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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit entsprang dem vielfach geauBerten Bedtirfnis, die agyptischen Be
ziehungen zu Palastina-Syrien auf Grund der ausgedehnten und ergiebigen Grabungen der 
letzten ]ahrzehnte neu zu behandeln. Da neben Agyptologie auch Vorderasiatische Altertums
kunde zu meinen Studienfachern zahlte, war ich auf den Vorschlag meines verehrten Lehrers, 
Prof. SCHARFF, das Gebiet dieser Beziehungen als Dissertationsthema zu wahlen, sogleich 
eingegangen. 

Nun wird jeder Versuch, dem archaologischen Material der Volkerbrticke Palastina-Syrien 
naherzutreten, durch die Voraussetzung groBer Erfahrung in den Nachbarkulturen Mesopota
mien, Agypten und der Agais erschwert. Der rein agyptologische Standpunkt HeBe sich bei einer 
solchen Gesamtschau kaum aufrechterhalten, ja er mtiBte die Gefahr irrefUhrender Einseitigkeit 
in sich schlieBen. Die mehrseitige Betrachtungsweise anderseits macht es wohl unmoglich, auf 
Anhieb nicht nur kompilatorisch dem Gesamtkomplex agyptischer Beziehungen an GroBdenk
malern und Kleinfunden nachzugehen. Dazu fehlt es noch weitgehend an Teil-Vorarbeiten. 
AuBergem wird die Sicherung des Materials durch die Verschiedenart und teilweise Irrigkeit der 
Grabungsveroffentlichungen nicht erleichtert. 

So entschloB ich mich, vorerst dem auffalligsten Gebiet agyptischen Stils, den Skarabaen 
(urid Rollsiegeln) besondere Aufmerksamkeit zu schenken, zumal diese fast verrufenen, so 
zahlreichen und mannigfaltigen Stucke meist ungebtihrend vernachlassigt wurden: als Da
tierungsmittel spielten sie eher eine zweischneidige Rolle. Das Thema setzt damit erst beim MR 
ein. Stilistisch ergaben sich Untersuchungen an agyptischen und palastinensischen Skarabaen, 
historisch muBte die groBe Anzahl auftretender Konigsnamen dazu reizen, eine Neuordnung 
der dunklen Zwischenzeit Agyptens zwischen dem MR und NR zu versuchen. 

Leider waren mir nur ktirzere Einblicke in das notwendige Material der Hauptmuseen Europas 
moglich. Die Mittel zu einem fUr die Arbeit erwtinschten Aufenthalt in Agypten und PaHtstina 
standen noch weniger zur Verftigung. Die Arbeit wurde von der Phil. Fak. der Universitat 
Mtinchen I940 als Dissertation angenommen. 

Meinen verehrten Lehrern, vor allem Prof. SCHARFF, ferner Prof. FALKENSTEIN 
mochte ich hier nochmals fUr ihre weitschauende sachliche und methodische Schulung danken. 
Ebenso bin ich dem privaten Spender der Mittel zum Druck, Herrn A. H. SCHERRER, zu Dank 
verpflichtet. 

Mtinchen, Februar I941. 
Hanns Stock. 
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EINLEITUNG 

I. STELLUNG DER FRAGE 
Weltbekannt, hat das kleine agyptische Siegel in Kaferform, der Skarabaus, stetes Interesse 

bei seinen zahlreichen Besitzern und bei der Fachwissenschaft hervorgerufen. Wenn man aber 
von den englisch verfa13ten Werken eines FRASERl (abgekiirzt FR.), NEWBERRy2 (NEWB.), 
HALL3 (HALL), PETRIE4 (PETR.) und dem neuen Katalog des Amerikaners A. ROWE5 (ROWE) 
absieht, verbleibt eine nur diirftige Teilliteratur, freilich mit wichtigen Vermerken. Und doch 
kommt dem Verdranger der Rollsiegel gro13e Bedeutung zu als einer Hauptquelle namengeschicht
licher, religionsgeschichtlicher und kiinstlerischer Erkenntnisse, dazu als einem Datierungs
mittel. Manche zeitliche Bestimmung, geschichtliche Tatsache und religiose Anschauung wird 
vor allem oder einzig durch Skarabaen iiberliefert6• 

Man hat z. B. verschiedentlich versucht, die so verschiedenartigen Auffassungen der agypti
schen Chronologie zwischen dem Mittleren (MR) Reich und Neuen Reich (NR) auf Grund stilisti
scher Untersuchungen an Skarabaen dieser sog. Zwischenzeit zu klaren. Der englische Aus
graber W. FLINDERS PETRIE baute gerade diesen fUr ihn riesigen Zeitraum von vielen Jahr
hunderten mit ihrer Hilfe aus. Er glaubte, eine Unmenge von Konigsnamen auf Skarabaen der 
Zeit entdeckt zu haben7• Einen ahnlichen Weg, wenn auch in gema13igterer Form, schlug 
R. WEILL ein8• Er glaubte vor aHem, einen iiberragenden Herrscher der Erobererschicht, die 
damals in Agypten eindrang, entdeckt zu haben, Konig CnrC. Seine Auffassung drang ebenso
wenig durch wie die von PETRIE oder auch ROWE5• PETRIE selbst fa13te das eben genannte "cnrc_ 
Muster" als einen Satz der Bedeutung "rdj.n-Rc" = "Gottesgabe" (Name) auf, dessen Vor
kommen keinerlei Schliisse auf Herrschernamen oder -reihen zulie13e. 

Sichere und unsichere Lesungen, Konigsnamen der 12. Dynastie oder sichere Namen von 
Zwischenzeit-Herrschern, wurden bei diesen Versuchen geradezu kritiklos nebeneinander
geordnet zu einem damit wertlosen Beweisgang, - wenn nur rein au13erlich dieselben oder ahn
liche Schriftzeichen auf der Skarabaenunterseite wahrnehmbar schienen. 

Und doch mii13te wirklich an Hand stilistischer Untersuchungen an Skara
baen der Zeit eine Typenentwicklung dieser Kleindenkmaler festzustellen 
sein. Es mii13te moglich sein, daraus nahere zeitliche, ortliche, dynastische 
Bestimmungen j ener dunklen Zwischenzeit zwischen dem MR und NR zu 
treffen. 

Die Heranziehung aller verfiigbaren Daten und Quellen au13erhalb des engeren Skarabaen
(und RoHsiegel)gebiets bietet dabei zusatzliche Hilfe und gleichzeitig Kontrolle der an den 
Skarabaen gewonnenen Ergebnisse. 

2. ZUR SIEGEL- UND AMULETTBEDEUTUNG 
DER SKARABAEN 

Urspriinglich mu13 der Skarabaus als Stempelsiegel gedient haben; doch trat mit Zunahme der 
Beschriftung der Amulettcharakter mehr und mehr hervor. Das aus der Stadtruine von Illahun 

1 FRASER, A Catalogue of Scarabs .. , Lond. 1900; abgekiirzt z. B. Fr. 60. 
2 NEWBERRY, Scarabs, Lond. 1906; abgekiirzt z. B. Newb. X , 8; Scarab-shaped Seals, Cat. General ... 

Nr. 36001 -37521, Lond. 1907; abgekiirzt z. B. C. G. 36014. 
3 HALL, Catalogue of Eg. Scarabs, etc .... Vol. I. Royal Scarabs, Lond. 1913; abgekiirzt z. B. HALLI50. 
, PETRIE, Historical Scarabs, Lond. 1889; abgek. H. Sc.; Scarabs and Cylinders with Names, Lond. 1917; 

abgekiirzt z. B. P:E!TRIE XIII, 12.5. I.; Buttons and Design Scarabs, Lond. 1925; abgekiirzt z. B. Buttons 
XIV, 13. 21. 7· 

5 A. ROWE, A Catalogue of Scarabs ... , Kairo 1936; abgekiirzt z. B. Rowe 14. 
6 so z. B. die Hyksosperiode in ihrer spateren Namengruppe; vgl. unten Teil II und III. 
7 PETRIE, Scarabs, passim. 
8 R. WEILL, La Fin du Moyen Empire Egyptien, Paris 1918. 



10 Elnleitung 

geborgene Material9 bestatigt ebenso fiir die Faijumgebiete wie die Funde von Uronarti-Semne10 

fUr das besetzte Nubien am zweiten Katarakt ein Vorherrschen der rein ornamentalen Muster 
auf Siegelskarabaen. Uberhaupt eignen sich Funde von Siegelabdriicken wie hier besonders 
zu einer Untersuchung, da Verwendung und Periode gleichermaBen belegt sind. Wahrend nun 
Ornamentskarabaen iiberwiegend Siegel darstellen, ebenso wie die "Privatskarabaen" (mit 
Privatnamen), laBt sich bei Konigsnamenstiicken kaum eine Scheidung durchfUhren. Hier tritt 
die magisch-symbolische Kraft des Konigsnamens in Wirksamkeit. Der "gute. Gott" 
spendet nach dem Glauben der Agypter "Leben" im allgemeinsten und umfassendsten Smn des 
Wortes. Der ausgesprochene oder auf dem Amulett geschriebene und getragene Name sollte 
voll dauernder Wirkkraft fiir den Lebenden und mehr noch fUr den Toten sein; vgl. die Vor
stellung von der Kraft des Gottesnamens im AT und die agyptischen Tilgungsversuche an 
Gottern und Menschen mittels ausge16schter Namen! Fiir die Zeit nach dem MR gilt dieser 
Glaube zweifellos wie sonst in der agyptischen Zeit. PETRIES Einwand, daB unter den Hyksos
("herrschern")l1 kein Agypter einen Skarabaus mit deren Namen getra~~n h~t~e (PET~; 
Buttons S. 18), beriicksichtigt die Gefolgsleute und Untertanen der bald "agyptIslerenden 
und agyptisierten Fremden nicht. Seit dem NR hat zw~ifellos der Amulett~harakt.er be~ :,kara
baen iiberwogen12, eine Auswirkung der ZwischenzeIt; entsprechend gmg gleIchzeIhg das 
Ornament als solehes zuriick. Die groBere Schriftverbreitung mag mit von EinfluB gewesen sein. 

Eine der wichtigsten Folgen der Amulettverwendung muB in der Wiederanrufung langst 
vergangener, aber immer noch verehrter Herrscher gesehen w~rde~ (s. unt~n mehrfach). 

Mit der entscheidendste Hinweis auf den Amulettcharakter hegt m zahireichen Grabfunden 
vor. Ais Siegel miiBte der Skarabaus in Mannergrabern vorwiegen: in Wahrheit findet er sich 
mehr in Frauengrabern, in der Nahe von Unterarm und Fingern oder an diesen13, haufig auch 
am Hals14. SchlieBlich spricht auch die J:ttp-dj-nsw.t-Formel auf Skarabaen15 fUr den Tote~~ult 
und damit den Amulettcharakter. Die Tatsache der Bestimmung fiir das Grab konnte freilIch, 
in Jericho z. B., nicht davon abhalten, einen solehen Skarabaus als Krugsiegel zu benutzen16. 

3. ZUR TYPENABGRENZUNG, 
MIT RUCKSICHT AUF DIE ZWISCHENZEIT 

Die groBen angefiihrten Sammelwerke leiden leicht unter der Gefahr iiberg~~Ber, unii~ersicht
licher Differenzierung. So verwirren dauernd Uberschneidungen, ob nun Ru~ken-.: Bem: oder 
Fliigelzeichnung, Kopfform oder Gesamteindruck in Betracht kommt. Letzthch h~ngt dIe Be
stimmung eines Stiicks in der Hauptsache von Beschriftung und Stil der .Unterseite abo ~rst 
Unsicherheiten erfordern die zusatzliche Heranziehung der iibrigen Kennzeichen, obschon diese 
oft auch aIle in eine allgemeine Festlegung ermoglichen, z. B. die verschiedenen Riickenmuster. 

9 PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, Tf. 10; Illahun, Kahun, Gurob, Tf. 9; Lahun II, Tf. 64f. . 
10 REISNER und N. F. W. (?), The Art of Seal Carving in Egypt in the Middle Kingdom: Bull. Mus. Fme 

Arts, Boston, 47 (1930), S. 47ff. . . 
11 ~,Hyksosherrscher" besagt eine Tautologie: Fremdherrsche~-He~rscher (s. ~. 71). In dIeser ArbeIt ~ol~en 

daher unter den Hyksos nur die Fremdkonige verstanden sem, nIcht etwa em Vol~ ~er Hyksos. Naturhch 
wird damit nicht ausgeschlossen, daB "Hyksos" auch deren milWirische und pohtIs~he Werkzeuge, ~e
folge und Heer wie Staat, mitbedeutet, wie etwa auch ,,~ohenstaufen': in.ahnlichem Smne ~ebraucht wI~d. 
Den Begriff "Hyksos" aber als Yolk aufzufassen, verbIetet der B~gnffsmhalt und dazu. dI~ aug.ens~hem
liche Tatsache, daB es sich um ein VOlkergemisch handelt. In Erschemung trat fast a~sschheBhch ~~eFuhrer
schaft, nicht die Kultur dieser Wanderkrieger. Erst durch Manetho wurde ~er Tltel "Hyksos v?n den 
Herrschern auf ein Yolk umgedeutet. - Kommt die Rede ausdriicklich auf dIe von den Hyksos gefuhrten 
Scharen, so bleibt vor endgiiltiger Klarung aller vOlkischer Zugehorigkeit nur die MogIichkeit, von Hyksos-
Gefolge, Hyksosheer O. a. zu sprechen. . 

12 Die Siegelverwendung hielt daneben natiirlich an; vgl. dIe Vorkommen auf den Amarnatafeln oder ROWE 

59
L 

.. h ~). 
13 Vgl. CARNARVON-CARTER, Five years .. Tf. 17, lund S. 27, ~Ig. 9; S. 70-85 (NR und ~WISC enzel , 

BRUNTON, Gurob, S. 8 und Tf. 12; BRUNTON, Qau and Badan III, S. 13; Tell el-Muteselhm I (SELLIN-
WATZINGER), S. 15 und Abbildg. 9a. . 

14 Z. B. Sedment I, S. 17f. und Tf. 43, 9ff.; Brunton, Mostagedda .. S: 114 (MR); ob. mar: m den !opf
funden mit zahlreichen Mistkafern (Skarabaen) und anderen Kafern, dIe von vorgeschichthchen Grabern 
herriihren (z. B. Diosp. parv., S. 32ff.), Amulette oder doch eher eine Nahrung sehen kann? 

16 STEINDORFF in Ann. Servo 36 (1936), S. 161ff. 
16 AZ 60 (1925), S. 46 (PIEPER). 

J. Zur Typenabgrenzung, mz't Ruckst'cht auf dle Zwlschenzet't II 

Fiir dieZwecke dieser Arbeit geniigt die Zusammenstellung der allgemeingiil tigen, gro Ben 
Gesichtspunkte, auf die dann nicht einzeln zuriickzukommen notig sein wird. . . 

Skarabaen der I2. Dyn. kennzeichnet eine sorgfaltige, oft nahezu na turahstlsche 
Riickenbehandlung mit besonderer Zeichnung der Fliigel (Abb. I). Seit Sesostris III. und 
Amenemhet III. tritt dazu gern eine dekorative Verdopplung der Fliigel
teillinien und Brustrander, die in Schnorkel auslaufen konnen (Abb. 2), 
eine Vorform der Zwischenzeit. Nahe der naturalistischen erscheint bereits 
um die Mitte der 12. Dyn. eine vereinfachte konventionelle Form mit 
schematischem Kopf und oft nicht durchgefUhrter Fliigelteilung. Statt 
dessen deutet eine Kerbe seitlich unter dem Brustschild die Teilung an 
(Abb. 3). Der Riicken des Skarabaus erhOht sich bei diesen Muster.n nic~t 
selten, die StUcke werden langlicher und oval bis rechteckig. DIe 
Beinzeichnung erscheint vereinfacht bis zu einer nur angedeuteten Markie
rung mittels Doppellinie, einfacher Kerbe, Strichelung oder zweigartiger 
Beinzeichnung. Der Typ bleibt durch die Zwischenzeit bestehen, wird je
doch allmahlich wiederflacher und zusehends gro ber. Auch die GroBe der 
Stiicke unterliegt mehr und mehr einer Schwankung. Die zweigformige 
Beinzeichnung wird auf dem Riicken als Zier, ofters zusammen mit Lotus
bliiten, iiber die Fliigel gelegt17 (Abb. 4). Die andere Zierform der Zwischen
zeit, ein menschenkopfiger Skara ba us, wie NEWBERRY auf Tafel I ein 
Beispiel veroffentlicht hat, muB als Ausnahme und Prachtstiick angesehen 
werden, auf dem keine Gruppe aufzubauen ist18. 

Das aufstrebende NR kennt den konventionellen Typ, den das MR 
bereits derZwischenzeit iibermittelt hatte, anfanglich noch. Um die Wende 
zum Hohepunkt der 18. Dyn., also seit Thutmosis III. und Amenophis II., 
tritt dazu ab16send ein ovaler Skarabaus mit guter, dem MR und Typ I 
nahestehender Riickengebung, symmetrisch und mit schOnen Linien 
(Abb. 5) - im Ganzen ein ornamentaler Skarabaentyp. Die mittlere 18. 
und die I9. Dyn. werden durch ihn charakterisiert. Unter dem Brustschild 
am Fliigelansatz ist sehr haufig eine Triangelkerbe beiderseits ange
bracht. Die einfache Riickenzeichnung mit bloBer Kerbe, gleich Typ 3, je
doch in ovaler kleinerer NR-GroBe, kommt seit der 19. Dyn. wieder 
stark zur Geltung. 

Seit der spaten Wirrenzeit vor dem NR mehren sich die kleineren 
Formen; sie sind auch meist aus Fayence oder feinem Schlemmton her
gestellt, be ides nun wichtige Gegner der zuvor herrschenden Speckstein
Stucke. Ebenso wird im NR die prachtvolle grune und blaue G lasur des 
MR nach einem Niedergang in der Zwischenzeit durch eine violett bis 
glanzend blaue Glasur ersetzt. Griin wird zuerst noch geschatzt, tritt 
aber spater stark zuriick. Die meisten Skarabaen haben heute naturlich 
nur ein braunes oder weiBliches (friiher griines bzw. blaues) Aussehen, zu
mal die Specksteinschnitte. 

1m Folgenden wird auf diese allgemeinen Richtlinien nur 
noch gelegentlich hingewiesen, und das Hauptaugenmerk auf 
die Unterseite der Stiicke gelenkt. Hier bleibt der wesentliche Unter
schied zwischen dem feinen, diinnen Schnitt der 12. Dyn19, und der 
vertieften, vollen Kerbweise des NR und spa terer Perioden 
zu betonen. Die Ansatzstelle fiir soleh eine technische Wende ist wiederum 
vor dem NR zu suchen. Nun zeigt die Zwischenzeit auBerdem eine be-

Abb. I. 

Abb.2. 

Abb·3· 

Abb·4· 

merkenswerte Mittelstufe, insofern "nicht m~hr bloBe Umrisse, s?ndern Abb .. 
die innere Flache (korperhafter Zeichen und Biider) durch Schraffierung, 5 
nicht durch volle Aushebung und Farbung des Grundes, wie im NR, ausgefUllt"20 dargestellt 
wird. Dem Skarabaus 9 in Sedment I, Tf. 43 steht in Nr. 13 oder 23 schon der NR-Typ gegen
iiber (die sog. 17. Dyn.-Gruppe auf der Tafel bietet bereits 18. Dyn.-Material, gemischt mit 

17 Vgl. V. BISSING, Kunstgeschichte S. 209, A. 3. 
18 Vgl. Diosp. parv. Tf. 41, 15. 
19 Vgl. PIEPER in AZ 69 (1933), S. 97. 
20 PIEPER a. a. O. S. 95. 



i' 

12 Einlettung 

etlichen Reststucken). Man wird nicht fehlgehen, wenn man die neue Technik mit der Motiv
geschichte der Zwischenzeit, namlich der wachsenden Vorliebe fur Gestalten, Korper, in 
Zusammenhang bringt. Sie fUhrte erst zur Schraffur dieser Korper und zuletzt zu ihrer Voll
Aushebung, um sie nicht unplastisch und flachenhaft wirken zu lassen. 

Immer wieder wird man somit auf die Zeit nach dem MR als einen Wendepunkt 
verwiesen. Die Absicht, der Entwicklungsgeschichte der Skarabaen in dieser 
Periode nachzugehen, erfordert j edoch zunachst eine Sicherung der Hinter
lassenschaft des MR, aus der erst ein klares Bi!d der Zwischenzeit-Skarabaen erstehen 
kann. 

I. TElL. STlLGRUPPEN VON SKARABAEN 
PIEPER bemerkte bereits in seiner Dissertation21 : "Die meisten der gewohnlich fur Konigs

skarabaen gehaltenen Stucke kann ich nicht dafur halten." Es wird nun kaum jemand die 
Meinung vertreten, daB alle Konigsnamen-Skarabaen im Besitz der betreffenden Herrscher 
gewesen seien. Dagegen steht schon die Tatsache, daB die zahlreichen Stucke mit Namen 
von AR-Konigen restlos aus dem NR und der Spatzeit stammen22 • Aber sehr viele 
Skarabaen mussen erst gepruft werden, ob nicht nur scheinbar ein Konigsname darauf 
geschrieben steht, zumal ein Fund haufig durch Skarabaen einen terminus ante quem erhalt 
fUr seine zeitlicheEinordnung, und wei! auBerdem manche Herrscher nur einigen Skarabaen 
ihr Bekanntbleiben verdanken. Da weiterhin von den Agyptern das Andenken groBer und be
liebter Konige unter anderem im Amulett hochgehalten wurde, konnen zu allen Perioden 
seit dem MR Konigsnamen auf Skarabaen anzutreffen sein, ohne daB damit eine 
zeitliche Folgerung aus dem Namen moglich ware. 

