen Rechte ungültig war, man war vielmehr der Meinung, auf solche

Weise, ohne etwas neues zu schaffen, die Rechtsgeschäfte ebenso, wie es seit unvor-

denklicher Zeit üblich, durch Bufsen an die Obrigkeit zu sichern.

So erklärt es sich, wenn die Bufszahl von 6 Unzen Gold und 36 Solidi, wo sie

vorkommt, als den Gesetzen und den Anordnungen der gerechten Könige gemäfs be-

zeichnet wird. So erklärt es sich auch ferner, wenn neben einer bestimmten Summe

es dem Archon dennoch überlassen bleibt, ihre Höhe zu fixiren, oder wenn diese Fixi-

rung gänzlich in sein Ermessen gestellt wird; denn auch der römische Beamte konnte

die Geldstrafen unterhalb der ihm zuerkannten Maximalhöhe beliebig normiren. Selbst-

verständlich mufs es auch für den Archon eine Grenze dieser Befugnifs gegeben haben,

anfangs wurde sie der Tradition gemäfs durch die Zahl von 6 Unzen Gold, später je-

denfalls durch das arbitrium boni viri gebildet^).

^) c. 6. § 1. Cod. de modo mult. (1. 54). Eos qui ordinario provincias iure moderantur,

erga eorum personas, quos culpa reddit obnoxios, ultra duarum unciarum multam condemnare

non patimur. Froconsularem vero potestatem, si multandi necessitas imminebit, senarum un-

ciarum auri summa cohibebit: in qua forma etiam comes Orientis atque praefectus Augustalis

erit. (S. ägypt. Zeitschrift 1884 S. 150, Anm. 2). Vgl. Bas. 48. 7. 2.

2) tituli: de off. praef. Aug. D. 1. 17; C. 1. 37.

3) K. E. Zachariae von Lingenthal (Geschichte des griech. röm. Rechts 2. Aufl. S. 284 fg.)

hat festgestellt, dafs sich im späteren byzantinischen Rechte gleichfalls die Ansicht ausgebildet

hat, es sei die in Verträgen vereinbarte Conventionalpön nicht wie nach justinianischem Recht

an den Gläubiger, sondern ebenso wie die vom Richter verhängte multa — beide werden tt^ot-

TiiJ^ou genannt — an den Fiskus zu entrichten. Die erste Spur dieser Ansicht hat er in der
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Die Aufnahme derselben Bestimmungen in die koptischen Testamente erfolgte aus

Analogie mit den Verträgen.

In der vorrömischen Zeit scheinen die Aegypter etwas dem römischen Testamente

ähnliches nicht besessen zu haben, so dafs die Annahme eines unmittelbaren Zusam-
menhangs der koptischen Tet^tamentsbufse mit altem einheimischen Rechte ausgeschlos-

sen ist. Dagegen wäre ein Zusammenhang mit einem Institute des römischen Testa-

menterbrechts an sich denkbar.

In einem Testamente liegt es nahe, die Erben oder Legatare zur Ausführung ge-

wisser Handlungen, deren Unterlassung man befürchtet, dadurch zu zwingen, dals man
ihnen für den Fall der Nichterfüllung die Aushändigung eines Legats an einen Dritten

auferlegt. Da hier der Erblasser im Grunde nicht eine Wohlthat für den Dritten,

sondern eine Strafe für den Erben beabsichtigt, so erklärte das ältere römische Recht

solche legata poenae nomine relicta für ungültig. Dies lehren noch Gaius und Ulpian^).

Erst Justiuian^) gab den Pönallegaten rechtliche Wirkung. Trotzdem besitzen wir ein

nach Bruns im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von einem römischen Bürger in

Gallien errichtetes Testament, welches ein solches anordnet, und eine Stadt — respu-

blica Lingonum — als Empfängerin des Pönallegats von 100 Sesterzen benennt^). lu

Epanagoge 14. 11 gefunden. Die Epanagoge, zwischen 879 und 886 abgefafst, dürfte an 200

Jahre jünger sein als die vorhin betrachteten koptischen Dokumente. Diese byzantinische Rechts-

bildung kann daher auf letztere nicht v^on Einflufs gewesen sein. Ein Zusammenhang mag
dennoch zwischen beiden Entwickelungen bestehen. Denn das ptolemäische Recht, welches,

wie oben zu zeigen versucht ist, in der nachrömischen Zeit Aegyptens wieder an der Rechts-

bildung Antheil gewann, beruhte auf griechischer Kultur. Es wäre daher nicht unmöglich, dafs

das Ausbedingen einer dem Staate verfallenden Strafsumme in Privatverträgen alten griechischen

Rechtes war, und dafs in dem späteren byzantinischen Reiche, welches wenigstens in den

gebildeten Klassen wieder auf eine griechische Bevölkerung beschräukt war, gleichfalls die alte

einheimische Anschauung auf das Recht Einflufs gewann.

Dem germanischen Rechte sind übrigens derartige Strafbestimmungen durchaus geläufig

und finden sich schon in merovingischer Zeit; s. die Schenkung des Vandemiris (a. 690) Ma-

rini No. 96. p. 150; das Testament aus Markulfs Formeln (c. a. 660) bei Brissonius de form.

VII. c. 163.

1) Gaius IL 235. 236. Poenae quoque nomine inutiliter legatur: poenae autem nomine

legari videtur, quod coerendi heredis causa relinquitur, quo magis heres ahquid faciat aut non

faciat .... sed et si heredem, si verbi gratia intra biennium monumentum sibi non fecerit, de-

cem Titio dare iusserit, poenae nomine legatum est. — Nee libertas quidem poenae nomine dar

potest. Vgl. Ulp. fr. 24. 17; 25. 13.

2) § 36 J. de legat. (2. 20); 1. 1. 2 D. de his qui poen. nom. (34. 6); c. 6 C. de bis qu

poen. nom. (6. 41).

2) Testamentum Galli II. 1. 4; Bruns fontes p. 207: ... Aquila et heres -heredes- eins, s

ita factum non fuerit, adversusve aliquid factum fuerit, aut non caverint ab berede -heredibus

suis, ut ita omnia serventur, quemadmodum supra scripsi, dare damnas-damnates-esto-sunto

reipublicae Lingonum HS nummum C. Die gewählte Form des alten Damnationslegats läfst

m. E. keinen Zweifel, dafs wir es mit einem richtigen legatum poenae nomine zu thun haben.

Man ist daher nicht gezwungen, wie Huschke: Multa und Sacramentum p. 303 fg. es thut, aus

dieser Stelle in Verbindung mit einem anderen Fragmente (Murat. 515. 5; Orell. 4076) eine

eigenthümliche römische Testamentsmulta zu construiren. Von einer solchen haben uns die

Quellen nichts überliefert, und gegenüber den zahlreichen Zeugnissen der römischen Juristen

von der öffentlich rechtlichen Eigenschaft der Multa (1. 131. § 1. D. de v. s. (50. 16); 1. 244

19*
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diesem letzten Umstände liegt eine Ähnlichkeit mit der in den koptischen Testamen-

ten festgesetzten Bufse an die Ortsbehörde. Der Unterschied liegt jedoch auf der

Hand; das Legat des Galliers hat eine absolut bestimmte Höhe, während die kopti-

schen Testamente die Festsetzung des Betrags der Bufsen mitunter der Behörde über-

lassen, welche zugleich die Empfängerin ist, eine den römischen Grundsätzen über

Vermächtnisse Hohn sprechende Anordnung. Ist es schon aus diesem Grunde kaum

möglich, die Anwendung des Pönallegats in der koptischen Bufse zu finden, so würde

auch die wiederholt vorkommende Summe von 36 Solidi, welche z. B. die Susanna

dem Archon gewissermafsen vorschlägt ohne ihn an dieselbe binden zu wollen, will-

kürlich gewählt und gerade ihre Bezeichnung als den Gesetzen und den Vorschriften

der gerechten Könige entsprechend, unverständlich sein. Endlich läfst die Zusammen-

stellung des dreifachen Nachtheils, welcher den Übertreter auch des Testaments treffen

soll: Verlust des Nutzens, Zahlung der Bufse, Ausstofsung aus der christlichen Ge-

meinschaft, keinen Zweifel an einem innigen Zusammenhange mit dem Kaisergesetz

über die beschworenen Verträge. Einen unmittelbaren Hinweis auf dasselbe enthält

die von Paham hinzugefügte Motivirung:

„und dies, weil sie in ihrem Herzen gedacht haben, das Testament umzustofsen,

über welches der Name Gottes geschrieben ist, und die schreckliche Beschwörung,

die wir dorthin gesetzt haben."

In dieser Weise ist im nachrömischen Rechte der Kopten allmälig ein einheitliches

Sicherungsmittel für Verträge und Testamente entstanden.

IL Der Eid.

Im Anschlufs an das citirte Gesetz bildet die eidliche Bekräftigung des Rechts-

geschäfts die Voraussetzung dafür, dafs der dreifache Nachtheil den Übertreter trifft.

Da die Urkunden jedoch, wie es schon in byzantinischer Zeit geschah und unter der

arabischen Herrschaft immer mehr üblich wurde, unter der Anrufung der heiligen Drei-

einigkeit niedergeschrieben wurden, mochte die über die Urkunden gesetzte Formel:

„Im Namen der heiligen und wesensgleichen Dreieinigkeit" etc., für eine hinreichende

eidliche Bestärkung erachtet werden.

Häufig genug begegnen wir indessen einer ausdrücklich mit einem Eide (^opuog, kop-

tisch d.ue.uj) bekräftigten Versicherung, den übernommenen Verpflichtungen nachzu-

kommen. So lesen wir: „Über alles dies schwöre ich bei der Macht der heiligen

Dreieinigkeit von gleichem Wesen und dem Heile unserer Herren^)."

„Über alles dies schwören wir bei der heiligen Dreieinigkeit von gleichem Wesen

und bei der Macht und dem Bestände und der Verwaltung unserer Herren der Kö-

nige, welche durch den Willen Gottes eingesetzt sind 2)."

ibid. 1. 27 D. de cond. et dem. (35. 1) ist davon Abstand zu nehmen. Übrigens kommt das

Wort multa in einem weiteren Sinne, mit poena wechselnd, für alle durch Privatdisposition an-

gedrohten Vermögensnachtheile vor (z. B. I. 27 D. 35. 1), so dafs nichts im Wege stände, auch-

Pönallegat und Conventionalstrafe als multa in diesem Sinne zu bezeichnen.

1) Theilungsvertrag zwischen Elisabeth und ihrem Sohne. Revillout, Revue 1880 p. 102, 107^

2) Theilungsvertrag zwischen Elisabeth und Abigaia. Revue 1880 p. 103.
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„Wir schwören bei Gott dem Allmächtigen und dem Helle unserer Herren, die

durch Gott Macht über uns haben, dals wir von euch wegen aller Gegenstände, die

uns zukommen, befriedigt sind^)."

Die Formel entspricht völlig der römischen. Auch in der christlichen Kaiserzeit

schwuren die Römer bei der salus principis. Die oben erwähnte Konstitution von Ar-
cadius und Honorius^) stellt diesen Eid dem „invocato dei omnipotentis nomine« völ-

lig gleich. Eine ravennatische Schenkungsurkunde aus dem 6. Jahrhundert enthält

folgenden Schwur: „ . . . salutemque Dominorum invictissimorum Principum Augustonim
Romanum guvernantum Imp. adtestatione confirmo^).« Dieser wohl sehr üblichen

Schwurformel ist die koptische nachgebildet.