So bleibt nur eine stilistische Untersuchung als Kriterium, wahrend als Einschrankung die 
Annahme gelten kann, es seien nur beliebte und bedeutende, aber nicht alle Konigsnamen 
wiederverwendet worden. 

Fiir die Gruppen des MR miissen Situ-Funde soweit moglich Leittypen stellen; deren Fort
setzungen, Auslaufer oder auch Gegenstromungen lassen sich an Hand des ausgedehnten 
Materials wahrnehmen. 

Da bis in die 12. Dyn. hinein dem Skarabaus im Rollsiegel ein Siegel der Vornehmeren und 
Reicheren - der Siegelzylinder war gewiB kostbarer als ein Skarabaus - gegeniibersteht, wird 
ein K6nigsname der 12. Dyn. auf einem Skarabaus diesen als Amulett kennzeichnen. Fiir seinen 
dienstlichen Gebrauch trug so der Wesir der II. Dyn., Dlgj, ein Rollsiegel um den Hals hangen; 
der Skarabaus muB sich erst im Laufe der 12. Dyn. eingefiihrt haben23. 

I. SKARABAEN MIT KONIGSNAMEN DER 12. DYNASTIE 

a) AUSSCHEIDUNG DER SPATEREN TYPEN 
Noch von den K6nigen der II. Dyn. laBt sich nur vereinzelt ein Name auf Skarabaen 

nachweisen. Wahrscheinlich gehOrt ein Doppelskarabaus mit einer S-Schleife im Konigsring 
auf der einen, Nh-tl.wj-RC auf der andern HaUte, von Harageh (Tf. 20,6), einem Mentuhotep24 zu. 
Ahnliche Stiicke zeigen HALL (IS0, 152, 154, 156) und PETRIE (Tf. XI, II. 5. 1-2). Da bei 
PETRIE XI, II. 5. 1 die unteragyptische Krone abgebildet ist, Mentuhotep aber in erster Linie 
doch Oberagypten beherrschte, muB man den Skarabaus als Erzeugnis des Deltas ansehen. 
Die iibrigen Skarabaen der Sammelwerke lassen sich stilistisch nicht vor der 12. Dyn. ein
ordnen; dies erweist schon allein ein Blick auf spatere Tafeln dort und wird unten noch weiter 
aufgezeigt. PETRIE XI, II. A und II. 7.3 tragenz.B. das Zweigmuster auf dem Rucken, sind also 
jiinger. Auch den Antef-Konigen, die seit STEINDORFFS Nachweis nach dem MR auftreten, 
gehOren diese Stiicke nicht an (so HALL 61; Fr. 22 = Petrie XI. II. 9 und 3). 

21 PIEPER, Die Konige zwischen dem MR und NR, S. 7. 
22 VgI. HALL S. XXXVI und in J. E. A. 5 (1918), S. 74; NEWB. S. 67; FRASER S. VIlf.; PETRIE S. IIf., 

dagegen S. 14ff.; in Grabungen an Statten des agyptischen AR fand sich nicht ein einziger Skarabaus aus 
der Zeit vor der 6 . Dynastie; andererseits steht die Verehrung der alten Konige zu spateren Zeiten fest, und 
da werden AR-Namen auf Skarabaen gefunden (vgl. z. B. AAA 10, Tf. 41 und S. IIoff.), deren Situ
Umgebung die Namen Sethos und Ramses oder Psammetich kennzeichnen. BRUNTON hat (Qau and 
Badari I, pI. 33) die altesten von ihm gefundenen Situ-Skarabaen zusammengestellt, darunter kein Stuck 
vor Beginn der Zwischen zeit vom AR zum MR. 

23 DAVIES, Five Theben Tombs, Tf. 32 u. 34. - Das Rollsiegel stand bei den Konigen in noch groBem An
sehen, wie die Siegelfunde von Illahiln oder Harageh zeigen (Harageh, Tf. 20). 

24 VgI. Vandier, L'Ordre de succession des derniers Rois de la XIe Dynastie. Analecta OrientaIia 17 (1938), 
S·36-47· 
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Bezeichnenderweise existieren sogar von AmenemhH 1. keine sicheren Beispiele aus 
seiner Zeit (vgl. HALL S. XIII). Die voll geschnittenen Sc~riftzeichen d~s Na~ens .~ommen 
ohne Konigssymbole oder -titel, ohne Zierrahmen, gleichmaBIg und loc~er uber ~Ie F.lac~e ver
teilt vor - eine Form, die sich erst mit dem NR eingebtirgert hat (paSSIm) und die teilw:Ise a~f 
die archaisierende Spatzeit weist, der so viele sogenannte AR-Skarabaen, d. h. Skarabaen mIt 
Konigsnamen des AR, entstammen. Die Skarabaen PETRIE X~!I, I:. 1. 1-3 werd~~ zudem 
noch durch die typische NR-Kerbe am Fltigelansatz (oben S. II) uberfuhrt; ebenso gehoren4-6 
zur 18. oder sogar zur 19. Dynastie25

• '" • • .. .. 

Damit steht bereits eine jtingere Gruppe mIt KOlllgsnamen des MR fest: SIe fallt .~ur 

Abb.6. 

Abb·7· 

Abb.8. 

eine Untersuchung der Zwischenzeit nach dem ~R aus. DH: Skarab~en 
dieser Art bringen einen sl-R'-Namen oder nsw.t-bJt-Namen frel u~d unem
geengt locker auf der Unterseite, ohne j.ede Verzier~~g, .voll ~nd .. he! ausge
schnitten. Hierher gehoren unter Zuwelsung zur Spatzelt, .(d~~ ha.ufIge. Ve~
wendung von Topferlehm oder feinem Schlemmton und dIe Ahnhchkelt m~t 
den AR-Skarabaen verrat sie): NEWB. IX, 18 und 21; HALL 104-107 (mIt 
HALLS Zustimmung), 131-136; H. Sc. 209-214 ohne 2II; PETRIE XIII, 
12.3.3-5; 12. 5. 8-10 (mit PETRIES Einverstandnis) (Abb. 6). .. 

Gegen das NR hin, bis in die fr.tihe 18. Dyn., m.u~ der .~karabaus 
PETRIE XII, 12. 2. 7 mit dem nsw.t-bJt-Namen Sesostns !. spater~esetzt 
werden. Neben dem Namen steht eine Herrschergestalt mIt dem selt ~em 
NR heimischen26 Sichelschwert und Schild (?), schon tief nach NR-Sltte 
eingekerbt. Auf einem MR-Sttick ist weder Stil noch Thema denkbar 

(Abb·7)· .. 'd 
Weitere Beispiele aus dem NR auf Grund der Ruckenschnel e-

technik mit Kerbe sind: HALL II9-I2I; PETRIE XIII, 12·4· I (Horus
name Sesostris' II.); 12. 6. 3-8 (5 mit dem Kerbmuster, die tibrigen 
schlieBen sich zwanglos an); 12. 6. I (Horusname) (Abb. 8). . . 

AuBerdem liegen in einem dieser Gruppe verwandten Shl emzelne 
unsichere FaIle vor. Situ-Stucke wie Lahun II, Tf. 64, 209, 2II, 213 er
scheinen wie Auslaufer der letzten Knopfsiegel. Cern. of Abydos II, Tf .. 37, 
S 49 wird von PETRIE mit Hilfe der Fundumstande ab 22. Dyn. dahe.rt. 
NEWBERRY setzt ein ahnliches Beispiel, C. G. 36010 = H. Sc. 20~,. ms 
NR. Weiter urteilt HALL tiber seine Nummern 65/6 und 149-152: salhsch 
bzw. NR. Hierher gehort auch PETRIE XII, 12.2.23-27, w:ovon der le~zt
genannte Skarabaus aus Koptos kommt, aber ohne Fundslcherung bheb. 

b) SPIRALE, FLECHTBAND UND KONZENTRISCHE KREISE 
ALS KENNZEICHEN SPATERER HERSTELLUNG 

Eine Anzahl Skarabaen tragt einen Konigsnamen, stat~ von de~ Kartusche von. einer Spira!e, 
einem flechtbandartigen Kranz oder auch von emem Rlllg konzentnscher ~rel~e 

umrahmt. 'Ober die Beliebtheit der Spirale du.rch da~ gesamte MR. 1St ~~m 
Wort zu verlieren27 ; es besteht deshalb auch kem ZweIfel an der Glelchzelhg
keit vieler Stucke mit Namen und Spiralrahmen (s. S. 17). Das Auftreten 
des Flechtbands ist dagegen erst zu Ende des MR feststellbar, und darauf 
lebte es bis ins NR fort28• Nur die Zuhilfenahme weiterer stilistisc~er Eige~
ttimlichkeiten ermoglicht also eine Naherbestimmung innerhalb dleses ZeIt
raums. Ftir diese Aufgabe steht der konventionelle Typ des aus?ehenden 
MR zur Verftigung. Er zwingt, Beispiele mit dem Namen Sesostns' 1.. und 
Sesostris' III. ans Ende des MR und damit spater anzusetzen. Hlerzu 

Abb·9· zahlen PETRIE XII, 12.2.6; XIII, 12. 5. 6; HALL setzt 94/5 ebenso an, 
jedoch handelt es sich bei den Beispielen kaum urn Konigsnamen (s. S. 13f.) (Abb. 9)· 
25 Vgl. HALL in J. E. A. 5 (1918), S. 74 f. 
26 Vgl. V. BISSING, Kunstgeschichte S. 207, A. 7· .... .' • 
27 Erst Privat(namen)skarabaen der spiiteren 12. Dyn. bnngen 1~ groBerem Umfang Splralmuster In An 

wendung, nicht die Konigsstiicke. Vgl. v. BISSING, Kunstgeschlchte § ~7b. . 
as Friihe Beispiele finden sich bei den ornamentalen Mustern von Illahun (s. LAHUN II, Tf. 65, 413 ff.), 

s. v. BISSING, Kunstgeschichte, § 27b; S. 207' 
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Auch NEWBERRY denkt wie HALL an den Ausgang des MR und die beginnende Zwischenzeit 
(c. G., S. 7) . Die Wichtigkeit der damit gesicherten Sachlage erhellt ohne weiteres. Wenn 
Konigsnamen der 12. Dyn. offenbar schon zu Ende der Dynastie - als Amulette
"wieder"-verwendet wurden, steht ja der Ausgangspunkt der Amulettskara
baen mit Konigsnamen fest. Das spate MR hat die Beschriftung der Skarabaen yom Siegel
zweck auf das Amuletthafte verschoben, und im BewuBtsein der GroBe einer schon wieder 
sinkenden Zeit und seiner Herrscher, besonders Sesostris' I., diese durch Skarabaentragen an
gerufen. 

Die Beispiele mit einem Ring konzentrischer Kreise um den Konigsnamen setzen die 
Bltite dieses Musters voraus. Nun beginnt die Verbreitung desselben unbestritten in der zwei ten 

Abb.10. 

Halfte der Zwischenzeip9 und das Kreisornament halt sich dann, wie 
das Flechtband, auf Skarabaen stellenweise, sonst sogar weitgehend im 
NR (unten S. 25f.). Selbst PETRIE wurde durch diese Tatsache bewogen, 
die Skarabaen XII, 12.2.19/20 (Sesostris I.) ins NR zu datieren. Konigs
namenskarabaen des NR bestatigen die Datierung30 ; ebenso denkt 
HALL 25. Nach der keramischen Umgebung in der spateren Zwischenzeit 
denkbar sind Situ-Funde von Hii und Qau. In dies en Beispielen mag man 
also die erste Verwendung konzentrischer Kreise urn Namen des MR sehen31 

(Abb. IO). 
Von ziemlich gro ber, der Schneidetechnik guter Stucke fremder Hand 

rtihren offenbar einige den Flechtbandmuster-Stticken ahnliche Beispiele her. Jeder Schmuck 
fehlt; daftir ftillen oft einige Namenzeichen die Unterseite bis zum auBersten 
Rand, als ob der Raum den ungeschickten Handen nicht gentigt hatte. Auch 
der Rticken ist schlecht geformt, und paBt nur zu den konventionellen Stucken 
des spateren MR. Fr. 30, ein Beispiel aus Illahftn, laBt diese Annahme bis in die 
Zeit Sesostris' II. zurticknehmen, da die Besiedlung der Stadt seit Sesostris II. 
erfolgte. Weiter zahlen zu dieser Gruppe: HALL 108, 122 (Deir el-bahari); NEWB. 
X, 14/5; PETRIE XIII, 12. 5.5 und 19 (PETRIE denkt an die 18. Dyn.) (Abb. II). 

c) DER NEFERZEICHENTYP 

Abb. II. 

Ein wich tiges Erge bnis hat die voraufgegangene Gruppe gezeitigt: seit dem Ausgang 
der 12. Dyn. wurde Gebrauch von den groBen Konigsnamen gemacht, um die Unterseite von 
Amulettskarabaen zu beschriften. 

Verschiedene Grtinde haben hierbei augenscheinlich mitgewirkt. Entscheidend ftir den Trager 
eines Skarabaus jener Zeit war es, zumal wenige lesen konnten, jene Zeichen auf seinem Gltick
stein zu finden, die auch von Denkmalern und Tempeln am besten bekannt waren: also Konigs
namen, deren einzelne Teilzeichen, Titel, ferner sonst allbekannte und allgemeingtiltige Glticks
zeichen wie nfr, 'nO, u. a. m. AuBerdem besaB der Konigsname langst magische Bedeutung. Was 
an Geheimnis und Glaube mit der Weihe und Gottlichkeit des koniglichen Namens und seiner 
Titel verwoben war, wurde angesichts der Zeichen auf dem Symbol-Tier des Sonnengottes 

empfunden. Den Gehalt des spateren Osirispfeileramuletts (~) oder Isisbluts (i, aus dem 
Lebenszeichen hervorgegangen) an magischer Wunschkraft und Wirksamkeit sprach der Trager 
eines solchen Skarabaus-Amuletts bestandig im Wunsche aus, ein dauerndes Gebet besonders 
auch ftir einen Toten, dem ein Stuck mitgegeben wurde. 

Die Vorliebe der agyptischen Siegelschneider ftir Symmetrie und Gruppierung bediente sich 
nun mehr und mehr der "Konigszeichen" in einer Weise, die nicht den Namen eines be
stimmten Herrschers formen muBte, sondern vor aHem eine reiche Anzahl der beliebtesten 
Gltickszeichen wiedergab32• Es ware sicherlich verfehlt, bei der GroBzahl von derartigen Stucken 
ein scheinbar fehlendes drittes Teilzeichen zu erganzen, urn einen bestimmten Konigsnamen zu 

29 Vgl. H. OTTO, Studien zur Keramik .. , S. 255 £f. 
30 PETRIE XXVIII, 18. 6. 94f.; XXX, 18. 7. 30f.; XLI, 19· 3. 46ff. 
31 Diosp. parva Tf. 41, 8; Tf. 36, unten; Qau and Badari III, Tf. 19, 2. 
82 Mit der Entfernung von der Residenz und damit den Zentren des Kunsthandwerks verringert sich Kennt· 

nis der SchIiftzeichen und Technik zusehends; vgl. Harageh, Tf. 20, 18--29: die Namen werden ver
wechselt, falsch geschrieben oder fantasievoll umgestaltet. 
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erlangen. Eine erste Frage entstiinde dabei sogleich: welches Zeichen ist zu erganzen? Bald ist 
lJpr-kl-Rc, bald !j.'-lypr-Rc moglich, aber ebensogut Nbw-k1(w)-RC und IJc-kl(W)-RC (da der 
Plural sehr oft mcht ausgedriickt wird). Die Erganzung zu einem bestimmten Namen war eben 
weder gewollt noch notwendig; iiberdies wurde sie auch von HALL (HALL lIS ff.) und PETRIE als 
undurchfiihrbar angesehen, wie die Erfindung des neuen Konigsnamens RC-lypr statt der Er
ganzung zu IJpr-kl-Rc u. a. zeigt33• 

Viele Schriftzeichengruppen auf Skarabaen seit dem MR stellen somit 
sicherlic'h nicht Namen dar, sie sprechen auch keinen Satz, keinen Wunsch 
aus , sondern man hat in ihnen Gliicks- und damit Wunschzeichengruppen zu 
sehen, die eine "gute" Wirkung magisch gewahrleisten. Sie seien daher all
gemein im folgenden unter dem Namen des allgemeinsten und haufigsten dieser Zeichen zu
sammengefaBt als Neferzeichen und darin das Symbolische, Magische und Bild
hafte - nicht Worthafte - der Schriftzeichen auf Amulettskarabaen verstanden. Ohne 
diesen Bild- und Amulettcharakter ware die tJbernahmo von Szenen (Gotter und Tiere 
auf den Skarabaen der Zwischenzeit) nicht so unschwer moglich gewesen, wie sie tatsachlich 
erfolgte. 

Mehrfach ist auf das Wesen dieser Neferzeichen bereits hingedeutet worden. So spricht HALL 
(HALL 2823) von der UngewiBheit, es mit einem Namen zu tun zu haben; es ware eher eine 
"einzige Ansammlung von Symbolen von gutem Omen". PIEPER (Tell el-Mutesellim II S. 13) 
schreibt zu mehreren Konigsnamen-ahnlichen Neferskarabaen: "Die beiden ersten enthalten 
Hieroglyphen, ohne auf bestimmte Namen bezogen werden zu konnen", und zieht zum Vergleich 
NEWB. XXV, 26 heran. 

Gerade weil in der Anfangsperiode der N eferskarabaen die Gruppierung und Anzahl 
wie Auswahl der Zeichen noch streng gehandhabt wurde, bleibt es fiir manches Stiick 
der Neigung iiberlassen, zu entscheiden, ob einmiBgliickter Konigsname oder ein Nefer
typ vorliegt. So miiBte beis,Pielsweise Sesostris I. nach H. Sc. 183 bei folgerichtiger Lesung 
den Horusnamen Nb-nfr.wJ tragen. Grenzfalle entscheiden aber die Frage nicht 
als solche. 

Besonders fUr Sesostris 1. gilt die Neferzeichentendenz. Kein Name aus dem MR wurde 
ahnlich geehrt, keiner beeinfluBte die Neferzeichenbildung in gleichem MaBe. Trotz der Beliebt
he it oder gerade deshalb ware es unverstandlich, warum plotzlich eine riesige Anzahl und Aus
wahl von Typen seines Namens auftauchen sollten, nachdem von der II. Dyn. und noch von 
Amenemhet 1. kaumeine Spur erhalten blieb. Unter niichterner Beriicksichtigung sicherer 
Stiicke stellt sich denn auch eine recht wahrscheinliche, begrenzte Zahl von Skaraooen mit 
seinem Namen heraus. Sie diirften in erster Hinsicht als Siegel gedient haben. 

Innerhalb der N efertypen steht die Anfangsperiode noch auf betrachtlicher 
Hohe. Wenige, nie sinnlose Zeichen meist "koniglicher" Herkunft finden sich. Dann tritt aber, 
schon mit dem 12. Dyn.-Ende etwa, wie ein Blick auf die Funde von Illahun zeigt, eine Stei
gerung der Zeichenzahl ein, deren Anwachsen geradezu eine "Platzangst" hervorruft: 
man kann sich nicht genug tun mit einer Fiille kleinster, teils auch unverstandlicher Zeichen auf 
der beschrankten Skarabaenunterseite. Die unaU:sbleibliche Folge muBte ein Verfall 
von Form und Technik, eine Verrohung und Schematisierung der Zeichen sein, und die 
Symmetrie konnte nur ode werden. Die scheinbaren Konigsskarabaen lassen die Entwicklung 
gut beobachten. Begreiflicherweise verliert sich die Tendenz, solche Konigsnamen zu entdecken, 
mit dem Fortschreiten der Verfallserscheinungen. Auch ROWE sieht sich dann auBerstande, die 
Zeichen zu ~rdnen (s. sein Index of names). - Die Sammelwerke lassen nun eine groBe Anzahl 
von Neferzelchen des guten friihen Typs feststellen. 

Beispiele der "klassischen" Neferzeichen sind: 
Hyksos and Israelite Cities Tf. VII, 6 und 7 ("eine Variante von Sesostris I." 

(S. II)). 
Fr. 24/5; PETR. XII, 12. 2. 15-18 (Abb. 12). 
Auf dem Wege zur Entartung zeigen Stufen an: 
HALL 69, 70, 75, 79-86, 96-99, I03, III, .II3, II6, 126. 

Abb. 12. PETR. XII, 12. 2. 9-12; XIII, 12. 4. 4 (wohl sogar NR). 

33 LAHUN II, Tf. 64, 238 ; P ETRIE XX mehrfach ; die Skarabaen von Illahun zeigen eine ganze Reihe von 
Stiicken, die erst vom Anfang der Zwischenzeit stammen konnen. .. 
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NEWB, IX, 19 = C. G. 36008. ROWE 3-5/18 (Abb. 13)· 
Beispiele wie HALL 81, 99, 125 stellen dabei bereits extreme FaIle dieser Entartung dar, 

deren Auftreten wenigstens die Mitte der Wirrenzeit voraussetzt, da der
artige Stiicke in ihren Parallelen mit "un
koniglichen" Beschriftungen stets eine be
deutende Gruppe von gut en Neferskarabaen 
vor sich lassen34• 

Eine Entscheidung der Grenzfalle bleibt,~ wie 
gesagt, der Einstellung iiberlassen; an der Ge
samtfrage andern sie nichts. Solche Beispiele 

abc betreffen gewohnlich den Namen Sesostris' I: 
Abb. 13 . so HALL 74, 78; 74 = PETR. XII, 12. 2. 8; ferner 

12. 2. 16-18; die oben erwahnten Beispiele 
von Tell el-Jahiidlje; NEWB. IX, 17 und 19. 

Natiirlich kommen auch N eferskarabaen im Spiralrahmen vor. Unter sie sind zu reihen: 
HALL 78,100,101; PETR. XII, 12. 4. 2; 12. 5. 1235 ; PETRIE las unter den Funden von Tell 

cAddschUl folgende Stiicke: Anc. Gaza I, Tf. XIV, 145, 148 (Ses. 1.); II, Tf. VIII, 145 (lypr
nb-kl); IV, Tf. VII, 167,258 (nfr-lypr-nfr.w). Hierher gehOrt auch Tell 
el-Mutesellim II, S. 13, Abb. 12, 2 (nfr-lypr-kl). (Abb. 14) 

Die Verwendung der Kartusche als Neferzeichen erweist sich ebenfalls 
aus dem InhaIt mancher Stiicke. HALL II3 z. B. enthaIt ein nb-nfr.wj, 
andere Beispiele ohne Zahl: kl-lypr, nfr.wj, nfr allein usw (Abb. IS). 

Eine einschrankungslose, konsequente Lesung vieler Abb . 14· 
solcher Neferskarabaen hat zu der Annahme von Konigs-
namen der Zwischenzeit gefiihrt, die etwa im Lexikon GA u
THIERS Seiten fiillen. Ihre ZahllieBe sich aber bei wirklicher Folge
richtigkeit vervielfachen, wenn nicht ein solches Verfahren zuriick
schrecken miiBte (vg!. PETR. XX, AF u. a.). 

d) GLEICHZEITIGE KONIGSNAMEN-SKARABAEN 
DER 12. DYNASTIE Abb. 15. 

So bleibt schlieBlich ein Rest von ta tsachlichen Konigsnamen auf Skara baen 
ihrer Zei t . Ein wichtiges Kennzeichen dieser Stiicke stellt neben der allgemeinen Stilistik die 
Verwendung der Kartusche (in den meisten Fallen) dar. Die Feinheit der Schnitte, die korrekte 
Namenschreibung, die Verwendung von Speck stein und wertvoller Steine, die Fundlage paralle
ler Stiicke in MR-Schichten und -Stadten sichern die Einordnung. 

Eine erste Gruppe bietet nur den Konigsnamen, fUr gewohnlich den nsw.t-bjt
Namen, und entsprechende Tite!. Bierzu gehoren Namen der spateren Herr
scher, z. B. Sesostris' III.: NEWB. IX, 31 und 36; HALL 71 = H . Sc. 184; NEWB. 
IX, 27. Das letzte Stiick stammt von Dahschur, ein Lapislazulistiick in Gold
fassung und mit ausnehmend feinen Zeichen - die Vollendung der MR
Schneidekunst36• NEWB. IX, 36 mit dem Namen Amenemhets IV. tragt auf 
dem Riicken die Zierformen des spat en MR, geschwungene Schnorkellinien 
auf Bruststiick und Fliigeln. (Abb. 16) 

Die Verwendung der Spirale als Zierrahmen eriibrigte mehrfach die 
Abb. 16. Kartusche. Ein Ring wird statt dessen zur Fassung der 

Namenzeichen verwandt. Beispiele sind: Lahun II, Tf. 64, 216; Lahun I, 
Tf. VII (eines der herrlichsten Stiicke in Schnitt und Material, die Kunst
leistung der Residenz); ahnlich NEWB. S. 80, Fig. 82 und S. 93, Fig. 107; 
IX, 13, 24, 38 (= H. Sc. 275); IX, 9 muB doch eine ungeschickte Zeichnung 
von lyc enthaIten; PETRIE XII, 12; 2. 1-5; XIII, 12. 5. 7; H. Sc. 180, 2II, 
223/4 (Abb. 17)· 

34 Vgl. die Annaherung dieser Beispiele an den Teilungs- und 'nr'-Typ der Verfallszeit 
(unten S. 23ff.). 

35 Vgl. v. BISSING, Kunstgeschichte S. 206, A. 5. 
36 DE MORGAN, Fouilles a Dahchour I, S. 69, Fig. 148f. 

2 Stock. 

Abb.17· 
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Tell el-Jahudije, Negade und Hii37 stellen einige Stucke, deren Zuweisung zum MR nicht 
eben feststeht, zum mindesten fiir Hu nicht. Hier haben die Graber der Zwischenzeit manche 
Storung verursacht. 

Die dritte Gruppe von Konigsnamen des MR auf Skarabaen erscheint in einem Rahmen 
von Neferzeichen. Die Kartusche wird vorwiegend angegeben. Lahun II, 
Tf. 64, 2IS kann man als prachtiges Musterbeispiel anfiihren; es tragt den 
Namen Amenemhet's III. Weiter gehOren zu dieser Gruppe: HALL 73, 78, 
141,142,143 (73,142 = H . Sc. I8S, 261); H. Sc. 186/7,248 = C. G. 36009; 
NEWB. IX, 20, 26; Fr. 34 = HALL 123; PETR. XIII, 12. S. 3. (Abb. 18) 

ROWE 14 (ohne nahere Belege) und Anc. Gaza II, Tf. VIII, 123 (Friedhof 
1000, seit Ende der 12. Dyn.) weisen auf die agyptischen Beziehungen zu Pa
lastina am Ausgang des MR hin. Es stehen aber so wenige Konigsnamen-

Abb. 18. skarabaen der 12. Dyn. bisher zur Verfiigung, daB man angesichts der weit 
groBeren Zahl von Hyksosnamen von Palastina (s. unten) den EinfluB und 

Handel Agyptens mit dem Nordosten offenbar iiberschatzt. Die geringe Anzahl agyptischer 
Konigsdenkmaler im Delta zur Zeit der letzten Herrscher des MR38 deutet in gleichem Sinne auf 
eine zunehmende Entfremdung des Nordens. 

RUCKBLICK 
1m Verlauf der 12. Dyn. hat sich offensichtlich der Amulettcharakter des Skarabaus 

gegeniiber dem Siegelgebrauch stark vorgeschoben. Mit dem allmahlichen Ruckgang des Siegel
zylinders infolge der Einfiihrung der einfacheren und praktischeren Stempel, besonders des 
Skarabaus, begann die Bliitezeit ornamentaler Siegelmuster. Sie iiberwiegen an Fundorten 
des taglichen Lebens und an Verwaltungsstellen wie zu Illahun und Uronarti. Grabfunde da
gegen werden nur in Ausnahmefallen rein ornament ale Unterseiten liefern; es uberwiegen die 
Amulettskarabaen, deren Hauptthema Konigsnamen und Neferzeichen bilden. 

Eine standig wachsende Zahl von Gliickszeichen kennzeichnet die beginnende Zwischen
zeit. Allmahlich kann man von einer regelrechten "horror-vacui-Tendenz" sprechen, 
einem Gedrange von zwangslaufig daher immer kleiner und einfacher geritzten und auswahl
armeren Zeichen, deren Opfer schlieBlich Symmetrie und Technik werden muBten. Die neue 
Motivgruppe der N eferzeichen fiihrte so jedoch selbst ihr Ende herbei, und wurde durch eine 
freiere Beschriftung bzw. durch Bildmuster ersetzt, die einige wenige Zeichen oder Gestalten 
in tiefer, nicht bloB geritzter Kerbung bevorzugte. 

An Konigsskarabaen , die zur Einordnung und Beurteilung der Namenskarabaen der 
Zwischenzeit Vergleiche gestatten und Vorbilder stellen konnen, kamen nur drei Typen in 
Betracht: der einfache Konigsname mit Titulatur, der Typ mit einem Spiralrahmen, spater 
auch mit Flechtband und den konzentrischen Kreisen urn den Namen, schlie13lich der Konigs
name inmitten von Neferzeichen als Vorbild und zugleich Hauptstiick der Neferzeichen
Skarabaen selbst. 

2. NEFERSKARABAEN DER BLUTEZEIT 
Der Uberblick uber die Konigsskarabaen der 12. Dynastie ermoglicht bereits die Aufstellung 

des groBten Teiles jener Schriftzeichen, die unter dem Begriff Neferzeichen zusammengefaBt 
sein sollen. Bestandteile von Konigsnamen und Konigstiteln lieferten folgende Neferzeichen: 

0, U' 'C/, ("M7\, 8'~, l ~, ~, V, i' ~, ~,~ [mit unterag. Krone 

haufig, so NEWB. IX, 21; HALL 73] 
Hierzu treten die allgemeinen Amulettzeichen: 

b' sr, ~, r, 1, l' 5f, ~, ~, oBmo, JJ( ?). 

37 GRIFFITH, Antiquities of Jahiidije, Tf. 10, 1-2. - Hii : Diosp. parv. Tf. 41, 7. - Negade: Naqada and 
Ballas, Tf. 80, 3. 

38 Vgl. SCHARFF, Agypten (Handb. d. Arch. I), S. 543ff. 
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Einige wenige Zeichen seltenen Vorkommens, deren Amulettbedeutung unsicher ist, lassen sich 
noch anfiigen: 

[1(t)] ~, Q (0), ~. 
Sie zahlen zurOrnamentik derSkarabaen; besonderes die letzten beiden Zeichen illustrieren das. 

Alle erwahnten Zeichen sind fur das spatere MR schon in Illahun nachzuweisen39. Selbst
verstandlich mag das eine oder andere Zeichen noch hinzukommen. 

Uber die magische Bedeutung der einzelnen Zeichen soIl hier nicht gehandelt werden. SiCher
lich beschrankt sie sich manchmal auf die Beziehung zum Konigsnamen. Einige Zeichen mogen, 
wie schon gesagt, eher den Ornament en nahestehen und bereits die stark schriftfremde Zier
mustertendenz der Folgezeit einleiten. Interessant muB die Nichtverwendung von ~ m/(.t 
erscheinen, das im Namen der letzten Amenemhet vorkommt. Vielleicht wurde jedoch die 
m/(.t-Feder statt dessen eingesetzt, die im Namen Amenemhet's III. nur der Schreiber von 
Kumme (LD II 139d, c) verwendet. Zur "Wahrheit" verhalt sich an und fur sich das Magische 
schlecht; beides sind Gegensatze, wie auch Verstand und Magie einzig und aIle in kontrar oder 
verneinend schlechthin zueinander stehen. 

a) STILGESETZE DER NEFERSKARABAEN 
Den "horror vacui", eines der Stilgesetze der Neferskarabaen, kann man als eines ihrer 

zuverlassigsten Datierungsmittel ansehen. Jede, auch die geringste Lucke wird allmahlich mit 
einem Zeichen gefiillt40. Diese Fullmanie wurde oben als erster Schritt zur volligen Entartung 
der Neferzeichen bereits erwahnt. • 

Ein weiteres Gesetz legte den Neferzeichen die Form der Skara baen un tersei te selbst auf. 
Die ovale Figur bringt eine zentrale und zugleich eine Langssymmetrie mit sich. Die Anordnung 
der Neferzeichen folgt diesem Gesetz, bis in der Verfallszeit auch das Querformat eindringt. 
Die Abteilung des Skarabaus durch eine Art Teiler-Querbalken ohne Zeichensinn in eine obere 
und untere HaUte findet sich jedoch schon am Ende des MR41. 

Gewisse Schriftzeichen tragen eine Eigensymmetrie in sich und eignen sich darum fiir die 
Mi ttelstell ung; andere wieder, die meisten, unterliegen der "Blickrichtung" der bildhaften 
Zeichen: diese ordnet der Siegelschneider seitlich einander zugewandt in Doppelreihe an. In 
der Mitte findet man sie nicht, wohl aber ein eigensymmetrisches U z. B. an den Seiten (Abb. 19). 

b) NACHAHMUNG VON KONIGSSKARABAEN 
Neben der magischen Zwecksetzung spielt die Anpassung der Neferskarabaen an Konigs

namenstucke eine wesentliche Rolle. HALL spricht zu 2820 geradezu von "imitation royal 
name". Besonders die Verwendung der Kartusche erklart sich nur auf diese Weise. Ein Muster
beispiel solcher Angleichung bietet NEWB. XX, 13: der 
Skarabaus wird auch von NEWBERRY (S. 149) als rein 
dekorativ beschriftet anerkannt. Ein anderes Beispiel, 
Fr. 64, unterstreicht die Entscheidung, daB es sich hier 
nie urn N amen handeln kann. Die Wirksamkeit der Herr
schernamen der 12. Dyn. bis weit in die zweite Zwischen
zeit hinein schildert ein Stuck aus Abusir el-Meleq 42, 
zu dem SCHARFF bemerkt, die Bestandteile der Inschrift abc 
seien "Worte, mit denen der Name Sesostris' I. gebildet Abb. 19· 

wird" (S. 92f.). "Vielleicht hat der Name des be-
riihmten Konigs, wenn auch in verderbter Form, bis in die Hyksoszeit hinein weiterge
lebt." Es ist nun nicht so, daB der K6nigsname verderbt wurde, sondern die Skarabaen 
wurden seit der spaten 12. Dyn. mit "Konigs~eichen" beschriftet, ohne daB ein bestimmter 
Herrscher gemeint war43. Abb. 19. 

39 LAHUN II, Tf. 64f.; Illahun, Kahun, Gurob Tf. 9/10. 
40 Vgl. AASOR 17 (1938), S. 46 (Albright). 
U Vgl. Bull. Mus. Fine Arts (Boston), Bd. 28, Juni 1930, S. 53 . 
42 Abusir el-Meleq Tf. 71, 503 und S. 92f. 
43 Z. B. Qau and Badari III, Tf. 4,5 (MR); Tf. 19, 21 (Zwischenzeit). Vgl. v. BISSING, Kunstgeschichte S. 206, 

A.6. 

2* 
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Ein Versuch, K6nigsnamen zu bilden, fiihrte ins Endlose (vgl. etwa Fr. 57, 58, 62; Buttons 
IX, 348, 349 usw.). PETRIE liest daher auch zu 348 ohne einen K6nigsnamen zu ver-

suchen: "Bliihe herrliches Leben" (if6); ahnlich ROWE (ROWE 30, von Tell ed-Duwer): 

"Doppelt gut Gliick und Dauer". Also in modern-abstrakter Form eine O'bersetzung dessen, 
was der Agypter etwa "las": Gedeihen, Leben, Gutes (fUr den Trager). PETRIE schrieb auBer
ordentlich zutreffend zu 349: "Wenn man auf die unbegrenzte M6glichkeit der Verbindungen 
eines halben Dutzends Zeichen achtet, auf die Verdoppelungen, denen man kaum Sinn zuschrei
ben kann, scheint es sinnlos, irgend eine genaue Bedeutung dafUr zugrundezulegen; sie miissen 
als bloBe Gruppe von Schriftzeichen betrachtet werden, von denen ein Nutzen oder eine ma
gische Kraft erwartet wird" (S. 18)44. 

Wie bereits gesagt, verdanken viele Zwischenzeit-K6nige ihr "Dasein" der Lesung von Nefer
skarabaen. Es handelt sich aber auch nicht urn Scheinnamen. PETRIE (Buttons S. 19) brachte 
diesen Vorschlag mit der Begriindung, die Agypter hatten sich geweigert, Hyksosnamen auf 
ihren Skarabaen zu tragen und hatten deshalb diesen Ausweg erfunden; dagegen steht aber 
das Vorkommen von Neferstiicken zu Ende des MR. 

c) ZU EINZELNEN "KONIGLICHEN" ZEICHEN 
Der K6nigsring enthalt gewiB oft nahezu den vollen Namen eines MR-K6nigs, wah rend 

manchmal ein "unpassendes" Zeichen beigefiigt ist. In zahlreichen Fiillen 
aber wurde die Bedeutung des K6nigsrings auf einen bloBen Rahmen be-

schrankt; im Inneren steht nur noch ein 6 oder f4S. Dem We sen des Nefer

zeichens entspricht es, wenn auch gelegentlich kein Schriftzeichen in den 
Abb. 20. K6nigsring kommt, sondern etwa nur eine Spiralschlinge46• (Abb. 20) 

In zahlreichen Fallen findet sich die Gruppe 06' auch im K6nigsring47. "Die schOne 

Stadt" (FRASER) kommt als O'bersetzung schon wegen innerer Unwahrscheinlichkeit nicht in 
Betracht. Die Lesung schwankt so zwischen dem Namen R'-nfr, einem Ausdruck der Re
verehrung und hrw nfr = schOner Tag4B• Bei der Vieldeutigkeit der beiden Zeichen laBt sich 
nicht leicht urteilen49• Es wird sich aber am wahrscheinlichsten urn ein~ Nefergruppe im Sinn 
einer Anrufung und eines Amulettwunsches handeln oder urn die abgekiirzte Form eines den 
K6nigsnamen ahnlichen Bildes. 

Auch ein letzter Versuch PETRIE'S, doch noch einen MR-Namen herzustellen, indem die 

Gruppe nfr.wj (66) als Ersatz und spielerische Schreibung fUr R' angesehen 
wird, laBt sich nicht durchfUhren50. Denn die bezeichneten Beispiele gehOren 
einer spateren Zeitperiode anSI, und es gibt Stucke, die ein R' neben nfr.wj 
aufweisen, wie z. B. ROWE 95, Beth Pelet I, Tf. X, 102 u. a. m. (Abb.21). 

Die Titulaturgruppe des 4. agyptischen K6nigsnamens ~~ rechnet mit der 
a c> 

Pflanze von Oberagypten zu den haufigeren Neferzeichen; die Biene dagegen Abb. 21. 
erscli.eint, wohl aus zeichnerischen Grunden, seltener52. Urn so auffalliger muB es 
sein, wenn auf Skarabaen des MR die sw.t-Pflanze sehr in den Hintergrund geriickt erscheint 
(zu Illahun etwa), wahrend die Zwischenzeit sie, z. B. in Qau and Badari In, Tf. 19, sehr wohl 
kennt und verwendet. Es entspricht dieser Beobachtung, daB auch die weiBe Krone von Ober
agypten im starksten Gegensatz zur haufigen roten Krone Unteragyptens fast verschwindet. 
Auf Skarabaen der Zwischenzeit ist sie schwer festzustellen53. Die friihesten Verweise auf 
die Krone von Unteragypten stammen bereits aus der O'bergangszeit zur 12. Dynastie und 

44 Vgl. die verfehlten Bemiihungen A. ROWE'S in seinem Katalog, ROWE 64 Z. B. 
45 Z. B. Illahun, Kahun, Gurob Tf. 9, 74. 
46 Tf. 10, 133. 
t7 Z. B. ROWE 114,124,120,127; Lahun II, Tf. 64, 242ff. 
48 Fr. 33; Abusir el-Meleq, S. 92 zu Tf. 71, 506. 
49 Der Sehnitt ersehwert hier eine Unterseheidung von n/r, <nlJ, und sml oft; das Zeichen sml ist aber wohl 

nie wirklieh gemeint (vgl. PETR. XX; Ane. Gaza I, Tf. 13, 93; Illahun, Kahun, Gurob Tf. 9, 75 und after) . 
50 PETRIE XII, 12. 2. 16ff. 
51 HALL in J. E . A. 5 (1918), S. 74f. 
52 Ant. of Jahud., Tf. 19, S. 2-5; NEWB. XX, 13. 
53 Z. B. HALL 73 USW. 
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deuten so mit im Zusammenhang mit der Entwicklung des Stempelsiegels 
und der Skara baen iiberhaupt auf das Delta als Heima t beider. Hier wurde 
offenbar der Stempeltyp des Siegels unter dem EinfluB des Handels stark gef6rdert54. 
Wahrend der folgenden gesamten Zwischenzeit bis ins NR hinein55 wurde die 
rote Krone mit das beliebteste Neferzeichen. Sie vertrat auch die Biene in der 
Titulatur56, wie HALL 296 und 197 zeigt. Die beiden Skarabaen, mit dem Namen 

Apophis' 'I-wsr-R', tragen iiber dem Namen + V bzw. V allein; man darf 
diese Bezeichnung ohne Zweifel als Betonung der unteragyptischen Macht 
dieses Hyksos ansehen, und aus der Vorzugsstellung der roten Krone in der 

Abb.22. Anfangszeit der Skarapaen iiberhaupt und in der Zwischenzeit auf eine 
unteragyptische Herkunft dieses, ja wohl aller Neferzeichen - in ihrer Entstehung
schlie Ben (Abb. 22). 