Wer sind aber die Herren und Könige, bei deren Heil die Kopten den Eid leiste-

ten? Dieselben werden auch in der Überschrift einer dieser Urkunden erwähnt, wel-

che lautet
: „Im Namen Gottes imd der Macht und dem Bestände und der Ver-

waltung unserer Herren der Könige, welche über die ganze Welt nach dem Befehle

Gottes, des Allmächtigen herrschen, am 8. Tage des Monats Paophi, der 3. Indiction*)."

Wären mm etwa die „Könige« (ppooT) mit den principes, ßaaiXu^, den byzan-

tinischen Kaisern zu identificiren , so würde dies Dokument uns nöthigeu, die Redac-

tion der Urkunden noch in die byzantinische Zeit zu verlegen. Dem widerspricht je-

doch die unbestimmte Fassung der Datirung; man hätte doch, wie es in dieser Pe-

riode nicht nur üblich, sondern vorgeschrieben war'), Namen und Jahr des regierenden

Kaisers in die U^berschrift gesetzt. Auch die sonstigen Unterschiede von den aus by-

zantinischer Zeit stammenden Urkunden schlielsen diese Annahme aus^). Wenn sich

ferner voraussetzen Heise, dafs die Kopten nach dem Einfalle der Araber noch treu an

den griechischen Herrschern hingen und die arabische Herrschaft über Aegj^pten für

eine vorübergehende Episode hielten, so wäre ein Eid beim Heile der Kaiser auch

unter der fremden Regierung denkbar; ebenso wäre die Erwähnung der Kaiser in der

Überschrift durch die Annahme erklärlich, dafs sie noch immer als die learitimen Her-

ren betrachtet wurden.

Nun steht es aber fest, dafs die koptischen Christen, im schärfsten confessionellen

Gegensätze zu den Byzantinern stehend, von diesen unterdrückt und ausgebeutet, ge-

rade im Bunde mit den Arabern religiöse und wirthschaftliche Freiheit zu finden hofften

und darum diesen beim Eindringen hülfreiche Hand boten. Schwerlich werden daher

gerade die Kopten die späteren Kaiser für die rechtmäfsigen Fürsten angesehen haben ^).

*) Vergleich zwischen Elisabeth und Stephan, Chareb nebst Abigaia. Revue 1880 p. 105; vgl.

Pap. in Berlin (Zeitschr. 188i S. 145); Pap. in Bulaq No. V; Pap. in Rom I. (Ciasca p. 20— 22).

2) c. 41 in fine. Cod. de trans. (2. 4). Eos etiam huius legis vel iaetura dignos iube-

mus esse vel munere, qui uomina nostra placitis inserentes salutem principum confirmationera

initarom esse iuraverint pactionum.

^) Marini p. 145 vgl. das berühmte instrumentum plenariae securitatis aus Ravenna vom

Jahre 564, Brissonius de formulis VI. c. 195; Marini No. 80: [iuratus per salutem Justiniani]

invictissimi Principis Romanum imperium gubernantis, me ea omnia, quae superius leguntur

adscripta, inviolata custodire.

4) Revue 1880 p. 103.

5) Just. Nov. 47.

6) vgl. Stern, Zeitschrift 1884 S. 140.

^) Die oben p. 5 erwähnten -gerechten Könige," auf deren Gesetzen die Geldbufsen be-

ruhen, sind vor der Invasion regierende Kaiser.
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Unter Berücksichtigung der damaligen Zustände scheint folgendes die natürliche

Erklärung zu sein.

Die Kopten oder vielmehr die Schreiber ihrer Urkunden, deren Gedankenlosig-

keit in der Benutzung alter Formulare sich öfters bemerkbar macht, setzten die her-

gebrachten Bekräftigungs- und Eidesformeln auch nach der Eroberung des Landes

durch die Araber in die Dokumente hinein, ohne viel darauf zu achten, dafs bei den

veränderten politischen Verhältnissen die Herrscher, welche „die Macht über sie hat-

ten^)" und bei welchen auch ferner geschworen wurde, nunmehr Ungläubige waren.

Es ist dies bei dem anfänglich guten Einvernehmen zwischen Kopten und Arabern,

sowie bei der grofsen von der christlichen Religion anempfohlenen Achtung vor der

durch Gott eingesetzten Obrigkeit nicht so wunderbar. Wenn in der That diese For-

meln jedesmal ausdrücklich hervorheben, dafs es der Wille und Befehl Gottes sei,

welcher die Herren und Könige eingesetzt habe, so mag diese unverkennbare Beziehung

auf den neutestamentarischen Spruch^) sehr wohl eine Rechtfertigung des Schwures

bei den ungläubigen Fürsten enthalten sollen^).

Ein Zeichen der Entartung des Rechtes ist es, wenn auch die Testamente diese

Eidesformel enthalten. Sie folgt im Testamente der Susanna*) auf deren Versicherung,

dafs ihr Wille unbeeinflufst sei: „Ja, ich schwöre bei der heiligen Dreiheit von glei-

chem Wesen, und bei der Macht und dem Bestände dieser Herren, welche nach dem

Befehle Gottes des Allmächtigen über die ganze Welt herrschen. Und ferner beschwöre

ich mit den furchtbaren Eiden alle Menschen, welche dieses Testament denen, die es

hören, vorlesen werden, dafs es in keiner Weise übertreten noch umgestofsen werde."

Mochte der Eid des Testators den Zweck haben, etwaige Mängel des Testamen-

tes zu heilen oder mochte er einen Verzicht auf die Widerruflichkeit des Testamentes

enthalten sollen, in beiden Fällen würde er nach römischen Rechtsgrundsätzen wirkungs-

los gewesen sein^). Man übertrug eben ohne Verstaudnifs des Unterschiedes ein bei

Verträgen anerkanntes Bestärkungsmittel auf Testamente, bei welchen es sinnlos ist.

Mehr Sinn hat die zweite Hälfte der letztangeführten Stelle, das Beschwören der

Andern mit den furchtbaren Eiden, dafs das Testament nicht umgestofsen werde. Das-

selbe findet sich z. B. in der Schenkungsurkunde der Anna^): „Ich beschwöre euch

bei Gott und schwöre über euch, zu sorgen, dafs man nichts von meinen Worten in

Betrefi' meiner Opfergabe schwächt. — Ich beschwöre euch bei Gott dem Allmächtigen,

alle ihr Obrigkeiten, in deren Hände diese Schenkung kommen wird, dafs ihr nicht

einwilhgt, etwas daran abzuändern." Die Behörden werden hierdurch in eindringlicher

1) Revue 1880 p. 105.

2) ad Roman. XIII. 1 sqq. Ou <ya^ ia-rtv i^ova-ia sl ixyj uno 3'so'u , ccl Ss ovTcei Cno tov S'sov

TSTccyiMuat sla-iu. cf. Ep. I. Petri II. 13; ad Titum III. 1.

3) Pap. Bulaq XI. und ein Papyrus aus Lepsius Besitz, bestätigen die oben ausgesprochene

Vermuthung, indem sie eine Eidesformel „bei Gott und dem Heile der Herren, die jetzt über

uns herrschen" aufweisen.

4) Pap. in Berlin; Zeitschrift 1884 S. 145.

5) cf. 1. 22 pr. D. de leg. III (33). Nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a priore

(sc. voluntate seu testamento) ei recedere non liceat; und 1. 4 D. de adim. (34. 4).

6) Pap. in Bulaq No. 1. Stern im „Ausland« 1878 S. 848. 849. Diese Urkunde enthält,

wie aus den Zeugenunterschriften hervorgeht, eine auf dem Todtenbette gemachte Schenkung.

Es ist daher begreiflich, wenn sie vielfach den Eindruck eines Testaments erzeugt.
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Weise an ihre Pflicht zur Wahrung des Rechts erinnert, so dal's in der Formel die

Bedeutung einer eventuellen Verwünschung zu finden ist, um so mehr, als z. B. der

Mönch Paham gegen den Bischof oder Archon, der die Umstolsung seines Testamen-

tes dulden wird, die ausdrückliche Verwünschung : „er soll dem Vater, dem Sohne und
dem heiligen Geiste fremd sein," ausspricht^).

III. Die Verwünschung.

Die Verwünschung, welche gleichzeitig mit der Bulse angedroht wurde, legt uns

die Frage nahe, ob in Anbetracht der weitgehenden kirchlichen Gerichtsbarkeit sich

rechtliche Folgen an sie geknüpft haben. Ihren inneren Grund hatte die Verwün-

schung darin, dafs das Zuwiderhandeln gegen eine selbst von dem Rechtsvorfiihr

eidlich bekräftigte Erklärung als ein Meineid betrachtet wurde. Die vielfach die

gleichen Formeln aufweisenden lateinischen Urkunden des Abendlandes, sowohl aus

der Zeit der byzantischen Kaiser als die späteren, sprechen dies mit den Worten

„perjurii crimen subjaceat, perjurii reatum incurrat" aus^). Es mag sehr wohl eine

Übersetzung dieser Worte sein sollen, wenn Susanna droht: „er soll des heiligen

Eides schuldig sein 3),"

Die Form der Verwünschung ist in den koptischen Urkunden meist die angeführte:

„er soll dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geiste fremd sein*)," auch findet

sich der Zusatz: „er soll der Gemeinschaft der Christen fremd sein^);" daneben wird

der Übertreter „vor den schrecklichen Richterstuhl Gottes ß)" gerufen, ihm das Schick-

sal des Judas, des Ananias und der Saphira^) angedroht, ganz wie es in den abend-

ländischen unter kirchlichem Einflüsse entstandenen Dokumenten bis in das späte Mit-

telalter verfolgt werden kann^).

Hier, wie dort, ist ein bewufster Zusammenhang mit der alten Excommunications-

formel unverkennbar 9).

^) Testament des Paham; Pap. in Bulaq No. II.

2) vgl. das berühmte instrumentum plenariae securitatis vom Jahre 564 aus Ravenna Ma-

rini No. 80. Brissonius de form. VI. c. 195; ferner die Urkunden bei Marini No. 102. p. 161

vom Jahre 961; No. 106. p. 168 vom Jahre 998; No. 100. p. 157 vom Jahre 945.

3) Pap. in Berlin, Zeitschrift 1884 S. 150; vgl. Pap. Bulaq No. III. Er soll dem Gerichte

des heiligen Eides verfallen, der in diesem Testament geschrieben ist.

*) Testament des Paham an verschiedenen Stellen; Kaufvertrag der Kinder des Psate

Zeitschrift 1884 S. 158; Theilungsvertrag der Kinder des Germanos a. a. O. S. 160; Schenkung

der Anna, Pap. Bulaq No. I. vgl. No. VIII.

5) Pap. Bulaq No. II.

6) ebenda No. IV. V. X.

7) Schenkung der Anna Pap. Bulaq No. I.; vgl. Pap. Bulaq No. VII. allgemeinere For-

meln namentlich in No. VII. VIII. IX. XL verso.

8) Ecclesiarum perpetuo anathema percuciatur a. 690. Marini No. 77 p. 120; maledictio-

nem a Patre et Filio et Spiritus (sie) Sancto in omnibus consequetur et mecum in die judicii

ante Domini nostri Jesu Christi presentiam rationem ponat. a. 961. Marini No. 102 p. 161;

ab omni Fidelium Dei consortio sit alienus a. 1015. Marini p. 295 a. Wegen des Judas, Ana-

nias und der Saphira s. die Urkunden bei Marini No. 77 p. 120 (a. 690), p. 263 a (aus Gaeta

a. 906) p. 295 a (aus Rimini a. 1015); s. ferner den Eid in Nov. VIII.