Ahnlich stark tritt ja auch die Papyruspflanze unter den ornamentalen Skarabaenmustern 
hervor und deutet auf dieselbe unteragyptische Heimat hin57. Aus dem betrachtlichen O'ber-

wiegen des Titels ~t'D in der Fruhzeit und im AR, dem nur vereinzelte, offenbar bewuBt 

gegensatzlich geformte +~ gegenuberstehen58, folgt doch die EinfUhrung des Rollsiegels 

und des Siegelbewahreramts zuerst in Unteragypten, von wo es nach dem Siiden verpflanzt 
auch die bereits feste Titelverbindung nilaufwarts brachte. Ohne Zweifel ha t ahnlich der 
Skarabaus iiberhaupt und wiederum spater der Neferskarabaus vom Delta 
seinen A usgang genommen, wo er gleichzeitig die Spirale kennenlernte und nach dem MR 
weiter die Typen und die Motiventfaltung beherrschte. 

d) NEFERZEICHEN FUR DEN TOTEN 
GRENFELL, Amuletic Scarabs etc., for the Deceased59, behandelt an Hand von meist Spat

zeitskarabaen die Bedeutung von einer Art Neferskarabaen und Neferzeichen fUr den Toten. 
Darin wird recht gesehen, daB gewissermaBen das Verbum eines Gebets- oder Wunschsatzes 
fehlt, und aus den Verb en des Gebens und Machens zu erganzen ist. Ebenso wird die Bedeutung 
der Symmetrie erkannt, insofern dadurch eine Verdoppelung der Zeichen bedingt wird, die fUr 
die Bedeutung des Ganzen zu streich en ist. GRENFELL suchte nun nach einer Bezeichnung des 

Toten ~uf den Stiicken und erklarte dafiir die Zeichen: 6' f' ~ u' a. Zeichen auf SpatzeiC 
skarabaen. 

Soweit die Frage die Friihzeit der Skarabaen beriihrt, sei sie hier betrachtet. GewiB ist bei 
den genannten Zeichen eine Bezugnahme auf den Verstorbenen denkbar. Aber 'nlJ z. B. spricht 
nur eine Funktion aus, der zufolge der Trager, der Tote, ein 'nlJ werden soIl. Ein Zeichen der 
Handlung, des magisch wirksamen Wunsches, aber nicht der Gegenstand der Wirksamkeit ist 
gemeint. Da nach agyptischer Vorstellung der geschriebene Wunsch (in besonderem MaBe) 
eine magische Wirklichkeit aussprach, besaB soleh ein Zeichen auf einem Amulett realen Charak
ter, ahnlich niedergeschriebenen Listen von Totenopfern auf Grabsteinen und einer nieder
geschriebenen Rechtfertigung des Toten im beigegebenen Abschnitt des Totenbuches. 

In diesem Sinne konnten Amulettskarabaen fiir Tote wie fiir Lebende gedacht sein. 

3. DIE VERFALLSERSCHEINUNGEN 
DER NEFERZEICHEN 

Entsprechend der technischen Meisterschaft und Sch6nheit der MR-Skarabaen und der 
gleichmiiBig symmetrischen Zeichnung der Unterfliichen zur ersten Bliitezeit stehen auch die 

54 Harageh Tf. 20, 4f.; Qumeh Tf. 12, A; usw. 
55 Z. B. Gurob Tf. 21, 44; Tf. 23, 20 (vgl. Keramik und riiekweisende Zwisehenzeitskarabaen in Grab 36). 
56 P ETR. (XX, 14. R) liest dsr.t; XX, AH liest er bjt; ein magiseh-aberglaubiseher Ersatz fiir das Tier wurde 

gem eingesetzt (vgl. AZ 51 (1914), S. 57), wirkte sieh aber bei den Zwisehenzeitskarabaen nur noeh stellen
weise aus (z. B. bei kopflosen Falken, etwa: HALL 291). 

57 Vgl. PETRIE, Buttons Tf. 10. 
58 Royal Tombs II, Tf. 21, 164; Konig Pr-ib-sn (2. Dyn.) hat sieherlieh bewuBt den "Siegelbewahrer von 

Oberagypten" im Gegensatz zum Delta gesehaffen, ebenso wie er Seth gegeniiber Horus bevorzugt. 
59 Ree. tray. 30 (1908), S. 105ff. 
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Neferskarabiien zuerst auf einer bemerkenswerten Hohe. Man konnte den Zeitraum der ersten 
Entfaltung den klassischen nennen. 

Bereits mit dem Ende der I2. Dyn. stellt sich nun, wie gesagt, eine Vereinfachung und Ver
ringerung der Zeichenauswahl und eine groBere Freiheit der Behandlung 
ein. Die Bildgruppen mischen sich mit ornamentalen und hier wieder Pflanzen
und Schleifenmustern6o. Auf Rechnung dieser einsetzenden Verfallszeit ist 
eine zunehmende Unmoglichkeit, Zeichen sid1er zu deuten, zu setzen. Ob 

Abb.23· 
es sich urn ein einfaches W!(j, i oder urn das Zeichen !tm ~ 610der auch urn 

ein kopfUber gezeichnetes w;!t !62 handelt, ja vielleicht urn letzte Ent

wicklungsformen der Spiralornamentik (i'oQ, <>&mo, ~ )63, das ist oft nicht mehr zu unter

scheiden (Abb. 23). 
Allmiihlich nimmt sogar bei einer deratigen Entwicklung die Deutbarkeit mancher 

Neferzeichengruppe auf einem Skarabiius als Schrift ab; die Nefergruppe ROWE 32 Z. B. 

! Q:t. stellt nur noch etwas Inschriftiihnliches vor. Zu we1chen Ergebnissen aber eine dennoch 
><=>< 
versuchte Interpretation fUhren kann, zeigt ROWE an 33: 1H+tHi+Ii:E Q)<:::::>{ wird zu nj_C;-w;!t-rc "a 
debased royal name". 

Dieser Verfall und diese Entartung der Neferzeichen hin zum Ornament steigert sich mit dem 

Abstand von der I2. Dyn., die noch eine Unterscheidung von W!(:J, Wilt, !tm (?) und s; (~)64 er
m6glicht hatte. Aber bereits in der ausgehenden I2. Dyn. erscheinen die Ansiitze65. 

AuBerordentlich wichtig in dieser Frage bleibt das Vorkommen von N eferzeichen auf 
Namenskarabiien der Zwischenzeit. So1che Fiille ermoglichen am best en 
eine relative und damit vielleicht eine absolute zeitliche Einordnung. 

Hier leistet z. B. die kleine Serie scheinbarer Konigsnamenskarabiien mit den 
Zeichen nj_k;_Rc66 .. wertvolle Dienste. Ohne uberhaupt die Frage nach der 
Deutung dieser Zeichengruppe zu, beruhren: ihre Eingliederung in die Zwischen
zeitgruppen muB feststehen. Die Schreibweise der k;-Zeichen mit einem Doppel-

strich-Verbinder zwischen den Armen (~~), kopflose Falken (ein Hinweis auf Abb. 24· 

die Amulettbedeutung der StUcke fUr den Totenkult), seitliche Spiralmuster in der Form einer 8, 
Uriiusschlangen und die merkliche Fullmanie sprechen deutlich fur diese Periode. Auch die 
"Schraffur" der Uriienleiber in der Art eines aufgelegten Zweigmusters entspricht der Fest
legung auf die Zwischenzeit67 (Abb. 24). 

Nun liiBt sich die nj-k;-Rc-Gruppe unmoglich trennen von dem Namen des Hyksos cl_wsr_Rc 
Apophis: HALL 294 und 295 sind nur im N amen verschieden, im ubrigen tragen 
beide Stucke die niimlichen Zeichen und denselben Stil an sich (Abb. 25). 

Abb.25· 

Zwei weitere Skarabiien unterstreichen noch diese Z uord
nung der fortgeschri ttenen N eferformen zu dem groBen 
Hyksos und seiner zeitlichen Umgebung. HALL 287, das eine 
Beispiel, im Stil der eben besprochenen Gruppe, liiBt sich leider 
nicht mit Sicherheit auf den Namen Chian bestimmen; das an
dere, PETRIE XXI, I6. B. 9, triigt den Namen des Hyksos 

M;c-ib-Rc. Seitlich yom Namen dieses Hyksos erscheint die Neferform der Zeit 

wiederum (Q) (Abb. 26). 
Abb.26. 

Hier ist jedenfalls noch etwas zu beach ten : die Skarabiien mit Konigsnamen haben wiihrend 
der Verfallszeit zweifellos ein gewissesNiveau bewahrt, ohne ihre Umgebung in Zeichengehalt 
und Stil zu verleugnen. Wenn nun ein StUck den Namen Apophis' c;-wsr-Rc triigt, oder den 
M;cib-R"s, und neben diesen Namen die Neferzeichen in gemiiBigt-fortgeschrittener Form auf-

60 VgI. LAHUN II, Tf. 65; Hyksos and Isr. Cities, Tf. 9; NEWB. Tf. 20. 
61 Qau and Badari III, Tf. 19, 9; Tf. 19, 13; Abusir el-Meleq Tf. 71, 501. 
62 ROWE 24; LAHUN II, Tf. 65, 356. 
63 VgI. LAHUN II, Tf. 65, 419££.; Hyksos and Isr. Cities, Tf. 9, 147f.; Harageh Tf. 20, 90. 
64 LAHUN II, Tf. 64, 277ff.; Tf. 65, 256. 
65 LAHUN II, Tf. 64, 279, 299. 
66 HALL 2557ff. denkt an Naehahmung; PETRIE S. 24; HALL 29Iff.; Fr. 126ff.; PETRIE XX, AL-AO. 
67 Z. B. HALL 294. 

3. Die Veifallserschet'1zuncm der Nqerzeichen 

treten, darf man fUr die reinen Neferskarabiien in deren Umgebung ruhig einen weiteren Grad 
von Entartung annehmen68

, einen Grad, der sich an die Konigsnamen-StUcke nicht recht hin
wagen konnte und sie tatsiichlich nur in Spuren beruhrt (s. niichsten Abschnitt). 

So ergibt sich eine wichtige Feststellung: die Stufe der fortgeschrittenen Nefer
zeichen reicht bis an die Zeit der Hyksos Apophis c/-wsr-Rc und M;c-ib-Rc. Sie be
miichtigt sich sogar der KonigsnamenstUcke. Dagegen treten nun die fruheren, an den Namen 
der I2. Dyn. orientierten Nefergruppen zuruck. Bei der Untersuchung der Konigsnamensk~ra
biien der sog. I3. Dyn. werden sich einzelne Nefertypen als Zwischenstufen vor den Hyksos
beispielen finden (s. unten S.40f.). 

Fur die zeitliche Bestimmung der genannten Hyksos - ihr wird unten ein gesonderter Teil 
gewidmet - muB der geringe stilistische Unterschied, der aber immerhin noch besteht, einen 
ebenso geringen Zeitabstand der sog. I3. Dyn. von den Hyksos ergeben. Die verschiedenen 
Fundorte, an denen MR und Zwischenzeit zusammen auftreten, vermitte1n nun einen iihnlichen 
Eindruck. Tell el-J ahudlje (Hyksos ... Cities, Tf. VII) weist bei ziemlich einheitlichem 
keramischen Komplex (an den nach dem Orte benannten Kiinnchen) die Ubergiinge deutlich 
auf. Hochstehende Nefertypen wie I. 6. 7. 20 finden sich neb en den fortgeschrittenen Mustern 
~, 9, 15 und dabei treten auch schon ausgesprochene Verfallserzeugnisse auf wie I4, 16, 17,33/4. 
Ahnlich finden sich in Grab 37 (Tf. VIII) ein fruheres (42) und spiite Muster. Tf. IX, 144 er
scheint der Name des Hyksos Apophis. Die Tell el-Jahudlje-Kiinnchen der angefUhrten 
Griiber lassen sich zwar offenbar in eine fruhere oval-eiformige und eine spiitere faBformig
zylindrische Gruppe einteilen; jedoch zwingt allein schon die Verteilung in Tell el-Jahudlje 
zur Annahme einer nicht allzu groBen Zeitspanne fUr das Auftreten beider Typen69, da die 
Grabgruppen sich stark uberschneiden. 

Unter den spiiteren Neferzeichenmustern treten einige besonders auffiil1ig hervor. Es sind dies: 
der CnrC_ Typ, der Teilungstyp und die konzentrischen Kreise. 

a) DER 'nr'-TYP 
Je mehr die Neferzeichen entarten, desto ausschlieBlicher sieht man drei Zeichen bevolzugt 

verwendet, deren Sinn jedoch urn so unklarer bleibt. N ach dem Muster der Konigs-
namenstUcke70 angeordnet, erscheinen in der Kartusche und als Rahmenzeichen '(0 V \\~ . 
Reihen, deren Bestandteile stets r, n, " (nb), ([ttP) und einige scheinbar ver- J' ,g b 
schiedene, jedoch auf die Genannten zuruckfUhrbare Zeichen sind. Es genugt @ ~ @ 
etwa Hyksos and Israelite Cities Tf. IX anzusehen, wo 166ff. (nr" (rn, (rn" 
(rnr( zu lesen ist. Auch die neueren Grabungen in Paliistina forderten tolle Zu- td2~ 
sammenstellungen zutage, wie etwa (r(r(rnb71 • (Abb. 27) 

Auch als Rahmen urn das gesamte Bildfeld wird wie vorher fund ! nun 
etwa ~ verwendet72. 

Abb.27· 

<::> wird bei der gedriingt engen (Fullmanie)-Schneideweise der Periode oft so nachliissig 
gezeichnet, daB es von 'C7, "das .. ohne Bedeutung auf Tausenden von Skarabiien als Basis 
fUr die Schriftzeichen dient"73, hier aber selbstiindig auftreten solI, schwer unterschieden wird 
(vgl. HALL 298). Das Zeichen <::> vermag gelegentlich den ganzen Raum zu fUllen, was ROWE 
zu der Lesung ,,14 Munder von Oberiigypten" verfUhrte, obschon er die rein dekorative Ver
wendung daneben annahm74. 
~ wird gewohnlich nur in der Form '-.D gesehen und erweckt mitunter den Eindruck 

eines <><=> 75. 
~, die wiihrend der Zwischenzeit ublich gewordene Wiedergabe von MNW\, entspricht dem 

beliebten Zweigmuster der Zeit, wie es auf Szenendarstellungen und in der Methode der Fliichen-

68 VgI. Hyksos and Isr. Cities Tf. 9; Koptos Tf. 24. 
69 J erieho fiihrt in den unteren Sehichten gerade den Eityp mit Ritzmuster oder einfarbigem Uberzug; die 

friiheren Graber von Tell 'AddschUl (z. B. 1406) bargen keine fa13artigen, flaehbodigen Gefa13e wie die 
spateren, vgI. OTTO, Studien zur Keramik S. 172f. 

70 REISNER, Kerma S. 78, zu Fig. 168, 53££. 
71 Beth Pelet I, Tf. 7, 40 z. B. 
72 Beth Pelet I, Tf. 10, 72; NEWB. XX, 26. 
73 Abusir el-Meleq Tf. 71, 501 und S. 92f. 
74 ROWE 420 = Ane. Gaza IV, Tf. 7, 157. 
75 Z. B. ROWE 174. 
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schraffur erscheint. Die bedeutende Erleichterung des Schnitts hatte offenbar solch eine Methode 
auch fUr Schriftzeichen wie MNW\ nahegelegt. 

Diese Skarabaenmuster, sinnlose Nachahmungen der I2. Dynastietypen in der Anordnung, 
aber vollig der Fullzeichentendenz und diesen eben genannten wenigen Zeichen verfallen, ent
halten wahrscheinlich nur Scheinhieroglyphen76• WEILL las die Gruppe 'nr<, das er zu einem 
Gott oder Konig in Beziehung setzt77; PETRIE dachte an rdj.n-R'. Aber nur in den seltensten 
Fallen liegt uberhaupt die Schreibung 'nr' vor. ROWE schlieBt sich PETRIE an, nimmt jedoch 

daneben eine Gruppe von rn-Mottos an7S• PIEPER betrachtet ~ als Zweigmuster mit hr79 ; 
a......,... 

letzterem schreibt er die Bedeutung El wie im Konigsnamen Jakob-el zu. 
Der 'nr'-Typ (man konnte ihn ebenso gut rnrn-Typ oder ahnlich nennen) wird auch mit dem 

im nachsten Abschnitt besprochenen Abteilungsmuster der Skarabaenunterseite angetroffen. 
Mit den Konigsnamenbeispielen dieses Musters wird er etwa entstanden sein. Beide Typen 
gehoren also fruhestens der Zwischenzeit-Mitte an80 ; eine Bestatigung der Annahme liefern 
auBerdem Grabgruppen, z. B. von Sedment81. 

In Kerma wie in Agypten und Palastina tauchen diese 'nr'-Skarabaen auf82. Palastina hat eine 
besonders groBe Anzahl von ihnen bekannt gemacht. Daher glaubte WEILL dort das Ursprungs
land des Typs zu erkennen. H. OTTO sieht die spateren Skarabaenmuster der Zwischenzeit, 
ohne Verweis auf die 'nr'-Gruppe oder den Teilungstyp, bei der Behandlung del' konzentrischen 
Kreise ahnlich83. Die Auffassung wird bei dieser weiteren Parallelgruppe unten uberpriift werden. 

Der 'nr'-Typ, eine letzte En tartungserschein ung der N eferzeichen, gleich 
farblos als Bild und Schrift, in primitiver Symmetrie und Schneidetechnik angelegt, konnte 
geradezu den Eindruck einer Fremdschrift erwecken. Man denkt an ahnlich halbagypti
sche Zeichenformen wie die beruhmten Inschriften vom Sinai84, die zwischen 1900 und I600 
entstanden sein mussen. 1st die Verwilderung der Neferzeichen wahrend der erst en Halfte der 
Zwischenzeit als rein agyptische Entwicklungsform denkbar, beim 'nr'-Typ verliert sich dieser 
Eindruck. Eine fremde Richtung scheint sich mit den Hieroglyphen aktiv beschraftigt zu haben. 
Bei den 'nr'-Beispielen hat sich diese Betatigung wohl rein negativ geauBert; das lag an der 
agyptischen Welt des Skarabaus. GelOst davon konnte die bewuBte Absicht eines einzelnen 
genialen Schreibers, der mit Agypten oder doch mit den Hieroglyphen zu tun hatte, wahrend er 
selbst der Fremdschicht angehorte, einen Bedeutungswechsel und eine Auswahl vereinfachter 
Zeichen in einer ZweckschOpfung vollziehen. Die 'nr'-Zeichen auf Skarabaen und Siegelzylindern 
(unten S. 30), in sich gesehen eine bedeutungslose Gruppe und Nachahmung agyptischer Nefer
zeichen, beweisen immerhin das Vorhandensein einer bewuBten Vereinfachung und Umanderung 
der hieroglyphischen Neferzeichen, die zwar nicht auBerhalb Agyptens ihren Mittelpunkt haben 
muB, aber jedenfalls unter dem EinfluB von Fremden steht; vom Ostdelta aus ist ein derartiges 
Geschehen verstandlich und unweit von da' entstanden offenbar urn dieselbe Zeit im Sinai die 
erst en alphabetischen Inschriften84. 

b) DER TEILUNGSTYPUS 
Eine gewisse Abteilung der Skarabaenunterseite hat sich von jeher ergeben, wenn wie bei 

Pflanzenmustern eine Art Standflache verwendet wurde85• Ebenso bedingte die Kartusche bei 
Konigsnamen eine Teilung in ein Innenoval und einen AuBenreif. Der so geschaffene Rand
streifen schien fUr Neferzeichen besonders geeignet; auch die Titulatur nlr njr oder dj 'nfp wurde 
manchmal seitlich vom Konigsring angesetzt. Das erste bekannte Beispiel tragt aber erst den 

76 GEZER III, S. 316; vgl. AASOR 12 (1932), S. 32ff. 
77 WEILL, Fin I S. 19Iff.; 69ff.; 92ff. zeigen die vielfach unrichtige Darstellungsweise des Verfassers. 
78 ROWE 215f., II6; vgI. Index of Mottoes, S. 327, An-Ara. 
79 ZDPV 53 (1930), S. 190ff. 
80 Z. B. Qau and Badari III, Tf. 19, 35 und S. 12; s. nachsten Abschnitt hier. 
81 Sedment I, Tf. 43, Grab 1300, 1301, 1315. 
82 REISNER, Kerma S. 75f., Fig. 168 und 169; Anc. Gaza IV, Tf. 4ff.; Beth Pelet I, Tf. 7 und 10; Gerar, 

Tf. 17 (NE); DELAPORTE, Catalogue Cyl. Or. du LouvreII, Tf. 103, Fig. 48, A IIIO; - in Agypten erhielt 
sich noch im NR einige Zeit der Typ, vgl. HARAGEH Tf. 21, 218; GUROB, Tf. 21, 53 und 56 usw. 

83 H. OTTO, Studien zur Keramik S. 255ff. 
84 Vgl. ZDPV 53 (1930), S. 195 (PIEPER); Syria 9 (1928), S. 278ff.; ZDPV 61 (1938), S. Iff.; die Literatur 

bestens bei M. SPRENGLING "The Alphabet: its Rise and Development from the Sinai Inscriptions". 
Chic. 1931. 

85 Z. B. Hyksos and Isr. Cities, Tf. 9, 126 und 136. 

3. Die Veifallserscheinungen der Ne/erzeichen 

Namen Sebekhotep's (1J'-njr-R') aus der fruhen Zwischenzeit, ein Name, der auch sonst auf 
weitherzigeren Mustern zu sehen ist (unten S. 47f.) 

Auch die Spirale fUhrte zur Bildung eines Innenovals, besonders wenn die Form der Einzel
schleife beinahe rechteckig wurde, eine Vorliebe der spaten I2. Dyn. und der Zwischenzeit 
(s. Hyksosmuster). 

Plotzlich hatte sich nun etwa in der Zeit der 'nr'-Muster und der kqnzentrischen Kreise ein
geburgert, die obere und untere Ovalkurve des Konigsrings und der Spiralrahmen nicht aus
zufUhren, sondern zwei Linien nach oben und unten senkrecht an den Rand 
verlaufen zu lassen und so einen langeren Mittelstreifen fUr Schriftzeichen zu 
belassen. Seitlich von diesem Mittelstreifen trennen also zwei senkrechte 
Striche je einen schmalen Rand vom Hauptfeld; ein neuer Typ, der hier 
Teilungstyp heiBen solI, war entstanden. 

Ihm gehoren die meisten Beispiele einer Hyksosreihe an, deren Namen nur 
durch sie erhalten blieb. Mit der zeitlichen Bestimmung des Typs bzw. der 
Konigsreihe wurden also jedesmal Typ und Reihe mitdatiert sein. Glucklicher-
weise laBt sich nun solch eine genauere Bestimmung treffen. Denn zum Teil Abb. 28. 
den Neferzeichen, zum Teil der seitlich gesetzten Titulatur entstammt eine 
stilistische Spatform, deren wertvollste Beispiele Skarabaen mit den Namen Ml'-ib-R' und 
Bsj (?) darstellen (Abb. 28). 

Diese StUcke kennen einen reinen Nefertyp an Rahmenzeichen, weiter einen gemischten Typ, 

lund f zusammen miteinerArt-.--.n(~) odereinemn1r-Zeichen(IJ), dasaberschonunklar 

wieder~egeb.en .wird (meist versc~oben o~er spitz verlaufende Fahne: Fr). Zuletzt erscheint 
dann elI~ BeISpIel des Musters, bel dem dIe Bedeutung des Urzeichens vollig vergessen und ein 
geometnsches Etwas an die daneben verlaufenden Teilungslinien angepaBt wird: 
Die Beispiele sind PETRIE Tf. XXI, I6. 
B. I-8 und I6. C. I-13 entnommen; 
erstere Gruppe zeigt M/'-ib-R', letztere 
Bsj. WahrendI-5 bzw. I-9Neferrahmen 
enthalten, 6-8 bzw. 10-12 einen sicht
lichen Ubergangstyp, gibt Bsj mit I3 ein 
bereits vollig schematisiertes nlr-Zeichen, 
also das zum Teilungsstrich gewordenen 
Rahmenmuster der SchluBform. 

Die von PETRIE "Hyksossides" ge
nannten Rander86 finden sich nun restlos angewandt bei Skarabaen mit oem Namen 
Bfp'.n-R' (passim) und einer Reihe weiterer Hyksos (s. unten S. 43 f.). 

Wenn nun M/'-ib-R' und Bsj noch starke Anlehnung an den Nefertyp zeigen, wird man sie 
mit Bestimmtheit vor die Ha uptgruppe der Teilungsskarabaen setzen konnen. Auf der 
anderen Seite stehen bel'eits die Namen Apophis und Chian inmitten der fortgeschrittenen 
Nefe:zeichen fest. ~s laBt sich also die gesicherte Reihenfolge - naturlich ohne notwendige 
unmlttelbare Aufemanderfolge - folgender Hyksos aufstellen: Apophis-Chian, Ml'-ib-R'
Bsj, Bfp'.n-R'-Gruppe. Beim Blick auf die Hyksosskarabaen, worunter nur die mit 
Hyksosnamen verstanden sein sollen, wird auf diese Feststellung zuruckzukommen sein. 

NatUrlich ubertrug sich der Teilungstyp auch auf "nichtkonigliche" Skarabiien, wie auf das 
'nr'-Muster87

, dessen Gleichzeitigkeit damit gesichert wird, sowie auf Flechtband- und Spiral
muster88. 

c) DIE KONZENTRISCHEN KREISE 
Der Ring konzentrischer Kreise urn einen Namen hat bisher schon zunehmend von einer 

Datier~ng .ins MR abgehalten: So wurden einige Beispiele mit dem Namen Sesostris' 1. (s. s. I4) 
stets nchhg dem NR zugetellt oder doch der spaten Zwischenzeit, wie die Beispiele von Qau 
86 PETR., Buttons S. 13. 
87 REISNER, Kerma S. 75, Fig. 168, 55. 
88 PETR., Buttons Tf. 8, 220ff.; Tf. 10, 470ff.; Beth Pelet I, Tf. 22, 215; Tf. 12. 
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und Hii (oben S. 15)89. Ein Sebekhotepstuck, das PETRIE als XVIII, 13. II bringt, verrat sich 
durch die tiefe Schneidetechnik des NR. Wenn daher bei Qau einige Stempel- oder Knopfsiegel 
die Kreise fur den Anfang des MR beanspruchen mochten90, muB diese Verschiebung unwahr
scheinlich wirken. Der gesamte Eindruck der Umgebung - Nr. 14 macht die Herkunft der 
konzentrischen Kreise von einer vereinfachten Spirale denkbar - spricht kein Wort fUr das 
MR91; Skarabaen, Keramik, Stellung der Leichen gestatten eine Spatersetzung des Fundes in 
die stark vertretene Zwischenzeit Qau's92. 

Die Verwendung konzentrischer Kreise datiert also offensichtlich in die Zwischenzeit. Mehrere 
Skarabaen mit dem Namen Bsj93 und MJ'-ib-R'94 tragen einen Zierrahmen aus Kreisen. Es muB 

Abb.29· 

auffallig erscheinen, daB wiederum diese beiden Hyksos einen Einschnitt 
reprasentieren. Sie leiten anscheinend eine stilistische Spatform ein, wobei 
sie selbst noch den alten Glanz vortauschen (s. S. 64f.) . Da nun auch ein
zelne Skarabaen mit dem Namen Sesostris' I. in die spatere Zwischenzeit einge
ordnet werden konnen, mochte man hierbei an die Zeit der genannten Hyksos 
denken. Es besteht aber die Hemmung eines geringen Stilunterschieds, den man 
noch erklaren miiBte. Nach den beiden letzten groBen Hyksos erhob sich wohl in 
Oberagypten der Glaube an eine Hohezeit gleich dem MR und wurde durch 
Amulette gleich den Genannten mit dem Namen Sesostris' I. gefordert. Viel
leicht liegt der Unterschied also im Gegensatz zum Delta. (Abb. 29) 

1m namlichen Qau, wo feingeschnittene Muster konzentrischer Kreise auf die Umgebung der 
Hyksosstiicke hinweisen (s. oben), laBt sich auch der mogliche Tiefptinkt nachweisen95, einige 
ganzlich verwahrloste Beispiele. Eine Scheidung auf Grund stilistischer Giite erlaubt die An
nahme zeitlichen Abstands nur am namlichen Fundort, anderorts konnen die Grenzen der 
Siegelschneider von Anbeginn vorliegen. Bei den konzentrischen Kreisen sind jedoch 
gute Stiicke derart selten, daB mansiegroBtenteils derEndperiode der Zwischenzeit zuteilen 
muB, der sie zusammen mit den bereits genannten 'nr'- und Teilungsmustern, sowie schlechten 
ornamentalen und geometrischen Mustern das Geprage geben. Die Grabgruppen 1300,1301 und 
1315 von Sedment96 deuten z. B. dar auf und auf die Nahe der Zeit des NR hin. Ahnlich erscheint 
im Grabfund 37 zu Tell el-Jahiidlje97 das konzentrische Kreismuster mit 'nr(- und Nefer
typen sowie Szenendarstellungen, oder auch in Grab 19 zu Jerich098• Diese Bestimmung ent
spricht der anderen, daB die Zeit urn Bsj und M/(-ib-R( die erste BIute der konzentrischen Kreise 
brachte und daB sie bald vollig verfielen, aber bis ins NR und weiter andauerten99• 

Das Auftreten der "Ringe" in Palastina-Syrien hat H. OTTO umsichtig dargestellPoo. Was eine 
rein stilistische Untersuchung fUr Agypten ergibt, das Auftreten der Kreise wahrend der Ent
artung der Neferzeichen und ihr Zusammenhang mit den (nr(- und Teilungstypen urn MJ(-ib-R( 
und Bsj, das fand H. OTTO fUr die konzentrischen Kreise allein in den iibersichtlichen Schichten
folgen von Tell Bet Mirsim und bei der giinstigen, durch Brandschicht vom MR abgetrennten 
Mittelbronzezeit II zu Tell Fare( (Beth Pelet) und Tell (Addschiil. Die ersten Beispiele 
stammen aus den friihen Grabern 1018/9 und 554 in Tell Fare(; Grab 551 dort und 491 in 
Tell (Addschiil bestimmen diese und die Folgezeit auf die Umgebung von MJ(-ib-R( und 
Bsj101. Spate Muster begegnen in einer Schichtenlage mit bereits mykenischer Einfuhr102. 

8 9 Ann. Servo 21 (1921) , S. 64; Qau and Badari III, Tf. 19; die ganze Grabgruppe 3712 von Qau stammt 
aus der spateren Zwischenzeit ; auch das Sahathorstiick (Tf. 19, I) gehort anscheinend nicht einem Sohn 
Neferhotep's an, dessen Mutter Bnb-sn und nicht wie hier Sk.t heiBen wiirde. 

90 Qau and Badari III, Tf. 4, I5ff. und S. 3. 
91 Vgl. Bull. Mus. Fine Arts (Boston), Bd. 28 (Juni 30), S. 52, Fig. 5. 
92 Vgl. Qau and B. III, Tf. 2 und 31 (Grab 5250). 
93 PETR. XXI, 16. C. 6; NEWB. XXI, II; XCIII , 18; PSBA 36 (1914) , Tf. 10, el' 
9' Anc. Egypt, 1933, S. 38 Fig. 8. 
95 Qau and Badari III, Tf. 19, 73ff. und S. 12. 
96 Sedment I, Tf. 43. 
97 Hyksos and Isr. Cities Tf. 8, 42-47 (Grab 37); Tf. 9, 173; Tf. 7, 34 (Grab 4)· 
98 AAA 20 (1933), Tf. 26, Iff. und S. 4ff. 
99 Z. B. P ETR., Objects of daily use, Tf. 21 und 49 (verschiedene Verwendung als Zier); ROWE 493, 770, 

799f; Beth Pelet II, Tf. 50, 63; Tf. 53, 202 und 261 (19. Dyn.); vgl. allgemein STEINDORFF, Aniba I, 
S. 198 zu Tf. 31,26 (mit den 'nr'-Typen 24/5) aus Grab B 28. Fiir Vorderasien: GOTZE, Hethiter, Hurriter 
u. Ass., 55ff.; ILN 1937, 15. Okt., S. 700 (friihdyn. Zeit). 

100 a. a. O. S. 255ff. ' 
101 Anc. Gaza III, Tf. 3, 9; Beth Pelet II, Tf. 52. 
102 OTTO, Studien zur Keramik S. 260 (Grab 555 in Tell 'AddschiU enthielt bei Skarabaen des beginnenden 

NR eine Biic;hse mit engem Hals). 
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Schon die Gleichartigkeit der Entwicklung in Agypten und Palastina entscheidet gegen 
die Annahme, daB in Palastina das Ursprungsland der Verfallstypen zu suchen sei (S.36). 
(nr(-, Teilungs- und Kreismuster sind in beiden Hyksoslandern zugleich aufgetreten. Ebenso 
erscheint der Versuch H. OTTOS, eine zeitliche Scheidung zwischen den zweigartig verbundenen 
Kreisen und den einzeln gezeichneten einzufUhren, als gezwungen, da beide Formen zu haufig 
zusammen auftreten 103. 

So tritt der Typ mit konzentrischen Kreisen iiberall von Kermal04 bis Byblos auf. Zu B¥blos 
enthielt eines der bekannten GriindungsgefaBel05 zahlreiche Skarabaen mit konzentrischen 
Kreisen, die das GefaB in eine jiingere Zeit, nach dem MR, zu datieren zwingenl06. 

Die Frage nach der Herkunft dieses spaten Zwischenzeitmusters ruft das Gesamtproblem 
der zahlreichen neuartigen Motive auf den Zwischenzeitskarabaen auf. In Palastina ebenso wie 
friiher schon in Mesopotamien erscheint das Bild der konzentrischen Kreise. Dort treten aber 
auch Flechtband, Tier- und Gotter(Menschen-)darstellungen und halbagyptische Schriftzeichen 
auf. 

Die Frage schlieBt also die Betrachtung dieser Skarabaenbildergruppe noch ein. 

4. GESTALTEN UND SZENEN AUF DEN SKARABAEN 
Eine auffallige neue Gruppe inmitten der fortgeschrittenen Neferzeichen-Skarabaen und 

der Verfallszeit bilden die B il d s k a r a ba en. Ihre zei tliche Verwandtschaft wird stilistisch durch 
die Fiilltendenz, durch die Technik der Korperschraffur und zuletzt durch volle Aushebung der 
Korper erwiesen. Schon die Moglichkeit, daB unter Ihnen mythologische oder gar politische 
Themen zu finden sein konnten, verleiht den Bildskarabaen besondere Bedeutung. Hier jedoch 
solI das Augenmerk auf die Frage der Entlehnung von Motiven gerichtet sein. 

Auf der kleinen Skarabaen-Unterseite kann man nicht ausfUhrliche Schilderungen von Begeb
nissen erwarten. Der Siegelschneider muBte sich notgedrungen mit einer verkiirzten Darstellungs
weise helfenl07, nach der das Thema nur im wesentlichen oder auch in Teilziigen festgehalten 
wurde. Daraus ergibt sich, daB die Szene urspriinglich auf groBerer Flache zuhause war und erst 
sekundar auf das kleine Amulett usw. iibertragen wurde, zuerst auf den noch geraumigen 
Zylinder, dann auf das Skarabaenoval. - Bei den Bildskarabaen werden also ebenso K urz
Szenen zu erwarten sein. 

a) GOTTER- UND MENSCHENDARSTELLUNGEN 
Der Name und die Zeit Ahmose's I. bestimmen einen Grabfund zu GuroblO8, darunter einen 

Menschenkopf-Skarabaus mit der Darstellung eines Konigs, der das wJs-Szepter und ein 
'n'lJ halt. Der Menschenkopf-Riicken verweist auf die eben vergangene Hyksosherrschaft zuriick 
(vgl. S. II). Die Konigsfigur wirkt rein agyptisch. Da das MR auBer geringen Spuren keine Bild
skarabaen kenntlO9, ergibt sich an diesem Beispiel mit Sicherheit die Zwischenzeit als Anfangs
periode derselben. 

Darstellungen eigenster Art finden sich. Eine Bootsfahrt llO in Schraffurtechnik zahlt dazu; 
ferner die Trinkszene, deren Bekanntwerden vor allem dem trinkenden "Syrischen Soldner" 
der Amarnazeit zu verdanken ist1l1. Hier112 mochte man bereits, auch angesichts des fremden 
Soldners auf der NR-Darstellung, die alten Trinkszenen mittels Rohre erwahnen, die schon im 
3. Jahrtausend das Zweistromland herstellte113. Jedoch fehlen Bindeglieder jiingeren Datums 
und so ist der Zusammenhang nur wahrscheinlich. 
103 Vgl. MONTET, Byblos Tf. 63/5 ; Anc. Gaza IV, Tf. 9, 289f. (Grab 1708) ; Tf. II, 473f. (Grab 1701); Tf. 5, 

67-69. 
104 REISNER, Kerma S. 86 und Tf. 40, 1. 
105 MONTET, Byblos Tf. 63/5. 
106 H . OTTO. Studien zur Keramik S. 257f. 
107 VgI. MOORTGAT, Bildwerk S. 98. 
108 Gurob Tf. 21, 7 (Grab 82). 
109 Illahun, Kahun, Gurob, Tf. 9, 36; Tf. 8, 47; Lahun II, Tf. 64, 261. 
110 J. E. A. 18 (1932), S. 142 und Fig. 4. 
III SCHAFER, Amarna Tf. 53. 
112 Hyksos and Isr. Cit. Tf. 9, 132. 
113 Z. B. WEBER, Altor. Siegel Nr. 414-418; Frankfort, Cyl. Seals, Tf. 39f. 
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Unsicher im Ursprung bleiben auch noch die Bilder jener groBen Gruppe, in deren Mittel
punkt eine mannliche Gestalt, oder ein falken

kopfiger Gott steht. Gewohnlich wird 
dieser Gott - wenn es wirklich einer sein 
sollte - im kurzen agyptischen Schurz dar
gestellt114. Meist tragt er nur eine Art Blume, 
riecht aber wohl nicht daran, wie es erst den 
Anschein hatll5 , aber durch Beispiele mit 
einem ebenso gehaltenen wJ,s-Szepter116 oder 

Abb.30. auch einem einfachen Zweigll7 widerlegt Abb, 3I. 
wird. Der Gott (Abb. 30) tritt sogar mit dem 

langen Gewand der Vorderasiaten bekleidet auf, das von agyptischen Darstellungen bekannt 
istIIB. Eine weitere Variante bedeutet anscheinend die namliche menschen- oder falkenkopfige 
Gottergestalt mit einem Zweig in der Hand, dessen oberes Ende unmittelbar in den Leib 
einer Urausschlange tibergeht119 (Abb. 31) . 

Die zeitliche Bestimmung dieser Gruppe wird durch zahlreiche Ftillzeichen zwischen den 
Gestalten und dem Rand erleichtert, da diese den fortgeschrittenen Neferzeichen an
gehoren. Grab 37 von Tell el-J ahiidlje 120 stellt tiber diese weiter den Zusammenhang mit den 
<nr<-Typen her. So zahlen diese Gotterszenen ebenfalls zur spateren Zwischenzeit urn MJ<-ib-R< 
und Bsj und spater. 

Eine Abart des Themas bringt die Verdopplung der Gottergestalt, die 
nun beiderseits der Blume steht und sie halt. Die schOnsten Beispiele liefern 
hierftir die letzten Palastinagrabungenl21 . Manchmal wuchs 
sich die BlumeI22 zu einem Baum ausI23 oder zu einem schirm
artigen Gewachsl24, ja das Bild wird urn die zentrale Blumen
gruppe gekiirzt125 (Abb. 32) . 

Die beiden Gestalten werden wie der einzeln auftretende 
Gott haufig im sog. Knielaufschema wiedergegebenl26. 
Diese unagyptische, in Mesopotamien dagegen lange bereits 

Abb. 32. gebrauchliche127 Darstellungsweise allein schon steht gegen Abb. 33· 
eine Erklarung der Doppelgestalten als Horus- und Seth-

Gruppe128. AuBerdem muB doch die Einzeldarstellung parallel zur antithetischen angesehen 
werden, was eine Symbolik von Blume und Zweig nahelegt, zu der Horus kaum in Be
ziehung gesetzt werden kann129. Einzelne Beispiele erinnern an einen agyptischen Falken
gott130 (Abb. 33) : dieser hebt die Hand einmal verehrend vor (?) einem Hathorsymbol, wahrend 
tiber dem Symbol vielleicht die Mondsichel derselben Gottin steht. Aber dies Ausnahmesttick, 
Ausnahme auch in Scimitt und Form, mit dem Zweigmuster auf dem Rticken, lOst die Frage 
nach dem Sinn von Blume und Zweig und die nach der antithetischen Gottergruppe urn den 

114 Z. B. Ann. Servo 36 (1936), S. 164, 9. 
115 Qau and Badari III, Tf. 19, 46 ; NEWB. XXV, I (daneben ein wJs-Szepter) ; Kahun, Gurob and Hawara 

Tf. 23, 99; Ane. Gaza IV, Tf. 5, 134; Tf. 9, 295 ; Tf. II, 398 (Mumie?); mit Falkenkopf: ROWE 292. 
116 Z. B. NEWB. XXV, 17; mit Falkenkopf ROWE 270. 
117 Z. B. J. E. A. 8 (1922), Tf. 21, II. 

118 Hyksos and Isr. Cities, Tf. 9, 164. 
119 Ane. Gaza IV, Tf. 12, 4; Hyksos and Isr. Cit., Tf. 9, 118; mit Falkenkopf: Qau and Badari III, Tf. 19, 4If.; 

Rowe 277. Mit den Zeiehen nbw und !Jpr bildet die Uraussehlange das Kriterium flir die letzte Periode 
der Zwisehenzeit, da ihre gewohnliche Riiekensehraffur in der Form eines iiber den Kobrasehild ge
legten Zweiges mit feiner Astelung allmahlieh zugunsten der Tiefsehnitt-Teehnik aufgegeben wurde. 

120 Hyksos and Isr. Cit., Tf. 8, 45 ; Ane. Gaza IV, Tf. 9, 398. 
121 Ane. Gaza IV, Tf. 7, 224; falkenkopfig Tf. 5, II5. 
122 Vgl. Frankfort, Cyl. Seals Tf. 44n (von Damanhur). 
123 Ane. Gaza IV, Tf. 5, II5. 
124 J. E. A. 8 (1922), Tf. 23, 6; vgl. Ane. Gaza I, Tf. 14, 16I. 
126 Vgl. Ane. Gaza IV, Tf. 5, II9. 
126 PIEPER in AZ 69 (1932), S. 94ff.; der Knielauf ist die Haltung eines Mensehen, der mit einem Bein am 

Boden kniet und das andere gewinkelt aufsetzt. Tatsaehlieh glaubt man die Gestalteri in einer Art 
Knielauf zu sehen, da die FiiBe nieht aufgesetzt sind; in Wirkliehkeit handelt es sich wohl doeh urn die 
Darstellung eines knieenden Mensehen. 