3) vgl. die Ausdrücke: a societate omnium Christianorum separamus in der excommuni-

catio maior bei Regino II. 431 (ed. Wasserschieben) (Friedberg, Kirchenrecht 2. Aufl. S. 213).
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Jedoch konnten diese privaten Verwünschungen vom Standpunkte der Kirche aus

nicht die Wirkungen haben, welche sich an eine von der zuständigen Kirchenbehörde

angedrohte Excommunication knüpfen. Die Kirche vermochte zwar das spirituelle Ver-

brechen des Meineids — dessen Grenzen, wie wir sehen, sehr weit gesteckt waren —
mit geistlichen Strafen zu belegen^), doch wäre es hierfür gleichgültig gewesen, ob

etwa in dem zu schützenden Rechtsgeschäfte auf diese Strafen hingewiesen wurde

oder nicht.

Es ist durch die Verwünschungen daher nur eine Einwirkung auf die Gewissen

beabsichtigt, wie die Androhung der Geldbufsen die Furcht vor den irdischen Nach-

theilen erzeugen soll.

Dieser doppelte Zwang ist seit der christlichen Kaiserzeit sehr beliebt, und läfst

sich in einer Reihe von Kaisergesetzen beobachten^), so dafs es eine naturgemäfse

Entwicklung ist, wenn mit der zunehmenden Bedeutung der Kirche für das bürger-

liche Leben der Hinweis auf die Strafen des Himmels neben den irdischen eine immer

ausgedehntere Verwendung gefunden hat. Ist somit diesen Verwünschungen eine

selbständige Kraft nicht beizumessen, so scheint doch in ihnen, die sich an die For-

mel der Excommunication anlehnen, ein Hinweis auf die Mittel zu liegen, mit welchen

die kirchlichen Behörden die Ausführung ihrer Urtheile auch in weltlichen Dingen

erzwangen 3).

S. Chrysostomus (hom. 16 in epist. ad Rom. — postannum 388 — ) erläutert das Anathema als:

«£%6u^tT^w TTccvTitiu, ab OQinibus separetur und cc>.>.ör^iog eo-tm ttcx^tmu, alienus sit ab omnibus.

(München, canonisches Gerichtsverfahren II. S. 163).

1) vgl. C. Querelam 10 X. de jurej. (2. 24) c. Pervenit 2 X. de fidej. (2. 22) und Gl. v.

religionem fidei: „Puniri enim debent, quia perjuri sunt et infames." München a. a. O. S. 541.

^) Justinian droht c. 46 § 6 a. Cod. de epis. (I. 3) einem Bischöfe: w? xcti avros tt^o?

Tcc7g e^ ov^cevov Ttoivcdg >{cti ßaTt?^iy.yjg ywY^a-swg TTst^nS'stY) , (se et caeli poenas et imperatoriam in-

dignationem experturum), ebenso c. 42 1. 1 1 ibid. ttomtou ij.su toV sh tv)? tov Ssttvotov Beov x^t-

crswg y.ivhvvov , sirsira Sa yai t«? i'^jHsiixivag rf) ccvty\ vofxo3'siTia Trowag , (primum ex domini dei ju-

dicio periculum, deinde poenas huic legi insertas [expectent] ), ferner: c. 35 § 5d Cod. de don.

(8. 54): poenasque non solum legitimas sed etiam caelestes expectet, und mehr. Vgl. den

Diensteid der höheren Provinzialbeamten hinter Novelle VIII, welcher schliefst: et Se f/ij rccvrcc

TTuvTU ovrwg cpv}.a^iM , anoXavM suTccvSa yui iv rw ixihXou-i aiMut iv -rf cj^oßsoa xotrst tou lAsyaT^ov

osa-TTOTOv i&eoü ts hui (tmt^^o? ^fXMv "Iyiötov "K-OittoÜ xcct a-yjl> tyjv fA,sol8cc tov 'lovBa nat t-^v T^iirpccv

TOU Tte^c >cai rov r^oiJ.ov rov Kcciw Ttoog tw ycci Tcug Tzowuig Tciig tw uoij.m TYjg aurotii' EVtreßstccg

TTs^is'y^ou.suaig vTrsvBvvog sluai. (Nisi vero haec omnia ita observavero, consequar hie et in futuro

saeculo in terribili iudicio magni domini dei et salvatoris nostri Jesu Christi habeamque par-

tem cum Juda et lepram Giezi et tremorem Cain; praeterquam quod etiam poenis lege pietatis

eoruna comprehensis obnoxius fiam). Novellae ed. Schoell p. 91.

Diese Formel ist denen der Urkunden nahe verwandt, vgl. oben S. 12 Z. 1— 5.

^) vgl. Zeitschrift 1884 S. 142.
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Erldärung

einiger memphitisch -koptischer PapjTusiu'kmiden.

Mit einem Nachwort über die faijumischen Papyri.

Von

Ludwig Stern.

Nichts hat das Verständnifs ägyptischer Urkunden, sowohl in griechischer und
demotischer als in koptischer Sprache, so sehr erleichtert als der glückliche Umstand,

dals uns dieselbe Abfassungsform in verschiedenen und mitunter in zahlreichen Exem-
plaren erhalten geblieben ist. Nur mit Hülfe mehrfacher Überlieferung ist es möglich

geworden, die grofsen Schwierigkeiten, welche die Willkür der Handschrift, die Regel-

losigkeit der Sprache, die Unheilbarkeit der Lücken und die Neuheit des Gegenstan-

des uns bereiten, zu überwinden.

Ein recht lehrreiches Beispiel für diese Beobachtung bilden die Bürgschaftsscheine

aus dem memphitischen Kloster des Abba Jeremias, von denen E. Revillout schon

1876 in den Papyrus coptes p. 103 ff. aus der Sammlimg des Louvre sechs verschie-

dene ediert hat. Zwei weitere Urkunden derselben Gattung hat im vorigen Jahre

J. Krall in dem Recueil de travaux VI. p. 64ff. herausgegeben; auch hat dieser Ge-

lehrte seiner Edition einige Bemerkungen über den allgemeinen Inhalt dieser Schrift-

stücke hinzugefügt, welche von einer sprachlichen Erklärung derselben zwar Abstand

nehmen, aber auch die von mir in dieser Zeitschrift 1882 p. 196 vorgelegte nicht er-

wähnen. So rechtfertigt es sich vielleicht, wenn ich nicht nur meine frühere kurz-

gefafste Interpretation der Vergessenheit entreilse, sondern dieselbe auch ausführlicher

und der merkwürdigen Bedeutung dieser Urkunden angemessen, wie folgt, begründe.

In dem vergleichenden Studium, welches ich unternehme, bezeichne ich der Kürze wegen

die Papyrus des Louvre No. IV. mit a, No. V. mit 6, No. VI. mit c, No. VII. mit d,

No. VIII. mit e und No. X. mit /, und ferner die von Krall veröffentlichten No. I. mit ^

und No. n. mit h^). Die Verantwortung für die Lesarten tragen die Herausgeber, na-

mentlich was die letzten beiden Texte angeht, denen ein Facsimile nicht beigefügt ist.

Die Papyri beginnen mit der Formel: f om npe^n enitnoTTe nujopen e, auch wohl

2n npö^n d imd .wnnoTTe nujopn d, h und einmal npö.n nnoTTe nigopn g. „Im Namen
Gottes zuvor!" Nur der L'rkunde a scheint dieser Eingang, der von der altern

Formel: „Im Namen der heiligen Dreiheit- u. s. w. übrig geblieben ist und nun

durchaus dem arabischen 'xü^ entspricht, zu fehlen. Auf Grund dieser Formel und

1) Der Papyrus des Louvre No. IX., welchen Krall 1. 1. p. 72 gleichfalls zu den Bürg-

schaftsurkunden rechnet, gehört nicht dazu, sondern ist eine Schenkungsurkunde, deren sehr

verstümmelter Text mit dem Worte n-Sk.wppi-e „wir schenken'^ beginnt.

Zeitschr. t Aegypt. 8pr., Jahrg. 1885. 20
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ihrer schwankenden und incorrecten Schreibung^) getraue ich mir von vornherein

zu sagen, dafs die Urkunden, welche uns beschäftigen, nicht aus sehr alter, d. h. vor-

arabischer, Zeit stammen können.

Nach dem Gottesnamen beginnen mehrere Mönche förmlich an den Abt ihres

Klosters zu schreiben, und zwar sind es in der Kegel drei, nämlich reiop^e ou-noTtpe,

iepeA\iö.c e>>£iece-2^ojM, jWHite A^noAco a; ..., (n)e).nd. ojpion, ndwiiö. i(oek,nHC d; g^H(A.ö.) . . . ,

KO<V.-ee2) ..., Küge^nHC Ä^na. Kipe e; kocm*. -ä-imo, irecop oreitofcp, •^6>Mid>ne noirci g; g^nXdw

Tijw.o-»e, ... KAoTCdwite, eixojpc. iS'ä.motj-A h. Nur in b scheinen zwei Personen genannt zu

sein, von denen blos der Name des zweiten, Ka^Ameixie «^no-yn, erhalten geblieben ist.

Diese „Doppelnamen" sind so zu verstehen, dafs der zweite Name der des Vaters ist;

das sonst übliche nigHpe n oder nigen oder das einfache n der Filiation wird hier wie oft

und noch heutiges Tages in Aegypten ausgelassen.

Einige Male findet sich hinter den Namen der Schreiber noch eine Apposition,

die in ä, und ebenso RP. 108, «mmoiioxoc üä^hä. iepHMid.c MMe£ie „von den Mön-

chen des Abba Jeremias von Memphis" lautet; in d vielleicht d^iton g&. (MMon*.-

«X^oc) MTtMoitekCTHpion e.i(oTf{Kii üe».!!*. iepHMi*.c?) „wir als die Mönche" und in b ^^nott

p ö. . . . . necTu^in-TH ^iTooTq iiöwnö. -ä.*.-»"^^ dessen Sinn ich nicht ganz erkenne. Es scheint

aber, dafs die Schreiber der letztgenannten Urkunde nicht eigentlich zu der Brü-

derschaft des Abba Jeremias gehörten, obwohl sie sich an den Vorsteher derselben

wenden. Sie unterstanden ihm offenbar, denn das ist die Bedeutung des ^iTooTq eig.
sie

„auf seine Hand" in allen ähnlichen Verbindungen, z. B. eic^d.1 Tenoir *>irco ciT^oppice

epOTii enMori*.cTHpioii CToiriKö^fi giTooTenTeTn ntioö' AinpoecTOc i,.v(x> neqKecuHT ncTTtiK&.-öe-^-

poc eTUMMö^q „ich schreibe nun und schenke an das heilige Kloster auf Euere Hand,

des grofsen Priors und seiner Beisitzer mit ihm," d. h. Euch zu Händen, ßP. 4;

eTp*."^ü)pi7e Aind>MepiT nigHpe cTec^ö^noc eg^oTn encenToc Tonoc ng^ö^irioc ewii&. c^oi&ekMCott

junTooT AinKAwCTpon n-xHAie g^iTooTK KTpid^Koc nenpoecToc „meinen lieben Sohn Stephanos

zu schenken an die ehrwürdige Stätte des heiligen Abba Phoibamon im Gebirge des

Flecken Zeme auf Deine Hand, Kyriakos des Vorstehers," d.h. unter Deiner Obhut

oder Verwaltung oder auch durch Dich vertreten, RP. 64 ; ÄiTeve^q n*>K ^^itootk „ich über-

gebe die Urkunde Dir, in Deine Obhut," ib. 61. Es sind, wie gesagt, nicht alle Papyri,

welche ich hier vereinige, von Mönchen von Abba Jeremias geschrieben; auch / ist

vielmehr von Mönchen des ni,.^(^ö.x}ve)'\oc (eTOT)ö>£i, vielleicht Michael oder Gabriel,

wie es scheint, an denselben Abt (mcti^t) gerichtet.