127 VgI. PIEPER, a. a. O. 
128 Z. B. PETR. Buttons Tf. 10, 4II; ROWE 46f. 
129 Es handelt sieh aueh kaum urn Soldaten, die anstatt einer Axt die Blumetragen; vgl. Qau a. Bad. III, S.12. 
130 J . E. A. 8 (1922), Tf. 21, 16; vgl. NEWB. XXV, 15. 
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Baur~ nicht. Da zudem die Mehrzahl der Beispiele aus den Palastinagrabungen bekannt wurden 
und.elI~ Fall. syr~sch-kana?~ischer Kleidung vorliegt, scheint die Entscheidung mit mehr Wahr
s~hel!olhchk~lt el~er semlhschen Gottheit zuzuneigen. PIEPER schlug daftir Adonis vorl31; 
vlellelcht heBe slch auch an den falkenkopfigen Gott Hiiriin denkenl32. 
.~uch das spatere Ve rw5schen jeder Spur dieser Abbildung, nach geringen Resten 

wah:en~ der .. I8. ~yn., weIst auf die Fremdheit des damit verbundenen Gedankens hin. Und 
schheBhch w.are eme so verbreitete Horusverehrung bei einer Fremdschicht unvorstellbar'da
gegen von el~em Fremdgott verstandlich. Die Bilddarstellung des heimischen Gottes Horus 
al~ Falkenl~3 1m ~~ entspricht dagegen erst der Vorstellung des Agypters. Das MaB agyptischen 
Emf~~sses ,m RehgIOn Wle Kunst wahrend der Zwischenzeit war offenbar bedeutend; es hatte 
also agyphsche Myt,hen auch i~. agy~tisches Gewand zu kleiden vermocht. Das Symboltier des 
Falkengottes, oft mIt der unteragyphschen Krone auf dem Kopf - wieder ein Hinweis auf den 
Raum, aus d:m diese Bilder und Formen hervorgingen - ist auf den Skarabaen beliebt134 
Horus. und dIe tibrigen Gotter selbst dagegen werden erst vom NR an auf Skarabae~ 
abgebIldet. 

Ftir die falkenk~p£igen .. Go.ttergestalten mit Blume oder Zweig oder wJ,s-Szepter mag 
g~lten, wa~.von Seth 1m y~r~~ltms zu Reseph und :res~p.gilt: die Fremdschicht, die in Agypten 
emdr~ng,. ubernahm HeIll?tumer ,und Verehrun~ emhelmIscher Gotter, indem eine gedankliche 
~nd bIldhche ~ynt~ese nut den eIgenen ~ottheIten erfolgte, ahnlich der Verschmelzung agyp
hsche: und gr.lech~sch.er V?rstellungen em Jahrtausend spater. Die agyptische Kultur stellte 
e?en Jedem EI~drmg~.mg .eme dera~tige Starke der Eigenart und Besonderheit entgegen, daB 
sIch all: vor dIeser ganzhch verschledenen Einmaligkeit beugten, und sich einschmelzen oder 
ausscheIden lass:n muB.ten, So schi~n auch seit der Mitte der 18. Dyn. von den "Hyksos"
Baute~ so gut WIe von Ihren neuarhgen fremden Skarabaenmotiven die letzte Spur praktisch 
ausgehlgt135. 

Zu den offe~sichtlic~ tiber~on:~ene~ Szene~ zahlt die so?" Einftihrung oder Verehrungs
sz~ne . Zwar glbt es :I~e ReIhe agyphscher BIlder, Z. B. dIe Szenen mit der Vernichtung eines 
Femdes durch den Komg, der den Gegner am Schopf £aBt und mit dem MesserI36 
~edroht.137 (Abb· 34) Aber hier muB wenigstens der Herrscher im langen tiber die rs;<L 
lmke Schulter gesch~agene!ol Gewand ~ls Fremder gelten, der also einen agyptischen . 
U~te:legenen. vor sIch kmen laBt. Ahnlich halt ja auch die Sphinx des merk- ' 
wurdlg~.n klem~n ~lfenbeingriffs von Abydos138 in ihren Tatzen einen Agypter- ' 
kopf, wahrend SIe sIch durch semitische Ztige als Eindringling verrat. Wie Sphinx-
gestalt, Kopf!uch und Uraus auf der Stirn den Eindruck eines agyptischen ~ 
yverkes vermItteln, so stellen Stil und Technik der Kunst der Fremden in Abb. 34. 
Agypte~ (und Palastina-Syrien) sich in agyptischem Gewande vor, wahrend 
das GesIcht, das Wesen, fremde Ziige tragt. Die Elfenbeinschnitzerei wird nicht in Abydos ent
stan.den, so~dern von de~ Zentru~ der Fremdkunst, dem Delta dorthin gekommen seinI39, 
~me Hu!dIgungszene bnngt nun em von PETRIE veroffentlichter Skarabausl40. PETRIE selbst 

schIldert eme unerwartete HUldigung eines Hyksos an den hethitischen Konig, weiter versucht 

131 ZDPV 53 (1930), S. 18Sff. 
132 Vgl. Rev. bibl. 44 (1935), S. I53 ff. 
133 Z. B. Gurob, Tf. 41, 70. 
134 Ant. of JahudIje, Tf. 10, 12. 
135 Auf das Them~ der ~ntlehnten Motive der Zwischen zeit in Agypten und PaHi.stina kann hier nur im Zu

samm~nh~ng hmgewlesen werden. Eine ausfiihrliehe Untersuehung ware am Platze; vielleicht liefert der 
ange~undlgte Aufsatz PIEPER'S: ,,~iehtagyptise~e Skarabaen aus Palastina" (AZ 76) weitere Beitrage. 
-::- Wahrend der Drueklegung ersehlen der angezelgte Aufsatz unter dem Tite1 "Skarabaen aus Palastina" 
(:\Z 7~ (1~40), 54-57) · Die ausgesproehene Erwartung hat sieh nieht erfiillt. Aber der Vf. steht in voller 
U~eremstlmmung mit den hier ausgesproehenen Ansthauungen; er erklart: Konig 'nr' existiert nicht 
"smnlose Zusammenstellung wohlbekannter Hieroglyphen" erweisen die Unmogliehkeit, iiberall Konigs~ 
n~men zu sehen, d~uten klar auf den vorwiegenden Amuletteharakter der Skarabaen, bieten sehlieBlieh 
dIe Handhabe, ~ann Dbergange und Anregungen zur Sehaffung einer Alphabethsehrift aus den Hiero
glyphen zu erbheken. - Nur diirfte es ein allzu pessimistisehes Urteil darstellen wenn aus dem Wirr-

136 warr ~alasti~ensiseher Stiieke ein negatives Gesamtbild entworfen wird beziiglieh' ihrer Verwertbarkeit. 
137 V gl. dIe Streltaxt des Ahmose, BISSING, Ein theb. Grabfund ., Tf. 1. 

Z. B. NEWB. XXV, 2 U. 3 (= PETR., Buttons Tf. 15, 985); Beth Pelet I, Tf. 7, 4; Tf. 12, 137, 
138 J . E. A. 14 (1928) , Tf. 7. 
139 Vgl. die au~fallige ~evorzugung der unteragyptisehen Krone; die meisten Skarabaen der "Hyksostypen" 

aus der ZWlsehenzelt kamen vom Delta naeh dem Br. Museum: J. E. A. 8 (1922), S. 205. 
140 Ane. Egypt 1933, S. 37, Fig. 6. 
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er die Lesung der Neferzeichengruppe zwischen beiden Gestalten. Fiillzeichen Wle h' f· ~ 
finden sich; das weitere Zeichen auf der Hand des agyptisch dargestellten und die Urausschlange 

an der Stirn tragenden Herrschers im kurzen Schurz sieht PETRIE 
als das Zeichen "Konig" (+nfr) an, das statt ntr nfr verwendet sei. 
Eher wird es sich aber urn Raucherwerk in der Hand des huldigenden 
Agypters handeln. Der Fremde ist in die lange syrisch-palastinensische 
Gewandung gehiillt. Eine konische Kappe auf seinem Haupt wird 
vorne von zwei Hornern geziert und ruft die Namen T e sup, Res e p h 
oder S ute 1]. ins Gedachtnis141. Hier huldigt der "Agypter" dem Fremd
gott, also ein Hyksos seiner obersten Gottheit. Nach den fortge
schrittenen N eferzeichen, nach der Schraffurtechnik und dem ganzen 
Thema wird man das Werk eines Untertanen der Hyksos vor sich 
haben; die Zeit entspricht etwa der Periode vor Ml<-ib-R<-Bsj. Auch 
die Rahmung des Stiicks durch einen Kerbmusterstreifen, der auf vielen 
Zwischenzeitskarabaen an Stelle der feingeschlungenen Flechtbander 

dIe Nefergruppen und Bilddarstellungen saumt, paBt zu der Zeitbestimmung (Abb. 35)· 
Es war anzunehmen, daB Palastina Erzeugnisse ahnlicher Art aufzuweisen vermag. Auf 

Abb·35· 

einem Beispiel aus Jericho142 hat sich die Hieroglyphenahnlichkeit 
der Zeichen bereits bis zum <nr<-Typ herabgemindert. Das wieder er
scheinende lange Gewand, eine Miitze auf dem Haupt (?) und ein merk
wiirdiger unagyptischer Gegenstand in der Rechten des Dargestellten 
verstarken den Eindruck des Fremden. Das hakenartige Zeichen 
findet sich auch bei ROWE 154, wo es eine Gottheit auf einem Tier
riicken stehend halt. Moglicherweise ist es nur ein miBverstandenes 
agyptisches Zeichen. Garstang betont die Unlesbarkeit der "Syro
Hyksos Hieroglyphen" des Skarabaus, wobei der Ausdruck Syro
Hyksos die Bedeutung der gesamten Bildskarabaen und Rollsiegel 
(unten S. 36f.) der Zeit treffend wiedergibt. Wenn der Jericho-Skara
baus aus der Verfallszeit der Neferzeichen nach Ml<-ib-R<-Bsj einen 
Kananaer im gesaumten langen Gewand darstellt, ist dies nicht auf
fallig. Anders, wenn ahnliche Stiicke aus Agypten bekannt wurden 

Abb·36. 

(Abb.36). 
Weiter gehoren die zahlreichen Bilder der nackten Gottin in die Gruppe vorderasiatischen 

Gutes in agyptischem Gewand. Die Gottin wird mit Kuhohren143 und in Vorderansicht wie das 
Hathorsymbol dargestellt144• Letzteres erfreute sich ebenfalls in der Zwischenzeit groBer Beliebt
heit. Auch die vielfache Abbildung mit einem oder zwei Zweigen in den Handen

145 
konnte man 

zu Hathor als der Baumgottin in Beziehung setzen. Und doch ruft der Anblick der mit bloBem 
Giirtel bekleideten Gestalt, die bei geschlossenen Beinen und auswarts gewandten FiiBen auf 

Abb·37· 

der nb-Zeichen-Standflache steht und die Arme oft einfach nach unten hangen 
laBt, den Gedanken an die syrisch-kananaische Astarte wach146. Ihre Gestalt 
wurde auf Rollsiegeln und als Tonfigur stets ahnlich wiedergegeben147; dann 
fehlten freilich die agyptisierenden Elemente. 

Palastina zeigt dies Bild der nackten Gottin auf zahlreichen Skarabaen
l48 

und 
anderen Fundstiicken149. (Abb.37) In Ras Schamra halt eine nackte Gottin 
mit Hathorfrisur in beiden Handen je eine Blumel50

. 

ALBRIGHT stellte ahnliche Abbildungen zusammen und wies darauf
161 

die 

141 Vgl. den Gott auf dem Rollsiegel Anc. Gaza IV, Tf. 9, 355· 
142 GARSTANG in AAA20 (1933), S.37 und Fig. II (= ROWE 722) ; das Stuck wurde wohl bis ins NR weiter-

verwendet; Beth Pelet I, Tf. 12, 120. 
143 Z. B. Hyksos and Isr. Cit., Tf. 9, 137 f . 
144 B. Z. NEWB. XXV, 13 ff.; Ant. of JahUd. Tf. 10,34; Sedment I, Tf. 43, 48 ; Qau and Bad. III, Tf. 19,47· 
145 Illahun, Kah. und Gurob, Tf. 23, 99; Petro Buttons, Tf. 15, I052ff. 
146 Vgl. SCHARFF, Agypten S. 548 (vorgeschichtliche Frauenfiguren aus Ton: sie sind nicht heranzuziehen). 
147 Vgl. ZDPV 47 (1924), S. I29ff.; Or. Institut Comm. IV, S. 70 (Megiddo); MDOG 31, S. 24 (Assur); 

ANDRAE, Farbige Keramik Tf. 10; MOORTGAT, Vorderas. Rollsiegel Tf. 44, 345 ff.; Tf. 55, 457· 
148 Anc. Gaza III, Tf. 5, 75, 91, 138; Beth Pelet II, Tf. 43, 9 und 13; Tf. 44, 50, 58, 64, 67· 
149 Z. B. GRESSMANN, Altor. Bilder ., II, S. 191, Nr. 296; ALBRIGHT, The Archeol. of Palestine .. (1932

), 

S.109£. 
160 Syria 10 (1929), Tf. 52, 2; vgl. vielleicht ROWE 263. 
161 ZAW NF 6 (1929), S. 7f . 
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wesentliche Vbereinstimmung der Vorstellungen urn Ha thor und Astarte nach . d .. r h N . ' J a eren 
~~g IC e amensgleIchh:it: <Astar > <Attar> IJw.t-IJr. Die syrisch-kana-
n~ISC?e Astarte, unter ~hesem Namen Schonheits- und Fruchtbarkeitsgottin, 
~Ird 1m NR zur Gemahhn des Seth. Als Anat ist diesem Gott auch ihre kriege
nsche .Form .angetrautl52. Auf den Darstellungen als nackte Gottin ist da
g~gen Ihre dntte Form gemeint, in der sie den Namen Qades, die Curtisane, 
fuhrt. -:- Ha~hor aber bildet.e wiederum das Bindeglied zur agyptischen G~tter
",:elt. DIe ZeIt der Astartebl1der auf Skarabaen wird durch die Schraffur und 

Abb. 38. mcht seltene <nr<-Fiillzeichen sichergestelltl63. (Abb. 38) 

b) JAGD- UND TIERKAMPFSZENEN 
~eben de~ myth~logischen Szenen nehmen Jagd- und Tierkampfszenen den Raum auf 

spa~eren ZWIs~hen~eltskarabaen ein. Zu den Kampfbildern zahlt das eines Mannes mit 
SchIld und Bell, ~le er geg.en (?) eine Urausschlange und einen (miBgliickten) Lowen kampft, 
von den en er u~n~gt (?) wlrd154. In der verfeinerten rein agyptischen 
Art des NR eXlsbert eine ahnliche Darstellung, ein Konigsbild (s. 
o~en S. 14 und.Ab~. 7). Wahrscheinlich sind hier auch jene zahl
re~che~ Krokodll~ emzuordnen, oder doch unter die J agdbilder. Ge
wohnhch steht eme (auch falkenkopfige) Gestalt neben einem aus 
~aumgriinden senkrecht wiedergegebenen Krokodil und greift mit 
emem Arm nach dessen Rachen155. Ob es sich urn die Abwehr eines 
symbol~~ch g:zeigten Feindes handelt? Reines Jagdamulett wird ein 
S~arab~us mIt d~m K~okodil im Gebiisch (d. h. mit Zweigen156) oder 
mIt zwel K.~okodile~~em157. Einmal !ragt das Untier sogar die Krone 
v~n Unteragyp.ten! Wenn also eme Kampfdarstellung zwischen 
Lowe und Unber159 gern zum Vorteil des Lowen ausfallt und die 
K.roko~il~ilder auch in Palastina vorliegen, wo doch nie ein solches 
T~~r helmlsch war, dann liegt die Parallele: Krokodil = Unteragypten, 
Lowe = Fremdherrscher nahe. Oder sollte man an einen Gegensatz: 

Abb·39. 

Abb·40. Fremdherrscher = K6nige von Oberagypten (Gebelen und die Sobek
namen!) denk:n diirfe~ (s. unten S. 56 und S. 63ft.)? Die Szene ware 
dann unter dIe Huidigungsdarstellungen und Niederwerfungsszenen des letzten Abschnitts 
einzureihen (Abb. 39/40). 

Abgekiirzte J agdbilder versteht man auf Grund einiger ausfiihrlicherer Szenen. Eine 

f"'!'----------------------.. solche hat NEWBERRY in 
seinem Hauptwerk beschrie-

Abb. 41. 

benl60 ; PIEPER sieht einen 
Jager mit Jagdleopard und 
Lowe auf der Fahrte einer 
Gazelle161. Gewohnlich aber 
wird nur eine Antilope, Ga
zelle, Wildziege u. a. wieder
gegeben, und selten fehlt der 
Zweig, Fiillzeichen und Land

Schicht D von Tell Bet Mir-schaftsandeutung zugleich162. Eine Knochenzeichnung der 

::: Pap. Chester Beatty I recto 3, 4 (Streit zw. Horus und Seth). 
~~rBblAnc. Gaza!V, Tf. 5, IO?; .ROWE :48; die genannten Beispiele machen es sogar moglich, Astarte mit 
ode um~~tral?en~en ~tthelt m Verbmdung zu bringen: die nackte Gottin tragt nicht selten den Zweig 
Dd-~;:~:r :ue~gaellsn ~andNenf(vgl..zh· B. Rev. d' Egyptol. I (1933), S. 197£" Fig. 3£· (s. Tf. III, 19); der 

154 - remes e erzelc en angesehen werden. 
165 Qau and Badari I!~, Tf. 19, 45; ROWE 298; PETR., Buttons Tf. 15, 988. 
166 Hyksos and Isr. CItIes Tf. 9, 159f.; Tf. 7, 28; NEWB. XXV, 12. 
157 Hyksos and Isr. Cities Tf. 9, 157; ROWE 305; usw. 

Ant. of Jahlldije Tf. II 12. 
158 Hyksos a . Isr. Cit., Tf. 9' 16I. 
159 ' 
160 Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9, 158; ROWE 71,318. 

PETR., Buttons Tf. 24 13. AD. 
161 W ' 
162 A.~ZIN<>:ER, Tell el-Mutesell.im II, S. 42 (PIEPER). 

schon bel ROWE 183: 4 ZWelge und zwei auseinander fliichtende, sich umwendende Tiere. 
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sim 163 aus der spaten Zwischenzeit illustriert diese Sk~rabaen (Abb. 41): Haufig dient ~uch 
eine Urausschlange als Fiillbild164, der Schwanz des Tieres geht dann mcht selten unmittel-
bar in den Schlangenkorper (dariiber) iiber165. . . 

Ein sehr beliebtes Thema stellt der Lowe166 dar, dahm schreltend 
~ ~ -. ~ zwischen Zweig und Uraus, (der wieder aus s.einem Schweif "wachst")l67, 

_?'it. den Menschen verteidigend170. Es wirkt ungemem reIzvoll, Wle lebendig 
~0/ ~" oder liegendl68, Wild angreifend169 . und dIe g~schl~gene B~ute geg~n 

-:f(-- ~\ und doch so zahm manchmal der Lowe nach dem Opfer "greift"17l. Ge
legentlich wird auch ein Angriff auf den Jager geschildert172, der mit 

Abb. 42. Sieg173 oder Niederlage174 endet. (Abb. 42) 
Eine besondere klare und gute Darstellung bietet ein kleiner Plattchen

anhanger175. In grober "Schraffur" wird ein Bogenschiitze beim Er
legen einer Gazelle geschildert. Die Riickseite freilich ist schwer 
verstandlich. (Abb. 43) 

Der agyptische Charakter des Themas steht auBer Frage. Man ~uB 
sich dennoch erinnern, daB erst urn die Mitte der Zwischenzeit Blld-
szenen auf dem Skarabaus zugelassen wurden. Die Vorliebe dafUr wird Abb. 43. 
vielleicht auch von der neuen Richtung herriihren, der bereits so zahl-
reiche Entlehnungen oder besser Einfuhrbeispiele nachgewiesen wu~den. Wenn j~~oc~ z. B: der 
Lowe aufgerichtet dargestellt wird, wie bei NEWB. XXV, 25, schemt das ursprunghc~. Nicht
Eigene der Szene wieder durch. Meistens freilich erhielt die Szene ebenso ihr agyptisches AuBeres 
wie die Gotterbilder, war aber damit auch nicht mehr yom Heimischen zu unterscheiden176• 

Zu eiiter zweifellos vorderasia tischen En tlehn ung fUhrt der Schieferanhanger im Besitz 
von G. D. HORNBLOWER177 . Auf der einen Seite des immerhin 10: 7 cm groBen, in Luxor ge
kauften Stiicks sah HORNBLOWER einen yom Lowen iiberfallenen Stier. Die zierlichen Formen 
gleich den en der Gazelle auf der Ruckseite lassen ehe: auf eine A.ntil?,pe schlieBen. Auf d~r 
anderen Seite schlagt ein riesiger Geier die Gazelle. Bezeichnenderweise fullen den Raum .urn dIe 
Lowenszene und urn die eindrucksvolle Geierdarstellung eine Anzahl von fortgeschnttenen 
Neferzeichen und sichern die Zeitbestimmung. Der Riesenvogel wird im Bergland gedacht, 
darauf deuten die iibereinanderliegenden Halbkreise am unteren Rand. Dieselben Halbkreis
berge nun liefern ein auBerst wichtiges Hilfsmittel fUr die Erkenntn~s der Frem?he~t de~ Szene. 
Denn die Gebirgsdarstellung entspricht genau der in Mesopotamlen178, und Sle fugt slch a~s
gezeichnet in den ebenso fremden, mesopotamischen Eindruck, den der Geier vermittelt. Hler 
handelt es sich zweifellos urn den elamischen179 Vogel, der als Geier- und Lowenkopfadler, 
I mdugud, in Babylonien weit verbreitet warlBO und sich weiter bei den ChurrP81 und in Syrien-

163 BASOR Nr. 47 (Okt. 32), S. 13, Fig. 8. 
164 NEWB., XXV, 36 USW. 
165 Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9, 155. 
166 NEWB. Tf. XLII. 
167 Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9, 134f.; ROWE 299 ; USW. 
168 Abusir el-Mel., Tf. 71, 510. 
169 J. E. A. 8 (1922), Tf. 20, 2; ROWE 320; Beth Pelet I, Tf. 12, 125. 
170 Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9, 153 usw. 
171 J. E. A. 8 (1922), Tf. 20, 2. 
172 ROWE 317; Ane. Gaza IV, Tf. 9, 272. . . 
173 Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9, 152; ROWE 55 (Tell Bet Mirsim, von ROWE zu frtih, von den Ausgrabern nehtlg 

datiert), 69, 315, 316 ; Ane. Gaza I, Tf. 14, 164. . 
m ROWE 70 (Mensch tiber dem Lowen, ferner ein Geier tiber dem Lowenkopf). 
175 J. E. A. 8 (1922), Tf. 20, I. ... . 

176 Die Verbreitung der Szene erstreekt sich von GroBsynen blS Buhen m Nublen (WOOLLEY, Buhen II, 
Tf. 57, Nr. 10054) und Kerma (REISNER, Kerma, S. 81, von 600 Stticken mehr als die Halfte), und setzt 
sich noeh ins NR fort (Illahun, Kahun, Gurob, Tf. 23, 83; Koptos Tf. 15, 45). Auf einem Platte?e.nanhanger 
der 19. Dyn. (GUROB, Tf. 41, 68) wird Sobek-Re mit Zweigen "im Gelande" abgebildet; somlt 1St das alte 
Thema bereits unverstanden weitergesehleppt worden. 

177 J. E. A. 8 (1922), Tf. 19, lund S. 201 ff. 
178 Frankfort, Cyl. Seals Tf. 4j; 22f. 
179 Vgl. ein susisehes GefaB: Syria 5 (1924), Tf. 45. 
180 Vgl. das Kupferrelief fUr Ningirsu in Tell 'Obed, und die Silbervase ~es Entemena, Prop~G.2, 481 und 482; 

MOORTGAT, Vorderas. Rollsiegel Tf. 4, 26; HEINRICH, Fara Tf. 601 ; WEBER, Altor. SIegel Nr. 272-277 
(ohne 276) . 

181 J. E. A. 8 (1922), S. 201, Fig. I. 

Abb·44· 
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Palastina findet182. HORNBLOWER hat bereits183 
auf ein in der Fliigelwiedergabe auBerst ver
wandtes Stuck hingewiesen, das nur wenig jiinger 
sein wird als das agyptische. In Agypten laBt sich 
die Imdugud-Gruppe nun noch vielfach auf den 
Zwischenzeit-Skarabaen nachweisen: der Geier er
scheint iiberdies dabei in der babylonischen Fa.rm, 
in Vorderansicht mit weitgespannten FliigelnlB4. 
Nur vereinzelt kommt auch die rein agyptische 
Geierdarstellung vorlB5. So sehr nun der Falke als 
Symbol des lJr-b/:td.tj als Vergleichspunkt fUr agyp
tische Augen dienen mochtelB6, die Imdugud-Szene 
bedeutet ein unwiderlegliches Zeugnis fur die Ent
lehnung verschiedener Motive der Zwischenzeit 
auf Skarabaen. Auch die antithetische Zuordnung 
von Schlangen und Greifen spricht fiir diese Ent
scheidung. (Abb. 44/5) 

Unter die agyptischen Skarabaenmotive der 

Abb·45· 

Zwischenzeit rechnet naturlich 
die SphinxIB7. Sie erscheint 
aber nicht nur in menschen
kopfiger Form, sie wird auch als 
geflugelter Lowe, als Lowengreif 
dargestellt. Wieder wird man 
sich fragen miissen, wie weit 

hier der EinfluB der vorderasiatischen Kleinbildkunst reichte. Dort sind ja die Fabelwesen 
geradezu beheimatet. Schicht E zu Tell Bet Mirsim bestimmt das Beispiel eines pracht

vollen Greifenl68 auf die spate Zwischenzeit, was auch aus den Verfalls
zeichen auf dem Stuck ohne die Fundlage gefolgt ware. (Abb.46) Die 
SchluBpel'iode del' Zwischenzeit hat den Greif, freilich von Kreta aus, 
schlieBlich an die Umgebung von Konig Ahmose I. uberliefert, der ihn 
auf seiner Streitaxt abbildete189. 

Abb. 46. Ein letztes Beispiel einer Entlehnung aus Vorderasien liegt in den 
zahlreichen Skarabaen mit dem "Palmbaum" oder "heiligen 

Baum", "Lebensbaum" und der antithetischen Gruppe urn ihn vor. Die 
Imdugud-Szene war schon so geordnet: hier stehen Tiere oder Genien urn den 
Baum, ihn haltendl90 oder befruchtend191, wie eine Palme. Das Thema ist jeden
falls von Mesopotamien ubernommen192, wo es besonders im 2. Jahrtausend 
bluhte193 und auf den Rollsiegeln voh Niizi-Kerkuk nach der ersten Dynastie 
von Babylon vielfach anzutreffen ist194. Auch in der Keramik dieser Periode 
ist das Motiv verwendet worden195. Von Nordmesopotamien lassen sich leicht 
die Verbindungslinien nach Syrien196 und Palastina197 ziehen. (Abb. 47) 

182 FRANKFORT, Cyl. Seals, Tf. 44C von Tell Abu Hawiim, s. dazu S. 291; ferner die Skarabaen. 
183 J. E. A. 8 (1922), S. 201 und Fig. I. 
184 Z. B. NEWB. XXV, 29; Hyksos a. Isr. Cit., Tf. 9,156; Lahun II, Tf. 64, 262/4' 
185 S. MOORTGAT, Vorderas. Rollsiegel Tf. 64, 545. 
186 So dachte FRANKFORT, Cyl. Seals zu Tf. 41j. 
187 Z. B. NEWB. XXV, 7ff. ; ROWE 300ff.; HALL 415ff. 
188 BASOR Nr. 47 (Okt. 1932), S. 10, Fig. 5 (= ROWE 182) . 
189 v. BISSING, Ein theb. Grabfund ... Tf. I. 

Abb·47· 

190 Hyksos and Isr. Cit., Tf. 7, 27; Qau a. Bad. III, Tf. 19,67; J. E. A. 8 (1922), Tf. 23, 6 USW. 
191 Vgl. spat ere assyrische Darstellungen, z. B. WEBER, Altor. Siegel Nr. 476, 484. 
192 VgI. ILN 1937 (13· Okt.), S. 840, Fig. 3 von Tell Agrab (Dschemdet-Nal/r-Petiode); WEBER Nr. 231, 

563. 
193 MOORTGAT, Bildwerk .. S. II. 

19' Z. B. WEBER Nr. 267, 468, 473, 487. 
195 Z. B. Tell Billa III: Mus. Journ. 23 (1933), .Tf. 64 und 62. 
196 Riis Schamrii in Syria 13 (1932), S. II, Fig. 7; 10 (1929), Tf. 56. 
197 Or. Inst. Comm. 26 (1935), Tf. 39ff. (MEGIDDO, farbige Keramik); Anc. Gaza I, Tf. 28, 5; 29. 6; Syria 5 

(1924), Tf. 24, I; ROWE 294ff. . 
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34 I. Teil. Stilgruppen von Skarabden 

FRANKFORT weist198 auf eine Kombination verschiedener mythologischer Vorstellungen hin, 
die bei dem Motiv des Lebensbaumes ineinanderflieBen. Auch die agyptische Sonnenscheibe 
iibte auf die spateren Muster ihren EinfluB aus199. Entscheidungsvoll muB aber im Augenblick 
die starke Verbindungslinie zu der churrischen Bildkunst Nordmesopotamiens sich auswirken. 
Tell Billa IV/III und das zum Osttigrisgebiet nahe bei Assur hinfUhrende Niizi-Kerkuk liefern 
das ergiebigste Vergleichsmaterial. Nun hat auch fUr die neuartige Keramik der beginnenden 
Mittelbronzezeit in Palastina-Syrien derBlick sich nach demNordosten gewandPoo, und iiberdies 
ist die Tatsache einer churrischen Ausdehnung nach dem Siiden bereits gesicherPOl. Nimmt man 
die Ergebnisse der letzten kurzen Uberblicke iiber die Bildskarabaen zusammen, so ergibt sich 
eine eigenartige Mischung von palastinensisch-kananaischem und mesopotamisch
ch urrischem Bildgu t. Sie betrifft Gottergestalten und Tiergruppen, sie betrifft auch das 
Flechtband, das in auffalliger Gleichformigkeit auf Skarabaen der Zwischen zeit und Rollsiegeln 
der nachbabylonischen Zeit verwendet wird202. Sogar der "horror vacui" muB als charakteristi
sche Erscheinung auf den churrischen Siegeln, und ebenso auf den spateren Zwischenzeit
skarabaen vermerkt werden. 

Da nun dasHauptgewicht mesopotamischerVergleichsstiicke auf den Rollsiegeln ruht, so1che 
aber auch aus der Zwischenzeit Agyptens und Palastinas vorliegen, sei erst noch ein Blick auf 
diese geworfen, ehe ein abschlieBendes Wort gesprochen wird. 

c) VERHALTNIS VON ROLLSIEGELN UND SKARABAEN . 
Nachdem der Skarabaus das Rollsiegel verdrangt hat, sind natiirlich nur einzelne Reste von 

Rollsiegelmustern erhalten. Von den Konigen der sog. 13. Dyn. zwar liegen nicht selten 
Beispiele vor (unten S. 48f). Diese bieten bezeichnenderweise keinerlei stilistische Handhabe zu 
einem Vergleich mit den Zwischenzeitskarabaen, die eben in Frage stehen - sie stammen 
also nich taus Un teragypten. Zwei weitere Typen sind mit einer keilschriftlichen und hiero
glyphischen Inschrift versehen203 und zahlen nach der Fundlage des einen und dem Namen 
'Imn-m-J:u .t auf dem andern etwa zum MR. Ahnlich ordnet sich zeitlich ein Zylinderabdruck auf 
einem Krughenkel ein, der die bekannte Einfiihrungsszene im Stil der 1. Dyn. von Babylon 
zeigt204 und einen Skarabaenabdruck zum Nachbarn hat, dessen Inhaber, ein mr pr'Imn-m-J:u.t, 
sich einen schOnen MR-Skarabaus hatte schneiden lassen. Skarabaus und Siegel wurden also 
urn das MR in Palastina nebeneinander als VerschluBmarken benutzP05. 

Vollig anders als die bisher genannten Muster sehen nun die Zwischenzeit-Rollsiegel 
aus. Sie tragen den charakteristischen Mischstil der Skarabaen. Ein Musterbeispiel fUr den 
Beginn dieser Stufe stellt der sog. Chondizylinder dar, den man friiher irrtiimlich vor das MR 
datierte206. Ein Herrscher mit der agyptischen Doppelkrone - oder soIl es die auf Skarabaen 
festgestellte konische Miitze sein? - hebt griiBend den Arm vor einer Gestalt ohne Zeichen 
einer Wiirde. Vielleicht halt er ihm auch das bei seiner ausgestreckten Hand gezeichnete Lebens
zeichen hin. AuBer diesen agyptischen Anklangen bringt die Einfiihrungsszene nichts agyptisch 
Wirkendes als zwei Fiill-Lebenszeichen, ein /VVVVV\, und eine Kartusche mit der unsicheren Lesung 
1J(ndjj, die mit dem Herrscher Chondi der I. Zwischenzeit vor dem MR, nichts zu tun haben wird; 
auBerdem scheint das erste Zeichen eher ein gezwangtes U darzustellen. 

198 FRANKFORT, Cyl. Seals S. 275 zu Tf. 44. h . 
199 Die gefliigelte Sonne taucht in der Zwischen zeit als eine Art Zwitter zwischen nbw und der eigentlichen 

gefl. Sonne auf ; vgl. etwa die Entwicklungsreihe: Qau a. Bad. III, Tf. 19, 10 und 13 mit dem Bindeglied 
Hyksos a. Isr. Cit. Tf. 9, lSI! Sie dient als Basis fUr Neferzeichen und Namen oder steht an ihrem natiir
lichen Platz an der "Decke"; manchmal wird sie zum Teilungsbild, so auf einem Skarabaus mit dem Na
men von Konig 'J-wsy-R' Apophis (GUROB, Tf. 40, 4) und anderen Namenbeispielen (z. B. HALL 306; 
NEWB. XIII, 15). In Syrien trat die gefliigelte Sonne offenbar mit der Zwischenzeit auf und begegnet 
dann iiberall in Vorderasien. (Vgl. GOTZE, Hethiter, Hurr. und Ass., S. 67 Abb. 67; CONTENAU, La Civili
sation des Hittit. et des Mitanniens, S. lof.) 

200 H . OTTO, Studien zur Keramik , .. S. 237ff. 
201 ANDRAE, Vorderasien (Handb. d . Archaol.) I, S. 702f. 
202 Z. B . FRANKFORT, Cyl. Seals Tf. 41. 
203 J. E. A. 7 (1921), Tf. 32 und S. 196ff.; FRANKFORT, Cyl. Seals, S. 299, Anm. 5; SELLIN, Tell Ta'annek, 

S. 28, Fig. 22. 
204 Vgl. MOORTGAT, Die bildende Kunst, " Tf. I, 2-III, 4. 
205 ZDPV 50 (1927), S. 267 und Tf. 30; ROWE Tf. 26, 4. 
206 PETR., ,XIX, 14. N; FRANKFORT, J. E . A. 12 (1926), S. 92ff. und Fig. 6 (vgl. Fig. 7); DELAPORTE, Cat. 

Cyl. Bibl. Nat., Tf. 32, Fig. 482; vgl. V. BISSING, Kunstgeschichte S. 207, A. 10. 
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Zur?a tierung ist vor ~llem di~ wulstformige Wiedergabe der Kleidung, die eckige Zeichnung 
der Korper und das kantlge Geslcht des Herrschers zu beach ten: hier muB der EinfluB der 
Techni~ wirks~m gewesen se~n, die an den sog. kappadokischen Siegeln am ausgepragtesten in 
Erschem~ng.tntt~07. Anderse~ts kommt die spate syrohethitische Periode der ausgehenden Spat
bronzezelt mcht m Frage, Wle FRANKFORT schon dargetan hat207a. Es bleibt nur die Zeit nach 
j.ener nordmesop~tam~schen Stilgruppe und ein Raum, der offensichtlich auBerhalb Agyptens 
h~gen..muB .. ~o laB~, slch ~uch der Randstreife~ mit Flechtband und Gazellen gut einordllen. 
DIe "Agyptlslerung des Slegels steht noch an emem Anfang gegeniiber dem bereits von FRANK
FORT zum Vergleich herangezogenen weiteren Rol1siegel20S. Der Randstreifen dieses ahnlich 
gr~nen J ~spi~stiic~s bringt b~reit~ einen agyptischen Falken statt der Gazellen, und die gesamte 
Flache tragt agyptlsche Schnftzelchen und Gestalten, ohne infolge der Fiilltendenz und einiger 

Sonderbilder (ein verandertes f, ein Hase und Affe) den Eindruck des Fremdartigen vollig zu 

ve~s~hen. J?ie dargestellte Gottheit entspricht dem Blumentrager der Skarabaen, wurde aber 
zusatzhch ~lt der Doppelkrone ausgestattet. Gegeniiber steht ein Verehrer, aber mit einem 
WJ8-Szepte~. m de.r Hand ,,:ie ein Konig, wahrend das Haupt kahl blieb gleich den mesopotami
:chen .und agyphschen Pnestern. In den Schriftzeichen hat FRANKFORT U. a. zwei miBlungene 
agyptlsche Worte gesehen, den Gottesnamen Horus und den Privatnamen (n1Jj mit dem Zusatz 

rn·f; sicherlich hat man es aber mit den Nefergruppen ~ (nicht hr) und ~ (nicht rn.f) zu 

tun; f sowie ~ treten ohnehin auf Zylindern dieses ~chenzeitstils viefuch vereinzelt als 
Neferzeichen auf. 

Eine g~nze Reihe wei.terer Rol!siegel fiihrt auf dem vom Chondi-Zylinder eingeschlagenen 
Wege welter. Fr. 152 brmgt Schemnamen aus Neferzeichen zwischen je einer Figur, deren WJ8 

17 27 27 Z7 7 ZZ22 72 77 7 777Z7777V27727 i.ZllZO oder Blume (in der Hand) zu einem Teilungsstrich 

, 

?1 t ~ 1 "7? r 141 geworden ist. Auf Fr. 153 scheint die Blume be-; ~ ln
J' 

reits zum selbstandigen Zeichen geworden zu sein, 
e) ~ II. wahrend der Ein-

zel
d
fall einGer Sti tz

1t
- 17~727CLJU:711/l ~~77 /172711.1777

1
72,".2717.77 7 III 
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~ ~ a w ~ ~ ~ noch def Deu-
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Abb. 48. der Typ in die 
spate Zwischen- Abb. 49· 

zeit zu ri.icken ist (Ab~. 48). R~stlose (nr(-Typen stellen sich auf einem Siegel aus Tell Fare(209 
und fast eben~o auf ~mem .. S.tuck .:ronTell (AddschiiJ210 vor (Abb. 49). Die Siegelschneider 
waren anschemend mcht fahlg, groBere Flachen zu meistern: so teilten sie die FIache in kleine 

Abb·50. 

Felder unter Benutzung des 
Zweigmusters oder einfacher 
Striche. Das Bild solcher Roll
siegel entfernt sich we it von 
der harmonischen Gruppie
rung agyptischer Zeichen, und 
verbietet wiederum jede an
dere Erklarung auBer: Nefer
zeichen. Hochleistungen der 
Fiillmanie, unklare Blumen
trager, Bitt- oder Einfiih
rungsszenen, Kartuschen mit 
Neferzeichen, das sind die 
Motive der Zwischenzeitsiegel 
und -Skarabaen. Auch die Abb. 51. 

207 S. mehrfach bei FRANKFORT, Cyl. Seals. 207a Siehe Fuf3note 206 auf S. 34. 
208 FRANKFORT in J .E .A. 12 (1926), S. 92££. und Fig. 7. 
209 Ane. Gaza I, Tf. 13, 37. 
210 Beth Pelet I, Tf. 10, III. 
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I. Tell. Stt1grujJpen von Skarabiien 

Schraffurtechnik und die gekerbte Randleiste werden nicht vermiBt2l1 (Abb. 50-51). D.ie Dar
stellung des falkenkopfigen Gottes mit einem deutlichen Zweig,. dessen ob~res Ende unmlttelbar 
in einen Uraenleib tibergeht, findet sich sogar am klarsten an emem Rollslegel (oben S. 28). 

Eines wird aber nun angesichts der gemeinsamen Motive und Stilistik von Siegeln und Skara
baen deutlich: sie sind in PaUistina und im Delta in gleicher Weise gesichert212; sie kommen 
aber nich t ursprtinglich e benso im stidlichen Agypten vor und wurden d~rt erst spater 
eingebtirgert (vgl. Qau gegen Illahun). Schon aus diesen G:rtinden kan~ man emes der .mar
kantesten Beispiele2l1 nicht Konig Nbw-lJPr-R' 'Intj zuschrelben, nur well darauf. Neferzel~hen 
seinem Thronnamen ahnlich sind. Sein Bereich war jedenfalls Oberagypten, seme Rollslegel 
wtirden also jenen der Sebekhotepgruppe entsprechen, wenn er zu ihren Vertretern zahlte 
(s. unten S. 48 f). . . . . 

Die Rollsiegel der Erben des MR halten sich ja ausnahmslos an dIe TradItiOn der 12. Dynashe: 
So zeigen es z. B. das fUr die Kenntnis des Namens wert volle Stuck Konig S!J/ln-~/-R.'s bel 
NEWB. VII, 3213 und die nicht vereinzelten tibrigen Beispiele in den Sammelwerken b~s hm zur 
Zeit Konig WIlt-·tb-R'S214. Ebenso blieb die Verehrung fUr den Gott Sobek von Smnw bel Gebelen 
und anderorts bei diesen Herrschern wie in der 12. Dyn. oder noch starker erhalten. 