*) Vergl. ÄZ. 1885 p. 31, wo ich auch die griechische Formel a-vu ^£Üj tt^outoi' und aus

einem berliner Papyrus die Form ct nya^peit mitgetheilt habe. In den wiener Papyren aus

dem Faijüm soll für das letztere beständig cn geschrieben stehen, wofür der photolithogra-

phische Beweis abzuwarten bleibt.

2) Vgl. iiiiewnÄ. KoA-ee Z. 453. Derselbe Name, eine Abkürzung aus Koluthos, kommt auch

in einem Papyrus des 8. Jahrh. vor: KoAe^e nujHpe MnM6>Ke>pioc ahä. Kipe oix T&,£inHce RP. 63.

Das hier genannte Tabnese ist ohne Zweifel die anderswo Tö>&niiHce (Ming. 181) oder TÄ>&eit-

HHCi (Z. 73) geschriebene Ortschaft, in welcher Pachomios das so berühmt gewordene Kloster

gründete. Der Name ist vermuthlich mit dem der Isis (hcc) zusammengesetzt, und in der be-

kannten Stelle des Sozomenos 3, 14 ist demnach gewifs nicht h TctßiuuYi urjo-w , sondern Ic Ta-

ßsvvYiCTM zu lesen. Tabnese war keine Insel, sondern am Nile (gi'xen c^i*.po) gelegen.
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Die Lesart in h und / ist indefs vereinzelt, die Übrigen Texte schreiben: cnc^*.r

_ X
nnen'xoic iiuot ^.^^. •i^i.T^ nenpecfiHTe/ nö.p «.tco «^cr-o.wcnCoc) .wn.«o«i.CTHpi(on) ^l^.^^w

lepcMia^c o; iicoe.i enTiAii^moTTe iiicoT «vn*. •i.ö.-rjk. (npccfc/ n«.p)xH.we.n-i.piTHC ?5(c)KOT(Meuoc
n&new jepH)AiiÄ.c AiAiete e; uc^a-i AinAidwinoirre ükot *.tt«w -^^I^S npccfsHTcpoc na.pixiHMa.n-^piTcc

ÄTCü c^HKOTAienoc Aini[ni]Aion^cTHpio« üoTtoT h; während g die Variante bietet: ncp«.i
e X ^ T

nnAi&.moT(Te) &it*. •i.ö.-i, np iTÄ.pM*.n *.tco c^HuoTAienoc nnA\one..c tTOTA^fe ü«.nö. lepcAii&c ,

ähnlich c mit dem Zusätze aihtoot AiAieqe. Also: „Wir schreiben au unseru Herrn
Vater oder an den frommen Vater Abba David den Priester, Archimandri-
ten und Hegumenos des (heiligen oder desselbigen) Klosters des Abba Je-
remias von Memphis oder in dem Gebirge von Memphis." Der Klostervorste-

her heifst David; in der priesterlichen Hierarchie nimmt er den Rang eines Presbyters

ein, als Vorsteher der Kirche ist er Hegumenos und als der des Klosters Archiman-

drit; Archypresbyter oder doch wohl Archipresbyter, wozu ihn Krall 1. 1. p. 72 erhebt,

ist er nicht, aber der durch den Patriarchen verliehene Titel Archimandrites (von

ndvdpa „Kloster") oder Abt ist der höchste, den er in seiner Eigenschaft erreichen

konnte und mehr als npoccToc npoBcr-wg oder Prior, RP. 2. 8. 11. 56. 64. 92. Die brief-

liche Form, welche diese und die koptischen Urkunden insgesammt haben, ist die aus

den alten Zeiten der Aegypter hergebrachte, in den demotischen und griechischen Ur-

kunden so gewöhnliche.

Das Kloster des Abba Jeremias von Memphis oder im Gebirge, in der "Wüste

bei Memphis war ims schon vordem bekannt. Der grofse Arabist Silv. de Sacy hat

vor 60 Jahren zwei arabische Pässe auf Papyrus erläutert (Journal des Savans 1825

p. 463), welche zwei Männer desselben Klosters betreffen: ä.ji' ^J^ ^w--y3^_»j| j^ Jj>| q,

oLLo «von den Leuten des Klosters Abu Hirmis in der Landschaft Memphis" (on

HTotg AtAieqe RP, 101). Es unterliegt keinem Zweifel, dafs Apa oder Abba Jeremias luid

Abu Hirmis dasselbe sind. Das koptische «vf-A*. : evne.. (chald. nsn) wird nur in der Schrift-

sprache der Kopten durch Lii anba wiedergegeben, in der Sprache des Volks, wie

sie namentlich die Ortsnamen bewahrt haben, tritt jj| Alm oder jj Bit dafür ein, z. B.

». kä_^ «j^ *.££*. AAepKo-ypi, ^ ot *.nÄ. Kipe, ULo «j *^£i£i&. Aid.K4.pi, n;» Ju «j ä.£i£iä. Ai6.Kpo£if,

(j«.j»L« _fcj e.£sfid. ceTHpoc, ^oLäj jj Ä^Md. c^oitewAicoit oder Bifamon^). Der Name Jeremias

hat im Koptischen und in der gewöhnlichen arabischen Form Lyc.? das anlautende h,

welches er in Hirmis empfangen hat, allerdings nicht; aber es ist der sahidischen Aus-

*) Abba Phoibamon oder Pephamön oder nach abessinischer Aussprache Bifamon, aus

dessen tliebaischem Kloster wir die wichtigsten koptischen Papyri besitzen, wird arabisch Bi/dm

genannt. Maqrizi erwähnt zwei Klöster dieses Märt}'rers, der ein Soldat unter Diocletian war,

aber die Ausgaben schreiben den Namen unrichtig ^\Ju «j statt ^«Uj _fcj, wie nach Ciasca,

papiri p. 19, auch das arabische Synaxarium hat. Das eine Kloster des Bü Bifam lag bei

Dronkeh unweit Sijüt, das andere aufserhalb Tamä (Maqrizi 2, 506— 7; ed. Wüstenfeld p. 42— 3).

Die Bulaqer Ausgabe schreibt den Namen an der zweiten Stelle .^«1**, aber es ist ^«Läj jj -p
1 ^^-1 „ .L3> zu lesen: .,Das Kloster des Bü Bifäm aufserhalb Tamä;" ^seine Bewohner," fügt

Maqrizi hinzu, „sind Christen und waren vormals gelehrte Leute." Die Ortschaft U-b Tama oder

Tarne ist von der gleichnamigen Tivid, die im Faijüm liegt (de Sacy, Abdellatif p. 683), wie

aus der Reihenfolge der Klöster bei Maqrizi hervorgeht, verschieden; sie ist keine andere als

sHAte, für welches die Bezeichnung Schama und Tama im Munde des Volkes noch lange fort-

bestanden hat (ÄZ, 188-i p. 56).

20*
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spräche gemäfs, wie andere Wörter bezeugen; z.B. e^noc : g^e-^itoc , e-^niKocg^ee-niKoc,

ämcoc ; 2^d>.uOL)c, Hpoi-^HC : ^npcj-^HC, h<Viä>c : ^hAi&.c, iepi5(;^co : oiepi5(;^to, i'Ahjw. : «^lepocoÄTMök,

icod^nnHc : eioi)g^ö.niiHC, fid.A&.^Ä.M, MÄ.pi^*>M u. s. w. Abba Jeremias war ein hochverehrter

Heiliger der altem Zeit; koptische Grabschriften stellen neneitoT e>.new lepHAtiö^c mh ^n«^

enojx allen andern voran — vergl. ÄZ. 1878 p. 25. 26; Recueil de travaux V. 63.

Es möchte scheinen, dai's das Kloster des Abba Jeremias in der Nähe des alten

Serapeums von Memphis gelegen war. Der älteste arabische Beschreiber der ägypti-

schen Geschichte, Ibn 'Abdelhakem (f 268 d. H.), hat noch Kunde von dieser Ortlich-

keit^); er berichtet nach altern Gewährsmännern: „Als Bisir der Sohn Häms gestorben

war, ward er an der Stätte von Abu Hirmis beigesetzt; das soll der erste Friedhof

gewesen sein, auf welchem in Aegypten begraben wurde," Ed. Karle p. 6; Jäqüt 1, 104 —
eine Stelle, welche Karle p. 7 seiner beigefügten Version nicht richtig durch „in patris

Hermetis loco" übersetzt, denn Hermes Trismegistos nennen die Araber viAiiil ij'*^^,

Nach einer andern Überlieferung liegt das Kloster Abu Hirmis in nächster Nähe der

Stufenpyramide von Saqqärah, welche ein alter König über dem Grabe eines unbe-

zwinglichen Ritters Qirbäs oder Qirjäs erbaut habe; es soll dazu eine Erde verwandt

sein, die nur im Faijüm vorkommt. (Jäqüt 2, 705. 4, 965). Maqrizi fügt hinzu, dafs

nördlich von Abu Hirmis eine Königspyramide gelegen sei, deren Thür herabgestürzte

Steine versperren. (Chitat 1, 117).

Den Namen der Stadt Memphis schreiben die koptischen Texte bemerkenswerther-

weise Meqe oder Aiefie. Auf dieser Form «iL« Mdfe, welche Qodä'i (f 454 d. H.) als die

ursprüngliche koptische für o^i/i Menf oder, wie die Handschriften gelegentlich unrich-

tig punctieren, Monf bezeichnet, beruht jene arabische Sage, die dreifsig Söhne des

erwähnten Bisir, deren ältester Misr war, haben die erste ägyptische Stadt gebaut, die

nach ihnen Mäfe genannt ward; „denn mäfe MÄ.fe heifst in der koptischen Sprache

dreifsig." So Ibn Abdelhakem 1. 1.; Jäqüt 4, 667; Maqrizi, Chitat 1, 134 u. a.

Auf diese Einleitung folgt in alten Urkunden gleichmäfsig der eigentliche Inhalt:

•2s.e nujTope (für eniyrcupe) utotk n-^e^Miö^ne noTCi a\ iitootk n /;

•xe nujTCopi nö.K n'mco5(;^ g^ojpon(?) d\

•se nujTOjpi ne>K ^h<\. ... 6;

2ke THUjTCope lievipekge^M itd^opooT li;

(rsx. nujTUjpe niepHM)iek.c e.fiic&.<V.a)M Mti MHnes. lep g.

„Wir bürgen Dir für Damiane Pusi," Enoch Horon," „Heia" (?), oder „Wir
bürgen für Abraham Nahrou," „Jeremias Abisalom und Mena Jeremias."

Die hier genannten Personen sind ohne Zweifel Mönche desselben Klosters; Damiane

a wird als Schreiber auch in g genannt. Hei . . . h vielleicht auch in e und A, Jere-

mias g auch in a. Der Name ö^&icöwAojm ^, dessen Lesung dem Herausgeber nicht

festzustehen scheint, ist wohl derselbe wie e^fcece-^toAv in a; die sahidische Aussprache

dieses Namens schwankt sonst zwischen A.feeceiwAioM und d>&eccd.AcoM 'AßEcraaXwfx (Ciasca,

fragm. copto-sah. I. p. XXV). Für Horion, wie man in d liest, ist nach dem Facsimile

1) Ein ansehniicher Theil dieses von allen arabischen Historikern und Geographen viel

benutzten Werkes ist auf Anregung meines verewigten Lehrers H. Ewald nach zwei pariser Hand-

schriften von Karle ediert worden. Ein anderes noch unbekanntes, umfangreiches Bruchstück

fand ich vor einer Reihe von Jahren auf der berliner Bibliothek in dem Mscr. Orient. Sprenger

89. Es besteht aus 47 Blättern und reicht von der Geschichte Josephs bis zu der Gründung

Alexandrias. Das bemerke ich zur Ergänzung meiner Anmerkung AZ. 1885 p. 36.
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^oh\ gcopoit zu schreiben, derselbe Name vielleicht, welcher in *.n*. ^opcon RP. 101 und
nujen^^^pion, d. h. ^^.^J> ^\ „der Sohn Aarons,« Zoega p. 175 vorkommt.

Von dieser Form weicht nur e ab: ^te cnujTiope nTooTq (fehlerhaft für utootc)
nTCKMCTicoT ncepM le^Riot eneq-^HMocm „Wir bürgen Deiner Vaterschaft für
Serm Jakob in Bezug auf seine Steuer.« Das führt uns sogleich auf die
Sache: es handelt sich in diesen Urkunden um eine Bürgschaft für öflentliche Abga-
ben, eine da^dXHa, wie in dem kleinen Texte ÄZ. 1885 p. 74.

Wozu diese Bürgschaft erfordert wurde, geht aus den folgenden Worten der übri-
gen Texte hervor: ÜKTiciKeAi iii^q a; enKTi(ci)KeAi n*.q e; (hkticO^-cAi n*.q cktaic b, c;

TH-tcJKe^e n«-q ckhmc h; «KTicinreAi ne^T euHMe g, „dal's Du ihm oder (da in y für

zwei gebürgt wird) ihnen einen Pafs für Keme gebest."

Diese dreifach schwierigen Worte hatten mich seit Jahren gar sehr beschäfticrt

und erst nach der Veröffentlichung der letzten beiden Papyri sind sie mir verständlich

geworden. Zunächst ist hkti oder chrti oder tkti der Conjunctivus, der in der reo-el-

mäfsigen Sprache nTeu
: n^ und seltener tck lautet. Das Wort ciueAi, ciceAi, cmeAe,

cinr-eAi, ist sonst in koptischen Texten noch nicht vorgekommen; auf einem faijumi-

schen Fragmente war mir die Form cirT'eAi aufgestofsen (ÄZ. 1885 p. 32). Krall 1. 1. 73

hat eine Verwandtschaft desselben mit avyxEXXog, jedoch zweifelnd, vermuthet, während ich

es vom lateinischen sigillum abgeleitet und als Geleitsschein gedeutet habe. Und in der

That, es ist das griechische aiyyCkiov oder aiyiXKiov, welches Du Gange (glossarium graeci-

tatis p. 1363) als „diploma, charta" erklärt. Die Schreibung fi- oder hk für das ursprüng-

liche y g hat eine Analogie in Aie.cTit'^, M*.cTm^ für juaVng und in M«.nRA.*.£ii „Geifsel"
Sic

(ÄZ. 1871 p. 121) für das gewöhnliche mä.k?Vö.üi. Das Wort atyiWiov oder ypa/xjua o-iyiXXtoi/

oder aiyiWiw^ic, ypa'jujua ist noch in der Graecität des 12. Jahrb., wie man aus der schönen

Sammlung von Miklosich und Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, ersieht, sehr

häufig und bezeichnet eine Urkunde, z. B. eines Patriarchen, eines Metropoliten, einer

Synode, durch welche Rechte bestätigt. Würden verliehen, Schenkungen vollzogen

werden. Das SigiUion war mit einem Siegel versehen, wie schon der Name sagt; so

heilst es to rrapcv xpi^ö'oßcuXXci' aiyiXXiov und von einem andern Sigillion: hypcLc^rj xal a-<ppa~

yiaBh sTisdoä-ri. Namentlich bezeichnet aiyiXXiov auch einen Geleitsbrief. Zwei derartige

Sigillia des Kaisers Alexius III. Angelus enthält die erwähnte Sammlung III. p. 47 ff. Das

eine, im J. 1199 für die in die Heimat zurückkehrenden Gesandten der Pisaner ausgestellt,

beginnt folgendermafsen : „Totg napovai cweTuirÜToig dnoxpLaiapicn; IViaar^c, vnoarpit^ovaLV dg

Tliaaav to napcv Trjg ßaaiXsLug fxcv sTTEdöS-ri aiyiXXiov, wg av r-jq tcvtov e/j^iaveta dLsXS'wai.v dxw-

XvTwg h rcug y.UTU Trapcdcv X'^P'^'-9 "^^9 ßaaiXziag \xov fxarct twv dv^pwTtwv nai tujv dXoywv uvtwv.'^

Und ein Geleitsbrief, ein Pafs ist es, worum es sich in den Papyren aus dem Kloster

des Abba Jeremias handelt, — ein Pafs, ähnlich jenen arabischen, welche Silv. de Sacy

erklärt hat^).

Man konnte zweifeln, was khaic, ktmc hier bedeutet; das Nächstliegende, X"-"*'

KHjue „Aegypten," weist Krall 1. 1. 73 mit Unrecht, wie mir scheint, von der Hand.

Ein Pafs, in Aegypten für Aegypten (in a und d fehlt jedoch der Zusatz ckhaic) aus-

gestellt, ist freilich auffallend, und das hatte mich daran denken lassen, ob nicht khaic

1) Von demselben sigillum ist auch das arabi.sche ^\^ „Schriftrolle, Schriftstück, Erlafs"

abgeleitet worden. In der koptischen Scala übersetzt das Wort das griechische npocT«.fMÄ.
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vielleicht die Stadt Cairo d. h. Alt-Cairo bezeichnen könnte, wie ja im Arabischen

^^a/s Mis)' nicht nur das Land, sondern auch die Hauptstadt, Misr el-'attqah Alt-Cairo,

(d. h. fiÄ^fnrAon KHMe ^^_^^ ^\} und nic5{DCTÄ.To« n-re £ie.£nr?V.ojit _bLLxwi) und Misr el-qdhirah

das 969 von Gauhar gegründete Neu-Cairo, und im altern Sprachgebrauche selbst Misr

elqadimeh Memphis bezeichnet, obwohl das letztere von Fostät 3 Parasangen entfernt

liegt. Aber die Vergleichung der vorerwähnten arabischen Pässe bestimmt mich, khjuc

für das Land zu nehmen, und zwar für Oberägypten; es heifst nämlich in denselben;

iLsUj (j;::iJ^'3 «Ich (der Präfect) gestatte, dafs beide mit ihren Familien und ihrem

Haus- und Viehstand in den Sahid abreisen, bis zu Ende des Monats Schauwäl des

J. 133 (d. i. Mai 751).«

Der Text der Urkunden fährt fort:

e.Tü) nujTCopi (für enujTCope) .wMoq g^n oojfc niAi ...£ioA MAioq b;

Ä-TTto (nujT)copi MAioq
2J^

g^coq rtiM eTd>nc*>feo<\. jw.uoq c;

0.-5-10 nujTCopi MMoq on 2^(i)(fi) niM ... d;

Äiion e(TujT(jope AtAioq g^n) ooofi ni(Ai) eT«c*.fio<\. nAvoq /;

„Und wir bürgen für ihn in allen Dingen, die aufser ihm sind," d. h. in allen

äulsern Angelegenheiten, in der Öffentlichkeit, in den öffentlichen Verpflichtungen.

Daher hat e hierfür einfach eneq-Ä.HMocm „für seine Steuer;" und a: Aien gwfe niAi

(eTnceK)£io'\ epoqi) g«. ueqTeAiocion. Avit gcofi niM (wir bürgen Dir für das ihm zu gebende

Sigillion) „und alle seine äufsern Verpflichtungen an Steuer und allem;" und h: *^irto

d.non nujTOjpe MffqTeMocion Avn ocoq niAi CTd.qcd.fcoA AVAioq nie n'jk.iKeon n'^i&.KOiii&. „und

wir bürgen für seine Steuer und alle äufsern Angelegenheiten von schuldigen Leistun-

gen." Vgl. ßP. 108. Die Lesart in g : Ä.noii cTigcope KMoq nA.d.Tr .... itMoq cio-

Aid.Tion nn'xioA nT6.iiipo-e^ecAvie.. scheint nicht ganz in der Ordnung zu sein.

Vier Papyri haben noch einen ergänzenden Zusatz:

MIX nepe nepo nd.oopice Aioq e-xcoq e;

ö.vix) nepe noTpo ne.oopec Avoq e-s.wq b, c, g^vt aiä. n.i(Ai) d;

„und was der König über ihn bestimmen wird." Für sah. «.ttw ne-repe uppo it«.-

gopire AiAVoq e'2s.toq oder boh. OTOg ncTe noTpo ne^epopiTin AiAioq e-xcoq. Vgl. npoc -»e

€Tepe nppo nevgopsre AiAioq e'xtoi RP. 101. Das Wort gopire OjOi'^stv „festsetzen, bestim-

men" ist ein häufiges in den sahidischen Papyren, z. B. tkö.tö.t^jkh ht«. iteifxice.-ye npwoT

AiM6.ine5(^p gopire a\aioc RP. 50; npocT/ htö. npptoOT n-^iKeKioix gopize MMoq AZ. 1884

p. 151; x.*^?'^ TiökCTpioc^H nc(joMiwTiKH HTö. nnoAvoc g(opö.7e AiMoc P. Leps.; K*.TA. &£ nxes.

nnoTTTe gopire av.uoc e-xen nenujopn ücicdt ÄZ. 1884 p. 144. 146. 149 RP. 95 etc. „Der

König" noTpo braucht keineswegs den byzantinischen Kaiser zu bezeichnen; es kana

1) über die Präposition e, welche dem arabischen ^^£. entsprecliend die Schuld bezeich-

net, habe ich in meiner Grammatik p. 357 gehandelt. Ein lehrreiches Beispiel dieser Bedeu-

tung bietet ein Papyrus (RP. 24), in welchem ein Vater von seinem verstorbenen Sohne er-

zählt: *.AAä. Ä.ige epoq OTit (für eoTit) cn*.-ir ngoAoK/ epoq av« OTnö.tge „aber ich fand, dafs

2^ Solidi auf ihn standen," d. h. ich fand eine Schuld von 2-|- Solidi bei ihm. Und weiterhin

p. 25 fordert er daher den Bruder des Verstorbenen auf: .wnnctoc gcotoK nt'AvoTg neq-z^ekiiicTHC

CTecitöw-y oT^Ä.c ngoAoK/ „darnach sollst du auch seinen Gläubiger weg^n der 2^ Solidi befriedi-

gen." Avo-yg „befriedigen, bezahlen" kommt nicht nur in koptischen Urkunden (AZ. 1871 p. 46,

1878 p. 19) vor, sondern bereits im Demotischen.
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darunter ebenso wohl der Chalif oder sein Statthalter in Aegypten verstanden werden.
In diesem Sinne gebrauchen das Wort auch die, sämmtlich aus islamitischer Zeit her-
rührenden Papyri aus dem Kloster des Abba Phoibamon; namentlich in der uns aus
dem Demotischen wohlbekannten Formel tc^ih nppco RP. 84, t^ico (lies t^ih?) norpco

ÄZ. 1870 p. 134 (von Goodwin nicht richtig „the course of the ditch" übersetzt) hat

das Wort eine allgemeinere Bedeutung: „die Königsstrafse," das ist dasselbe wie n^ip

».HMocion (Ciasca, pap. 21) und vielleicht auch noip üewT^enTHc (RP. 9).

Und noch einen fernem Zusatz haben zwei Papyri:

(ä.T(o) eno nnpoctunon gn Me. nijw ed.qei.£icoK (epoq) b;

Ä^TTW eno nnqnpocionon (oder nitq?) g^n avö. niM e£ia.qa)K epoq c;

während c? nur g« mö. m(-w) aufweist. „Und wir vertreten ihn, wohin immer
er gehe." Die Verbindung pnpocconon oder o Ainpocconon npoafjononoisLv bezeichnet die

Rechtsvertretung; vgl. A^^e.ir npioAie eqeipe Aineqnpocconoit „irgend ein Mensch, der ihn

und seine Ansprüche vertritt,« RP. 24. Die anomalen Formen e*.qe.fea)K und e£i«.qü)K,

in denen die grammatische Grundlage vollständig erschüttert ist, stehen zwischen

eTeqn*>fe(üK oder eqe&coK in der Mitte. Eine ähnliche Form kommt in einem andern

memphitischen Papyrus vor: ne^ooT üavoc eii.ei efcoA rmok g^n <VeKT n-sinepgcoBt

RP. 1001).

Damit ist die Form der Bürgschaft abgeschlossen; einige fügen noch eine Bemer-

kung über den Zweck ihrer Ausstellun<T hinzu:

encop-x OTTii nTKAi€(-rKor *w)ncAi(n) TigoAtoAouie.. ncToipd^ei (für encToi^o) cpoc /;

c.cop-x (lies enoop's) otmi i.nc.urt Tig^e». kc epoc (lies ti^omoAc^«!*. encToix^ cpoc) g-,

CTCope-x oirn (ä>iicmm) ti(20avoAo'ci&.) itTeKJuexKDT e;

ncope-s (eTTCope-js: ?) OTit nswit (jiäk?) owncjun iii9(^d.pTec h^)',

„Zur Sicherheit nun Deiner Vaterschaft oder Dir haben wir diese Überein-

kunft oder diese Urkunde ausgestellt, (indem wir uns damit einverstanden

erklären)." Diese Formel kehrt in den Contracten fortwährend wieder: entop-x RP. 55.

68. 87. 93, eneucop-x 47, eTCap-zt 62. 98, eTOipoi itd.K ÄZ. 1884 p. 158; cjume, cAiix-, CMnx*

1) Der Papyrus No. II im Louvre enthält eine Generalquittung und lautet folgenderma-

fsen: „Im Namen Gottes zuvor! Ich, Thonkomus, schreibe an Bruder Victor: Ich habe keine

Sache noch Berechnung mit Dir in irgend einem Geschäft; Tags, wo ich Dich mit irgend

einem Geschäft behellige, zahle ich 12 Solidi. Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und

den Gebeten der katholischen Kirche und dem Heile unserer Väter (nenioTe), die über uns

jemals gebieten, zu halten und zu thun, wie auf diesem Blatte geschrieben steht. Andere Per-

sonen von den Brüdern (g^riKecnHo-y nnpocoTnon) bezeugen, nämlich diese:

Ich, Bruder Johannes der Vater des Berges, bin Zeuge.

Ich, Bruder Jeremias Samuma (Samuel?), bin Zeuge.

Ich, Bruder Hagor Ari, bin Zeuge.

Ich, Bruder Abba Kire Mena, habe mit meiner Hand geschrieben und bin Zeuge."

Sehr bemerkenswerth ist unter den Namen der Zeugen ga.tS'op (so nach meiner vor einigen Jahren

genommenen Abschrift, nicht *.^e.(?'op) ; er entspricht ganz genau dem antiken, libyschen Namen

ra'^Q-Sa^ oder HD^^^^ Hakr d. i. "Ay^w§tg.

2) Kralls Lesung ütope's. oTit n*.« in h ist schwerlich richtig; ob, wie ich vermuthe,

eTwpe-s oth hä^k zu lesen ist, „kann man ohne Facsimile nicht erkennen." — Aber meine Lesung

von No. IX. (ÄZ. 1885 p. 39) ist Buchstabe für Buchstabe richtig, da das Stück in „unver-

kennbarer" Hand geschrieben ist, wie ich ausdrücklich bemerkt habe.
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ist der Terminus für das Aufstellen einer Urkunde, das Errichten eines Testaments

u. s. w. RP. 2. 17. 32. 34. 47. 65. 73. 94. 101; x^-P'^^c ^^\l,Ji Blatt, charta, avyypa<^ri für

X*^PTHC Hyvernat 1, 12; RP. 50. 51. 83. 102. ÄZ. 1884 p. 147. 151, wofür auch

X.*-pTic RP. 69 und x*'P'^^" RP- 100 vmd x^^P"*^"' Pap. der Berl. Bibl. vorkommen; über

20M.o\ovit>. 6[jLo\oyia „Contract" habe ich schon ÄZ. 1878 p. 20 gehandelt; für das auch

noch gebräuchliche aTOLX^T fxoi (ctcix^i moi eneiujö.-se RP. 51) sind die persönlichen

Formen ^ctoix", *.ncToix"; TeticToix" u. s. w. im Koptischen gewöhnlicher geworden.

Es folgen die Zeus-enunterschriften, eingeleitet durch die Worte:

epe oenKecnHn (lies coht) epMCTpe a;

e^TCo epe 2*>n(n)poc(jünon cto it.vteTpe c;

^KTCo epe (^)niTenpoca)non o nAicTpe ctö.! n&.i ^(e) d;

epe (2^n)Ke criHT e;

n e
epe ^riKöLinpoco o MnTp g;

epe Kcnpoconon pMit-^pe ctc ne».! ite h;

e>.-!r(i> ä^inrenpoctüTioii €to njweTpe eT(e nö.i ne) nerpa.« b;

„Und andere Personen oder Klosterbrüder bezeugen, nämlich:" Die mangel-

hafte Bildung der Klosterbrüder ist in den Schreibungen er*.! für eTe und k».i oder i'c

für Ke recht auffällig, npocojnon „Person" ist sonst schon oft vorgekommen, z. B. *> nei-

npocb)non e.iTei jujuoi «.icd^^q ga^pooir ÄZ. 1884 p. 158.

Drei Zeugen scheinen für diese Contracte erforderlich gewesen zu sein: in b heifsen

sie «vA>£ip&.ivM *.TOK, -jkÄ.... — und AiHites. e>A=5 , welcher letztere ticthx^ statt '^o AveTpe

hinzugefügt; in d qi(KT)top eicd^K (-2^.10 iiAieTpe), icoch(<]^) — und mmk*. «^^Ve, der hier ek.iCÄ.i*)

nTe^-zti-x 'J-o iiMCTpe hinzugefügt; in ^ — , i*.R(*)fii nÄ,TrA(€) und «w&pa.g^a>M (nes.gp?)ooir, vielleicht
o

derselbe wie der in ä genannte; in h eice^K d.noirii, — und h-ä.iö.k/ eno^X/ der zugleich
c

Schreiber ist (a.icj»&.i); in g MHnÄ.noAoj c^ic^, iep(HMie>>c) ia)(Hc]^) und vielleicht noch ein

dritter; doch scheint auch a nur zwei Zeugen zu haben: kiucm*. -z^iMo^e und vecupe

cepe, — mit Sicherheit läfst sich die Frage nur vor den Originalen entscheiden.

Ebenso, ob, wie ich vermuthe, alle Papyri eine Datierung in griechischer Cursive

gehabt haben. Noch findet sich das Datum f sypi ju/ 7ra(f)i rj ivd/ yf in c, TraujcJ)! y in /,

(paw^L . . . in g, f c/jacTrt . . . in h. Der Umstand, dafs alle Urkunden gerade im Monat

Paophi vielleicht derselben Indiction abgefafst sind, wird aus irgend einem Ereignisse zu

erklären sein, das sich unserer Kenntnifs entzieht.

Die von Krall edierten beiden Papyri tragen auf der Rückseite eine Aufschrift,

nämlich itgTCop e.fciC6>(\.toAi f g^iTii «.n«. (•^ä.-jt^) g und . . . n^TOjpe n&£ipes,2^ö.M nA^^pooir h. Es

ist schade, dafs gerade das erste Wort dieser Aufschrift, welches uns die koptische

Bezeichnung der Bürgschaftsurkunden geliefert hätte, verstümmelt oder verlesen ist.

Ich habe im Verlaufe meiner Interpretation mehrfach hervorgehoben, dafs die Ur-

kunden aus dem Kloster des Abba Jeremias in einer fehlerhaften Sprache abgefafst

sind. Das ist die Degeneration der Volkssprache, welche wir ebensowohl in thebaidi-

schen als in arsinoitischen Papyren beobachtet haben. Aber hiervon abgesehen, ist

1) &,ica>i steht für e.ic^d>i, wie cijwe (ÄZ. 1885 p. 32) für coimc. Nicht *'<V5^*>i ist der

Name in d, wie Krall annimmt (1. 1. p. 72), sondern d.A^ Alex, vermuthlich eine Abkürzung

für e.Ae^&.n-Ji.poc. In c, wo von verschiedenen Zeugen nur der eine AiHne. d.A^ genannt ist,

bezweifele ich die Richtigkeit der Lesart um so mehr, als das Original sehr verwischt ist.
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der Dialect der memphitischen Papyri ein ganz eigenthümlicher und von dem sahidi-

schen, dem er doch am nächsten verwandt ist, merkwürdig abweichender. Wir finden
i(oT für eicoT, MeTicoT für mutckot, icoä^hhc für itog^^^nnHC, htotk für iitootk, ujTiopi für igTCüpe,

TiOTpo für nppo, oe.n für oen, AicTpe für MnTpe, -si-x für (^its. und RP. 100 "sin für <^\n.

Das sind alles Formen des nordägyptischen Dialects, und sie berechtigton mich ÄZ. 1878

p. 25, dem Gebiete des alten Memphis eine Mundart zuzuerkennen, die zwischen der

boheirischen und sahidischen die Mitte hält und die ich in der Folge als die mittel-
ägyptische oder vielmehr untersahidische bezeichnet habe. Sie hatte ihre eigene

von der uns erhaltenen boheirischen verschiedene Bibelübersetzung, wie wir durch
Tüchi wissen, und der faijumische Dialect hat wieder eine andere und entfernt sich

von den nordägyptischen Sprachformen noch weiter, während der „baschmurische'*

Dialect untergegangen ist und niemals eine Übersetzung der Bibel besessen hat. Die
Landschaft Buschmür am Menzalehsee blieb nach dem koptischen Schisma ein Haupt-

bollwerk der melikitischen oder griechischen Coufession, während die Mehrzahl der

christlichen Aegypter jacobitisch wurde. Zwar haben die Buschmurer in den Kämpfen
gegen die arabischen Chalifen oft auf Seiten des Patriarchen von Alexandria gestan-

den, aber noch aus dem 12. Jahrh. wird ausdrücklich berichtet, dafs Markos ihn Qanbar

mit zahlreichen Baschämireh zu den Melikiten übergetreten sei^); die Anwohner des

alten Tanis nennen sich nach Mariette noch heute Malakin, und örter dieses Namens
findet man auf der Karte jener Gegend. "Waren die Buschmurer aber Melikiten, so

hatten sie keine Bibelübersetzung, denn die melikitische Bibel ist die griechische. So

sagt ein arabischer Historiker, Musabbihi (f 420 d. H.), in seinem Tdrtch Misr von den

Bewohnern von Aloah und Muqurrah (Makuris): J-iL:^"b5! q^^^Jm 1<^j_j.ä*j. i^jIjoj («P»

iCoLxUi (mLaJU „Sie sind jacobitische Christen, aber sie lesen das Evangelium in der

Spi'ache der Melikiten," d. h. in der griechischen, denn sie haben keine Übersetzung

(Berl. Ms. orient. Sprenger 12, p. 289). Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs das

Sahidische ursprünglich die allgemeine koptische Schriftsprache, gewissermafsen das

Hochkoptische, bildete, während die übrigen Volksdialecte sich erst allmählich zu

Schrift und Literatur entwickelten. Doch mag der boheirische Dialect, dessen Schrift

durch das ^ noch in unmittelbarer Berührung mit dem Demotischen steht, schon in

den ersten Jahrhunderten der koptischen Civilisation sich im schriftlichen Gebrauche

befunden haben, wenn auch seine Ü^bersetzung der Bibel entschieden jünger ist als die

sahidische.

Noch müssen wir die von Krall offen gelassene Frage zu beantworten suchen,

welcher Zeit die Bürgschaftsscheine aus dem Kloster des Abba Jeremias angehören.

Der erste Entzifferer dieser Urkunden, E. Revillout, hielt sie in einer gelehrten Abhand-

lung, die er ihnen vor manchem Jahre gewidmet hat, für älter als die arabische

Invasion. Aber die Datierung nach den Indictionen und die Erwähnung des „Königs"

nöthigen, wie mir scheint, nicht sie noch in byzantinische Zeit zu verlegen. Dagegen

sprechen das Verderbnifs der Sprache und die Analogie der mehrerwähnten arabischen

Pässe für ihre Abfassung unter der muhammedanischen Herrschaft. Aufserdem waren

nach justianischem Recht Geistliche und Mönche, worauf es hier ankommt, zwar nicht

von der Grundsteuer, wohl aber von persönlichen Abgaben befreit {personalmm mime-

1) Vgl. Ibn Rähib, Chronicon Orientale vert. Abraham Ecchellensis p. 117.
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rum expertes, c. 6 C. de ep. et der.), und ebenso waren die Klöster von aufserordent-

lichen Steuerausschreibungen ausgeschlossen (Theodor. Nov. 131, c. 4). Hierauf macht

mich Dr. Springer aufmerksam. So viel mir bekannt ist, haben erst die arabischen

Behörden eine so strenge Überwachung der koptischen Mönche angeordnet, dafs

dieselben im Lande selbst eines Passes bedürfen konnten. Erst der Statthalter

'Abdelaziz ihn Merwän (685 — 704 oder 5) liefs die Mönche zählen und, als dies

geschehen, von ihnen eine Kopfsteuer erheben, von jedem Mönche einen Dinar; „dies

war die erste Kopfsteuer &jj=>, welche von den Mönchen gefordert wurde." ^) Das ist

ohne Zweifel das ^.HMocion, von dem die koptischen Texte reden, die Abgabe, welche

die Kopten noch bis auf den heutigen Tag vom Militärdienste befreit. Weiter liefs

Usämah ibn Zeid El-tanüchi um 715 den Mönchen ein eisernes Zeichen, welches ihren

Namen, ihr Kloster und ihr Alter angab, auf die Hand brennen und wer ohne dieses

Brandmal war, dem wurde die Hand abgehauen^). Ja, jeder Christ, welcher ohne

Legitimation betroffen ward, wurde in eine Strafe von 10 Dinaren genommen. Später,

um 738, erhöhte Hanzalah ibn Safwän als Statthalter die Abgaben, liefs Menschen und

Thiere zählen und führte als Brandmal das Bild eines Löwen ein. In einem gewissen

Zusammenhange mit diesen barbarischen Bestimmungen scheint das blautätowierte Kreuz

zu stehen, welches der heutige Kopte uns so gern auf seinem Arme zeigt. In jener Zeit,

um 745, erschien der König der Nubier Kyriakos in Aegypten, um dem vielgeplagten

Patriarchen Chael Beistand zu leisten^), und 749 empörten sich die Kopten unter

Joannes von Samannüd in Unterägypten*). Aus diesen und ähnlichen Thatsachen werden

die beiden arabischen Pässe aus dem Jahre 750 und auch die Bürgschaftsurkunden au»

dem Kloster des Abba Jeremias erklärlich.

Der Abt dieses Klosters verlangte die Bürgschaften ohne Zweifel, weil er für die

Mönche haften mufste. Die Klosterzucht war eine strenge und zum Theil in den Con-

cilien vorgeschriebene; sie bestimmte auch, dafs weder Mönch noch Nonne ohne Er-

laubnifs des Vorstehers oder der Vorsteherin die Klostermauern verlassen durften. Aber

im Falle der Mönche von Abba Jeremias kam noch der wichtige Umstand hinzu, dafs

der Abt des Klosters für die öffentlichen Abgaben seiner einzelnen Insassen aufkommen

mufste. So wurde es, nach den sonstigen koptischen Urkunden zu urtheilen, allgemein

(rehalten. Demnach heifst es in einem Contracte aus dem J. 164 d. H., durch welchen

zwei Knaben dem Kloster als Knechte geweiht werden, von denselben; e-yigÄ^noirtüige

oit epAiooc pifco'iV eiTttd.Ti ncTS-^HMCociori enMoiiA^cTHpion ucerto-xoT en-xo) efio'A ixTenpocc^copÄ.
sie

Mn iTpHfcc M«e-5"ciA.CTHpioii ^iTtoTK coirpoTC n'jk.id.Konoc Ö.VIX) nenpioecToc AinMonevCTHpion

eTOTA>Ä.t „wenn sie dagegen aufserhalb wohnen wollen, so sollen sie ihre Steuer an das

Kloster zahlen und sollen beitragen zu dem Aufwände der Opfergabe und der Altar-

lampe, auf Deine Hand, Surus als des Diacons und Priors des heiligen Klosters,*^

RP. 91. Und in einem andern, noch unedierten Contracte ziemlich derselben Zeit,

von dem mir indefs nur eine unvollkommene, ältere Abschrift vorliegt, wird über den

1) Maqrizi ed. "Wüstenfeld p. 21, ed. Bulaq 2,492. In ähnlicher Weise zahlten zur Zeit

der Basiliken (vom Ende des 9. Jahrh.) die Geistlichen und Mönche des byzantinischen Reiches

eine Kopfsteuer, lT7iiti(pc't7.ctiov (Bas. VI. 1, 54).

2) Maqrizi ed. Wüstenfeld p. 22; Ibn Tagriberdi 1, 257.

3) Ibn Räbib mscr. p. 395; Renaudot, historia patriarchorum p. 222.

4) Maqrizi ed. Wüstenfeld p. 22; ed. Bulaq 2, 493.
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geweihten Knaben bestimmt: uqtgcone gM neiJuo-rn&cTHpiion cqu) n<3'*.TOit om nqtone^ THpq

HfOTTit cq(yi>.nei . . . nenAiKd. iiqeuTHA . . . tiHTn Ainq^kHAicociion npoc -ee eTCTn&.TU)T itJUAi&q

*.TCü npoc Tq(5'oM „er soll in diesem Kloster sein ganzes Leben hindurch Knecht sein,

wenn er jedoch zur Reife gelangt, so soll er Euch seine Steuer entrichten, so wie Ihr mit

ihm übereinkommen werdet und nach seiner Kraft." Nicht nur die Klosterdiener, von denen

das Chartular des Abba Phoibamon handelt, sondern auch die Mönche wurden von der

fremden Behörde besteuert, und der Abt des Klosters hatte für sie zu haften. Aus diesen

Verhältnissen der islamitischen Zeiten empfangen die einzelnen Sätze der memphitischeu

Contracte ihr Licht: „Wir bürgen Dir, dem Abt, für den Klosterbruder, dals Du ihm

einen Pafs für Aegypten gebest. Wir bürgen für ihn in allen auswärtigen Pflichten

und was der König über ihn bestimmen wird, imd vertreten ihn, wohin immer er gehe."

Aus der Erwägung der hier zusammengestellten Umstände scheint mir zu folgen, dafs

diese Urkunden mitten aus der arabischen Herrschaft hervorgegangen sind und etwa

aus der ersten Hälfte des 8. Jahrh. stammen.

Ich wiederhole es, der günstigste Umstand, dafs uns dieselbe Form der Urkunde

in 8 Exemplaren vorliegt, hat das Verständnifs derselben allein ermöglicht. So verhält

es sich mit den memphitischeu Papyren, und ebenso verhält es sich auch mit den fai-

jumischen Papyren, nur dafs die Sprache der letzteren noch ungeregelter und fremd-

artiger ist. Und als ich mich der mühsamen Aufgabe unterzog, über den Inhalt der

faijumisch- koptischen Papyri aus einem sehr fragmentarischen Material in dem ersten

Hefte der diesjährigen Zeitschrift die erste eingehendere Kenntnifs zu verbreiten, da war

ich mir wohl bewufst, dafs die Früchte meiner Arbeit weniger mir als meinen Nachfolgern

zu Gute kommen würden. Ich sagte deshalb: „Obwohl ich, ein gänzlich Unerforsch-

tes in Angriff nehmend, mehr Räthsel vorlegen mufste, als ich enträthseln konnte, so

würde mich doch der Erfolg dieser kleinen Arbeit befriedigen, wenn sie andere, die

eine gröfsere Fülle lehrreichen Materials unter der Hand haben, zur weitern Erfor-

schung der koptischen Sprache dieses Dialects anregte. Der Fortschritt hängt näm-

lich von der Veröffentlichung von Texten ab." Ich dachte dabei an Paris, an Wien,

an St. Petersburg und an andere Sammlungen, welche an faijumischen Papyren reich

sind.

Eines solchen Erfolges bin ich nun freilich noch nicht gewahr geworden und

ich beklage es lebhaft, dafs noch nicht ein einziger Papyrus von den 1000 kop-

tischen, welche sich in der Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien befinden,

veröffentlicht worden ist, während die exoterischen Mittheilungen, welche die Blätter

darüber zu bringen nicht müde werden, die Erwartungen aller Sachverständigen

nunmehr aufs Höchste gespannt haben, Ist es nur der emharras de richesse? oder

ist die Sache schwierig und ist es rathsamer erst einmal anderer Leistungen zu kriti-

sieren? Aber ich zweifele nicht, dafs die wiener Gelehrten Dr. J. Krall i) und

1) Aus den wiener Papyren hat sich Krall ergeben, dafs das p. 37 bei mir vorkommende

'J-eneTeMoc neTrniCi als "fo ng^eToiMOC niii.ir «im (ich bin jeder Zeit bereit) zu erklären ist,

wozu die von mir veröffentlichten Texte ÄZ. 1878 p. 18. 19 von Rechts wegen wären zu citie-

ren gewesen. Für 7e.KpoTÄAi (p. 41) ist gewifs g^^>.KpoTAAI (««oou?>o??) zu lesen, wenn es so

in den wiener Papyren deutlich geschrieben vorkommt. Ich hatte in der That geschwankt, ol>

21*
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Dr. K. Wesselyi) die auf den erzherzoglichen Schatz contrahierten Schulden in nicht

all zu ferner Zeit tilgen werden, durch richtige Lesungen, richtige Interpretationen

und — last, not least — gute photographische Abbildungen. Warten wir ab!

Anders steht es mit Herrn Joseph Karabacek (in Wien), der in der befremdlichen

Meinung, dafs das Amt eines Conservators ihn dazu befähige, über koptische Papyri mit-

sprechen will, ohne die koptische Sprache zu kennen. Er gedachte sich auf diesem

schwierigen Gebiete die Sporen zu verdienen und glaubte seine Absicht nicht bequemer aus-

führen zu können, als wenn er zu meinem Aufsatze über die berliner koptischen Papyri auf

Grund des Separatabzuges, welchen ich den Herren Dr. Krall und Dr. Wessely thörich-

terweise, nichts Böses ahnend, in je einem Exemplare übersandt hatte, eine Kritik

schriebe. Der eignen Unzulänglichkeit indessen sich bewufst und überzeugt, dafs sechs

Augen mehr sähen als zwei, bat er die beiden, der Sache doch nicht so gänzlich fern

stehenden Gelehrten um Hülfe und sie machten sich selbdritt an die Arbeit. In trinitate

robur, lautet die ritterliche Devise, zu deutsch: drei Mann auf einen! Die Rolle, welche

Herr Karabacek selbst in diesem Triumvirate spielt, ist eine bescheidene und eine un-

bescheidene zu gleicher Zeit. Er führt als Arabist das Wort, „das andere andern über-

lassend," wie er sich behaglich ausdrückt. Daran läfst sich ermessen, von welcher

Wichtigkeit seine Beiträge zum Verständnifs der koptischen Papyri sein können; das

ungeheuere Aufsehen in „Gelehrtenkreisen," welches er sich davon versprochen zu

haben scheint, sollte doch wohl weniger durch den sachhchen Inhalt, als durch die

Kühnheit hervorgerufen werden, dafs er über Dinge zu urtheilen sich erlaubt, in

denen er eingestandenermafsen ein Ignorant ist.

Aber hören wir, womit Herr Joseph Karabacek seinen Platz in dieser neumodi-

schen Kritik mit vertheilten Rollen behauptet. Sein von mir anerkannter und hoch-

geschätzter Vorzug als Arabist setzt ihn in der That in den Stand, die Wörter ä^Ax^^c

und *wAxJ-*^*'P als arabische zu erkennen und zu j^Lä KCAind^noc die Ableitung des ge-

lehrten Dozy vom mlat. campana beizubringen. Ohne Zweifel kann zur Erklärung des

Wörterreichthums der koptischen Sprache auch die Kenntnifs des Arabischen vorzüg-

liche Dienste leisten, wie ein Blick in das Wörterbuch lehrt; aber es müssen dabei

gewisse Regeln der Phonetik respectiert werden, sonst ist es nichts damit. Ob Herr

Karabacek bei seiner Unkenntnifs der koptischen Sprache zu dem von ihm angeschla-

ich 7 oder £ schreiben sollte. Krall macht auch bemerklich, dafs p. 27 für «.KTig^HJUMe nach

dem Facsimile a^KTi^HMe und für Ke^Mici nc*.p (p. 41, der Papyrus ist an der Stelle versehrt)

eher ncd>pT (Wollhemd) zu lesen ist. Was Krall sonst aufstellt, ist nicht annehmbar, ^hmc

p. 27 ist das mehrfach vorkommende ^^hmi : g^cMc, welches Jona 1, 3 to vav'kov übersetzt und

1. 1. wohl die Fracht bedeutet. Ich bemerke aufserdem noch zu der sehr merkwürdigen Liste

von Kleidungsstücken (p. 41), welche ich leider nicht mit Lichtdruck veröffentlichen konnte^

da ich sie erst nachträglich in meine Arbeit aufgenommen habe, dafs für e»A5(^&.c ntienH'ci nach

dem mir vorliegenden Facsimile möglicherweise nAtennri (aber nimmermehr nnenniTi) zu schrei-

o

ben ist; und oire>.CÄ.fepA.it steht vermuthlich für cd.pfce.pe^, welches das arabische ijLi.jw oder

^\^y*4 ist.

1) Wie Wessely bemerkt, ist für au (p. 35) «§ zu schreiben; und (p\jyo\xvog % nra?.Ma§t

(p. 37) erklärt er als yjtioav üzo^waSt, was ich nicht für richtig halte; denn wenn von dem

Hegumenos der Kirche der Ortschaft Ptolmadi die Rede ist, so mufs nach dem griechisch-

koptischen Sprachgebrauche %ou^/ou gelesen werden.
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genen hochmflthigen Tone der Unfehlbarkeit berechtigt ist, das sei dem Urtheile des

sachverständigen Lesers auheimgestellt.

cit^ (p. 30), sagt er, „ist" das persische v^xw^*« seb „Apfel'' und Kei..«ici itcit^i (p. 41)

bedeutet „Apfelhemd," d. h. „von Apfelfarbe," woran er einen mül'sigen Excurs über

ägyptische und persische Äpfel knüpft. Nach Krall hält diese Erklärung ja allen Prü-

fungen Stand ; ob Wessely, der hier vielleicht der competenteste gewesen wäre, zur Sache

gehört ist, weifs ich nicht, — Den Kennern der koptischen Sprache wage ich über das

Wort cit^i, dessen Bedeutung mir nicht recht ersichtlich war, die folgende Vermuthuug

vorzulegen. Es handelt sich p. 41 nicht um eine Farbe, sondern um einen Stoö', denn

auf KÄAiici ncic^i folgt sogleich ue^Mici «koxoc „ein Hemd von Scharlach" und weiter

o-s-K&Micf nce>.p(T) „ein Hemd von Wolle." Damit vergleiche man die Stelle: cpe Teqofecco

lyoon efeoA on nqcun<3'Ä.Aio'!rA gn oTgnc i^it Ain otkokkoc „sein Gewand ist aus Kameels-

haaren, nicht aus Byssus und Scharlach" (Rossi, tre manoscritti copti p. 71). Erwä-

gen wir darnach wieder das räthselhafte cic^i, so wird es wahrscheinlich, dafs es etwa

„Leinen" bedeutet; und wirklich führt die boheirische Scala auf: nicenni .-.UiCJl „die

Leinewand," während die sahidische die Form ncmm (mit angehängtem n wie oft) in

gleicher Bedeutung darbietet; es ist also ohne Zweifel ein Wort von schwankender

Schreibweise.

AefceK (p. 32) „ist" das arabische ;^ lehach und nicht etwa der Baum, in welchem

S. de Sacy die Persea der Alten erkannt hat, (dagegen protestiert Herr Karabacek),

sondern die Frucht desselben. Und das in einem amtlichen Vermerke über die Be-

steuerung eines Gartens. Dafs das faijumische & / ebenso wenig das arabische wj b be-

zeichnet wie K für • ch steht, hindert den Criticus nicht, denn in den wiener Papyren

soll auch d.fci für den arabischen Genetivus ^\ abt vorkommen. Die Beweiskraft dieses

Äfei beeinträchtigt er freilich selbst durch die Angabe, dafs für '»Ml „Ausgabe" mit

koptischen Buchstaben ebendort nÄfeö.Kd. geschrieben stehe. — Für die, welche den kop-

tischen Texten zu folgen verstehen, bemerke ich nachträglich, dafs p. 32 für le neqAc-

fceK Ä^Ti möglicherweise le neqAefeeKöwTi, das heifst ein Plural auf ootc, zu lesen ist. Die

Bedeutung des Wortes bedarf wie die so vieler anderer in den faijumischen Texten

noch der Aufklärung, und das wird keinen Urtheilsfähigen und befugten in Verwun-

derung setzen, da die Erforschung des eigenthümlichen Dialects erst eben begonnen hat.

Mit dem Inhalte der wiener Papyri, in welchen angeblich der eigentliche Schlüssel

zu den von mir herausgegebenen koptischen steckt, thut Herr Karabacek geheimnifsvoll,

aber läfst doch einiges durchblicken. Man habe „nicht die geringste Ahnung," dafs

in den arabischen Papyren altägyptische Ortschaften vorkommen, und zwar sei arabisch

Mtr altägyptisch Mer, arabisch Fankts altägyptisch Panch und arabisch Iba altägyptisch

Siben. — Allerdings, nicht die geringste Ahnung.

Herr Karabacek hat sich vermessen über koptische Papyri zu urtheilen, ohne die

philologischen Schwierigkeiten würdigen zu können, welche uns ihr Verständnifs noch

Terschliefsen. Nur dieses leidige Vertrauen auf seine Mitarbeiter hat ihn oflfenbar ver-

leitet sich an einen Gegenstand zu wagen, der so unendlich weit über seine Kräfte

gieng. Sogar im Griechischen ist er ganz und gar auf Dr. Wessely angewiesen und

folgt ihm durch Dick und Dünn. Dafür nur ein Beispiel. Eine schwierige Gruppe

in der Bezeichnung eines Kaufpreises von 5 Solidi habe ich p. 35 api geschrieben und

dpi3-fxw gelesen, was dem in den lateinischen Urkunden derselben Zeit vor Summen so
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regelmäfsig wiederkehrenden numero (z. B. auri solidos dominicos optimos pensantes

numero quadraginta) entsprechen möchte. Dagegen meinte Wessely, es sei apiS-juoujueva

d. h. numerata „bar" zu lesen und Herr Karabacek demgemäfs: „es ist aptS-juou'juEva zu

verstehen." Aber das Unglück wollte, dafs Dr. Wessely sich verschrieben (!) hatte

und vielmehr api'S-juta meinte; darauf Herr Karabacek eben so bestimmt: es mufs na-

türlich dpCS-fJua heifsen. — Nun, ich denke, auf eine Prüfung des übrigen Besserwis-

sens dieses Kritikers können wir verzichten. Wenn ich mich über die impertinente

Art, in der er ein paar Wörter und Nebensächlichkeiten aus dem Zusammenhange

reifst und mit höchst anfechtbaren Bemerkungen begleitet etc. etc. etc., verbreiten

wollte, so hätte ich zwar noch viel zu sagen; aber diesmal ist es genug. Wer bessere

und lehrreichere faijumische Papyri hat, als die sind, welche mir zu Gebote standen,

der trete doch hervor und fördere die Wissenschaft; ich werde der erste sein, der

solches Verdienst anerkennt und der sich belehren läfst. Aber meine Meinung ist

auch, dafs ein so unselbständiger Arbeiter wie Herr Karabacek das Kritisieren von

Dingen, die er nicht versteht, besser unterweges läfst.

Es würde mir nicht eingefallen sein, von der Kritik Karabacek-Krall-Wessely wei-

ter Notiz zu nehmen, wenn sie sich an sachlichen Erörterungen hätte genügen lassen.

Aber Herr Karabacek hat sich der ebenso unsinnigen wie kecken Bezichtigung schul-

dig gemacht, unter der Direction des verstorbenen Lepsius wären „so manche" berliner

Papyri durch Überklebung ihrer beschriebenen zweiten Seiten für immer vernichtet.

Er hat damit nicht nur den Todten geschmäht, der ihm nicht mehr antworten kann,

sondern meinte auch mich zu denunciieren. Und da er sich zu einem Widerrufe be-

quemen mufs, verkriecht er sich hinter der allgemeinern Behauptung, die Papyri seien

mishandelt worden. Auch hat er die Ordnung derselben, die sich in fortwährender Be-

handlung befanden, öffentlich bemängelt, und zwar auf Grund von Mittheilungen des Herrn

Dr. Wessely, dem ich sie meiner Zeit auf seine demüthige Bitte rückhaltslos gezeigt

habe, um so rückhaltsloser, als er unaufgefordert die feierliche Erklärung abgab, nichts

davon veröffentlichen zu wollen. Der junge Gelehrte mag sich bei Herrn Karabacek

bedanken, wenn andere gewitzigt in ähnlichen Fällen ihn künftig vielleicht etwas zuge-

knöpfter empfangen. Wenn aber ein hochsinniger Prinz Herrn J. Karabacek die Con-

servierung und Bearbeitung seiner gewifs unschätzbaren literarischen Erwerbung an-

vertraut hat, so ist doch im Interesse der Wissenschaft dringend zu wünschen, dafs

derselbe sich dieses Amtes vor allem durch strenge Wahrhaftigkeit würdig erweise und

die gute Sache nicht durch unwürdiges Verfahren entwürdige!

Berhn, im December 1885.
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