Der Name Chian dagegen auf einem der soeben behandelten, vollig anders geartet~n R~ll

I 

if 
I 
IfH-H++I 

Abb· 52 • 

siegeltypen der namlichen Zwischenzeit redet eine unzweldeuhge 
Sprache2l5 . (Vgl. Abb. 52) Ein phantasievoll ausgeschmticktesFlecht
band und die eigenartigsten Zeichen spater Neferart, aber noch 
keine schematische 'nr'-Bildung zieren beiderseits die Kartusche. 
Die Eltite der fortgeschrittenen Neferzeichen urn Chian und Apophis 
den GroBen stellte also auch das Rollsiegel ganzlich in ihre Dienste. 
Beinahe siimtliche Tendenzen der Skarabaen werden tibernommen, 
Ftillmanie, Zweigmuster, Flechtband, Neferzeichen und ein Teil des 
Bilderschatzes. Die Rollsiegel trifft man dabei wie den Skarabaus 
in gleicher Stilistik auf dem Boden Palastinas. Auch einheim~sche 
Erzeugnisse216 dort weichen nicht wesentlich von der gezelgten 
Richtung abo 

Auf syrisch-palastinensischem Bod.~n muBte freilich das 
Bestreben vorherrschen, unter dem Druck beider Nachbarkulturreiche Agypten un~ Mesopota
mien (als Ganzes gesehen) deren bekannteste ~n~ treffendste Bi~der und E~zeug11lss.~ ~achzu
ahmen und zu verbinden. Man braucht dabel 11lcht nur an dIe nachmaligen Ph011lker zu 
denken217. Bis zur 12. Dyn. hatte jedenfalls der EinfluB des Nordo~tens, . Bybl?s viell~icht 
ausgenommen, tiberwogen. 1m MR dann scheint man den Versuch emer e1gentlichen MlSC~- . 
kunst unternommen zu haben, der sich wiihrend der Zwischenzeit auszuwirken begann ; 1.n 
spateren Perioden kehrte man zur Begtinstigung mesopotamischen Gutes zuriic~218. Da .?le 
Qualitiit syrischer Siegel - den Trabanten Paliistina eingeschlossen -. stets 1m V:erhalt
nis zur mesopotamischen Hohe steht, muB aus der Loslosung der Glyptik vom Zwelstrom
land und ihrer Zuwendung zu Agypten eine EinfluBschwache des Mutterbodens erschlossen 
werden. Eine solche ist nur nach dem Hohepunkt der 1. Dyn. von Babylon denkba~, also 
etwa ab 1800. Ebenso setzt die Schwenkung eine Eltite iigyptischer Kunst und iigyphschen 
Handels voraus' eine solche trifft wieder auf das 19. J ahrhundert zu. Das Zentrum der 
iigyptisierenden Tendenzen kann nicht .nordliche: als Byblos .. %elegen haben; alle Ktisteno~te 
werden ihren Anteil gestellt haben. D1eser Antell des kananalschen Kunsthandwerks erwelst 
sich besonders in mythologischen Szenen. Als die politische und kulturelle Kraft des MR 

211 PETR., XX, BA (= NEWB. VII, II) ; ROWE S. 14 (v. Balata); bei dem ROWE-Stiick sind die Zeichen 
weder im Bild noch in der Leseordnung gesichert; NEWB. VII, 12. 

212 S. oben S. 27ff. (passim). 

213 Dassss.t-ZeiC?hen' wurde zwischen dem MR und der beginnenden 18. Dyn. mit s?Jm~, ei~em a~deren 
Sistrum, zusammengeworfen und ist 8!Jm zu lesen; dies gilt insbesondere von den sSS.t-Zelchen III den 
Konigsnamen ff'-8!Jm-R' Neferhotep und S!Jrrt-kl-R' (s. spater in Teil II und III) ; vgl. GARDINER. 
Eg. Grammar, S. 518, Y 8. 

214 NEWB. VII, VIII. 
216 NEWB. VII, 7 und 10 (= H. Sc. 728/9). 
216 Die meisten Grabungen ergaben einige Beispiele. 
217 So mochte FRANKFORT es in den Cyl. Seals sehen (passim) . 
218 Alle Grabungen bestatigen diese F eststeUung: Z. B. Beth Pelet I, Tf . 29; Anc. Gaza I, Tf. 13; IV, Tf. 12; 

FITZGERALD, Topography and History of Beth-Shan, Tf. 34, 4; uSW. 
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nachzulassen begann, wurden aus dem Delta nach Vorderasien eben noch ausgeftihrte 
Muster umgekehrt mehr von auBen beeinfluBt. Nicht wenige Spuren fremden Bildguts 
machen sich nun bemerkbar. Diese Spuren weisen auBerdem vielfach nach Mesopotamien, 
aber tiber die Brticke der Kunst Palastina-Syriens und dann noch tiber die von Moortga t 
meisterhaft aus dem Wirrbegriff "hethitisch" geloste Glyptik der Churri. Die Syro-Kananaer 
haben das Fremdgut nicht nur gleichzeitig mit Nordsyrien verwendet, sondern so fort in ihre 
iigyptisch beeinfluBte Kunst eingeordnet und umgeformt weitergegeben. Dabei bleibt freilich 
bestehen, daB ein archiiologischer Befund aus dem nordsyrischen Gebiet nicht unmittelbar fUr 
stidsyrische Gegebenheiten stehen kann, daB also Beispiele wie bei MOORTGAT, Vorderasiatische 
Rollsiegel, den hier angezogenen agyptisch-kanaaniiisch-syrischen Bereich nicht bedecken; in 
Nordsyrien bis fast zum Libanon hin finden sich damals nur das Lebenszeichen und einzelne 
Ztige an Gottergestalten, der EinfluB Agyptens und des Nordens stehen im umgekehrten Ver
hiiltnis. Der Druck von Nordosten brachte die neuen Elemente zu den Syrokananaern und da
mit zum Zentrum der Mischmuster. DafUr spricht auch die starke Umformung der keramischen 
Formen unter dem EinfluB des namlichen Nordostens, die eine betriichtliche Unterwanderung 
der syrischen Landschaft durch die Churri vorauszusetzen scheint und eine aktive Anteilnahme 
der Eindringlinge am Handwerk Syriens und seiner Kunst beweist219. 

Der Auswirkung j ener Mischkunst, wenn man bei wesentlich agyptischen Formen von 
einer solchen sprechen kann, leisteten wieder spiiter die Hyksos keinen entscheidenden Vor
schub mehr; sie war bereits in Agypten heimisch geworden wie in den Stiidten Stidsyriens
So erweisen es die Grabungen der letzten groBen Tells und die Erinnerung des Britischen Mu
seums an die Herkunft der "Hyksos"-Skarabiien aus dem Delta220• Kein Wunder, daB die Hyksos 
dieselbe Themenauswahl und Stilistik auf ihren Namenskarabiien zeigen: sie kamen ja ins Delta; 
aber sie brachten dies alles nicht nach Unteriigypten, so wenig wie die Kiinnchen, deren Name 
nur zu Unrecht an Tell el- J ah iidij e gekntipft ist. Auch diese "Hyksosware" HiBt sich vor den 
Hyksos in Syrien nachweisen221 • (Ftir die Hyksos s. unten S. 7of£.) 

So ist die Weiterentwicklung der Skarabaen nach dem MR nicht auf Rechnung der 
Hyksos zu setzen, auBer man wtirde diese schon unmittelbar nach der 12. Oynastie erwarten 
oder sie mit den unmittelbaren Nachbarn Unteragyptens, den Kananiiern, identifizieren. Gegen 
beides sprechen entscheidende Grtinde (unten S. 70f£'). Die allmahlichen Niedergangserschei
nungen, die beim Uberblick tiber die Typenfolge der Zwischenzeit an den iigyptischen Schrift
zeichen zu beobachten sind, stehen in so bezeichnendem Gegensatz zu der teilweise fast na
turalistischen Tierdarstellung, daB man eigentlich nur fUr die Hieroglyphen von Niedergang 
sprechen kann. Diese Feststellung fUgt sich sehr gut ein in die Auffassung von stark em fremden 
Motivgut auf den Skarabiien. Allmiihlich drangen die Muster dann auch nach dem 
Stiden vor und urn die SchluBperiode vor dem Erwachen nationalen Lebenswillens in den Gauen 
der thebanischen Hyksosvasallen scheint ganz Agyptens von den Erzeugnissen der Zwischen
zeitkleinkunst des Deltas tiberschwemmt zu sein. Diese Tatsache muB den Hyksos zu dank en 
sein, denen Syrien und Agypten untertan war, wie nicht zuletzt ihre Skarabaen beweisen. 

219 Vgl. unten S. 70ff. 
220 S. oben Anm. 139; vgl. S. 70ff. 
221 Vgl. OTTO, Studien zur Keramik .. S. I68ff. 
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II. TElL. DIE KONIGE 

DER ZWISCHENZEIT AUF SKARABAEN 
Erst die Typenaufstellung der I2. Dynastie-Skarabaen macht eine sichere Ordnung innerhalb 

der Zwischenzeitskarabaen moglich. Fur die KonigsnamenstUcke der sog. I3. Dyn. lassen sich 
nun folgende Bedingungen auf Grund der Ergebnisse des I. Teils aufstellen: 

Der konventionelle Schnitt der Skarabaen seit dem MR wird sich wohl 
weiter fortsetzen . 

Die Konigsnamen werden auf Skarabaen der drei in der I2. Dyn. wahrgenom
men en Typen erscheinen. 

Gewisse stilistische Modifikationen und Verschiebungen oder auch ein 
neuer Typ mogen sich bemerkbar machen. 

Dasselbe muBte fUr die etwaigen Herrscher derselben Zeit gelten, die nicht zur Gruppe der 
Hauptlillie gehOren sollten. 

I. SKARABAEN DER SOG. 13. DYNAST IE 
In der Tat entsprechen die Konigsnamenskarabaen des in Dunkelheit versinkenden Ab

schnitts agyptischer Geschichte nach dem MR den oben genannten Bedingungen. Nur das Auf
treten eines neuen Typs ist fUr diese sog. I3. Dynastie nicht zu beobachten, wahrend Modifika
tionen wohl vorliegen. Daraus allein schon ergibt sich die Folgerung, daB der zeitliche Abstand 
von der I2. Dyn. nicht bedeutend sein kann; weiterhin kann die Gruppe dieser Konige nicht dem 
Kerngebiet der Skarabaen und ihrer weiteren Entwicklungsstellen entstammen. Denn nach Aus
weis der in Teil I gesehenen Vorgange ist ihre Entfaltung und zugleich Entartung in vollem Gang. 

a) DAS SPIRALRAHMEN-MUSTER 
Von dem beliebten Muster des MR, einem Spiralzierrahmen urn den Konigsnamen, liegen nur 

verschwindend wenige Beispiele vor. PETRIE XVIII, I3. 2. zeigt ein Stuck mit dem Namen eines 

Abb·53 · 

Konigs Slpn-kl-R<. NEWB. X, 27 (= H. Sc. 28I) bringt den Namen sl-R< Sbk, den 
man zu Sbk-l:ttP ebenso wie zu Sbk-m-s!.j erganzen kann. Die auffiillige Schrei
bung (s. Abb. 53) ist bei beiden Konigen sonst auf Skarabaen ungebrauch
lich. - NEWB. XLIV, ;13 und ein anderer Skarabaus mit der Aufschrift 

~ ( ~ ~) m r MI'MA ~ ~ ~ ~ 1222 sind aller Wahrscheinlichkeit 

nach als Skarabiien derselben Konigin Nbw-l:ttp.tj zu bezeichnen. Nach ihrer 
Titulatur muB auch schon der Vater dieses genannten Prinz en und Konigs 
Sebekhotep den Thron eingenommen haben. Welcher Sebekhotep kommt aber 

fUr den Skarabaus in Frage ? Da seine Mutter genannt ist, bleibt wenig Auswahl: denn nur die 
Mutter von fJ<-MP-R<, fJ<-<n~-R< und Mr-f:i,tp-R< sind noch unbekannt. Diese Herrscher sind 
nun samtlich spat , nach fJ<-njr-R< Sebekhotep einzuordnen. Damit wird man auch das 
Spiralmuster (auf obigen Skarabaen) innerhalb der sog. Sebekhotepgruppe erst nach fJ<-nfr-R< 
Sebekhotep einordnen konnen, wahrend fur die fruheste Zwischenzeit noch der Name Som-k!-R< 
verbleibt. Das unsichere oben angefUhrte Stuck zahlt, wenn es uberhaupt in Frage kommt, 
ebenfalls zu der spateren Sebekhotepgruppe223. 

Angesichts derTatsache, daB bei den Hyksosnamen das Spiralmuster sehr beliebt ist, muB 
das fast vollige Zurucktreten bei Herrschernamen der sog. I3. Dyn. wunder-

222 PSBA 36 (1914), Tf. 10C; (Genealogietyp, S . S . 39). 
223 Der Name ist leider nicht sicherzustellen; die Prinzessin gleichen Namens aus dem Ende der 12. Dyn. 

scheint alsTochter von Konig Horus jung gestorben zu sein (vgl. DE MORGAN, Fouilles a Dahchour I I07ff.). 
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nehmen. Die Erklarung kann doch nur in einer ortlichen stilistischen 
Verschiedenhei t liegen. Die Spirale hat sich im Gebiet der sog. I3. Dyn. 
weniger ausgedehnt; das Kernland der Spirale, das Delta, stand offen
bar auBerhalb ihres Bereichs. Das StUck mit dem Namen S~m-k!-R< erklart 
sich dann aus der Nahe der I2. Dyn. oder der Herrschaft dieses Konigs im 
Norden224, die Sebekhotep-Beispiele aus einer nachweisbaren Wiederaufnahme 
der Herrschaft uber das Delta225 (Abb. 53/54). 

Abb· 54· 

b) TITULATUR UND NAME IN DER KARTUSCHE, 
KEINE VERZIERUNG 

Das Hauptmuster der I2. Dyn., das die schonen Beispiele aus Dahschur am ausgepragtesten 
vertreten, tritt in einem Skarabaus mit dem Namen Wsr-lu-R< fJn4r, einem 
mit den beiden Namen Neierhoteps (I.) (Abb. 55) und zwei von Mr-njr-R< 
'jj226 und Mr-f:i,tp-R< '1njj vor Augen. Wahrend der beginnenden Zwischenzeit 
hatte sich namlich bei diesem Typ eine kleille Sonderform herausgebildet, aus 
der die Hauptform der sog. I3. Dyn. entstand. Die Kartusche wurde namlich 
seitlich verschoben, urn der Titulatur, die sonst uber und unter ihr stand, Platz 
zu schaffen oder Raum fUr eine genealogische Angabe uber Vater oder Mutter 
zu gewinnen227. Der neue Genealogietyp verwendet die ubliche Formel ir.n it.f 
ntr bzw. ms.n mw.t nsw.t. Abb·55· 

- Es ist auffallend, wie sich der Genealogietyp a usschlieBlich auf die engere, eigen t
liche Sebekhotepgruppe beschrankt, also auf S~m-R< SWUj-tl.Wj Sebekhotep228, fJ<-sl)m

Abb· 56. 

R< Neferhotep229 und fJ<-njr-R< Sebekhotep230. (Abb. 56) Von Neferhotep 
existiert in dieser neuen Beschriftungsform auch ein Rollsiegel, das die mutter
liche Anstammung hervorhebt231 . Die samtlichen Stucke des Typs weisen eine 
so1che Gleichartigkeit auf, daB die nahe Zusammengehorigkei t der Konigs
reihe allein dadurch schon wahrscheinlich gemacht wird. Auch ortlich durfte 
der Typ einheitlich zu beurteilen sein, obschon die Situfunde von Koptos, Abydos 
und Negade im Suden bis Lischt und Kahun im Norden verteilt sind, und ein 
Beispiel von Tell <Addschiil die Beziehungen Konig Neferhoteps als sehr aus
gedehnte erweist. Der Fund fUgt sich ausgezeichnet zu der bereits nachge
wiesenen Herrschaft des Konigs tiber das Ostdelta 225 und der Oberherrschaft 

uber BybloS232. 
Sogar Stucke mit dem Namen und Titel des Vaters von Konig Neferhotep233 folgen der 

Genealogiemode. Ubrigens zeigt der Skarabaus den wirklichen Namen lfl-<n~-it.f, der beim 
Genealogietyp des Sohnes ohne 0 erscheint. Einen Hinweis auf etwaige Vorlaufer des Typs 
bringt vielleicht der Abdruck eines Amtssiegels von der Festung Semne; darauf 
ist der Name Sesostris' III. seitlich verlegt234. 

Der andere Abwandlungstyp des I2 . Dyn.-Skarabaus hat nur die Titelzeichen 
nlr nfr neben die Kartusche verlegt. Hier macht sich das gerade Gegenteil der 
Fulltendenz bemerkbar: man sucht fUr einen schOnen symmetrischen Schnitt der 
Zeichen Raum zu gewinnen. Immerhin stellt der Typ eine Art Ubergangsform zum 
Neferzeichentyp dar. Zu dem Muster (Abb. 57) lassen sich Beispiele von folgenden 
Herrschern beibringen: fJ<-njr-R< Sebekhotep, fJ<-f:i,tp-R< Sebekhotep, Wlf:i,-ib-R< Abb· 57· 

22( S. unten S. 49f. 
225 S. unten S. 59f£' 
226 Fr. 65; PSBA 36 (1914), Tf. 4, I; NEWB. X, 18/9; X, 21. 
227 Bemerkenswert bleibt dabei, daB mit dem Vaternamen stets der nsw.t-bjt-Name des Konigs, mit dem 

Mutternamen der sl-R'-Name verbunden werden ; die Vorstellung hangt offenbar mit der Auffassung von 
der gottlichen Abstammung des Konigs aus der jeweiligen Konigin zusammen (vgl. H. JACOBSOHN, Die 
dogmatische Stellung des Konigs .. , Agyptol. Forsch., Heft 8). 

228 situ: PETR. XVIII, 13.20.2 (Koptos). 
229 situ: PETR., Kahun, Gurob, Hawara Tf. 10, 15 (Illahun); Fr. 46 (Abydos); Fr. 49 (Tell el jahUdije), 

ROWE 22 (Tell <Addschul). 
230 situ: PETR., Nagada and Ballas Tf. 80,19 (Negade); J. E . A. 8 (1922), Tf. 3, 2 (Lischt) = C. G. 360I8. 
231 PETR. Buttons Tf. 26, 13 . 21. 8. 
232 S. unten S. 59. 
233 NEWB, Tf. XLIII, I. 
23( Bull. Mus. Fine Arts 28 (Juni 1930), S. 50, Fig. 3, Nr. I1/I2. 
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'I'-lb, und Mr-nfr-r' 'jj235. Von Konig Mr-nfr-R' 'jj existiert allein dieser und der oben erwahnte 
Doppelnamentyp. 

c) DER NEFERZEICHENTYP 
Die Neferform setzt wie im MR die Kartusche in ein Oval von "schonen Zeichen" und zwar 

Zeichen der ursprunglichen "koniglichen" Ausgangsformen (Abb. 58). Bei
spiele fUr den Neferzeichentyp liegen von einer ganzen Reihe aus der Sebek
hotepgruppe vor. Es sind die Herrscher: !p-njr-R' Sebekhotep, !P-J;,tp-R' 
Sebekhotep, IJ<-'n~-R' Sebekhotep, Mr-J;,tp-R< 'Injj236. Neben zwei wichtigen 
Situfunden von Abydos und Lischt237 ist der Skarabaus Petrie XIX, 13· 
24. I (fP-J;,tp-R') bedeutungsvoll. Seitlich der Kartusche fi.ndet sich t;ine 
einzelne Lotusgruppe in recht vergroberter Gestalt und mIt der bezelch-

Abb·58. 
nenden Strichverbindung zwischen den Bluten (~,), einem Anklang an die 

bereits fortschreitenden Neferzeichen. 
Die Neferzeichengruppe hat nach Ausweis der vorliegenden Konige offenbar von der 12. Dyn. 

bereits Abstand gewonnen. Doch steht die Mehrzahl der Beispiele noch fern von den,: erfalls
erscheinungen, ja von den Fortschrittsformen. !J.'-njr-R' Sebekhotep st.eht ~m Emgang 
zu der N efergruppe wie zu der letztgenannten verwandten Form. DIe Ze~t des groBen 
Sebekhotep hat den Typ auf den Skarabaenmustern seiner und der Folgezelt zugelassen; 
das !J.'-J;,tp-R'-Stuck mahnt bereits an die nun anscheinend im Herrschaftsgebiet der Sebekhotep-
gruppe einziehenden vorgeschrittenen Neferzeichen. ., . 

Hat also urn diese Zeitperiode der allmahliche Verfall der Neferzelchen emgesetzt? Hler 
ware ein FehlschluB moglich, da zwar nunmehr die Stilistik des Deltas nach de~ Suden vor
drang, im Norden aber langst entartet sein mochte. Seit der Wiedervereinigung Agyptens. seit 
!J.<-njr-R' Sebekhotep oder besser schon seit !J.'-s~m-R' Neferhotep (s. S. 59 ff.) erfolgte dleses 
Vordringen der vorgeschrittenen Neferzeichen. GemaBigt und doch bezeichnend steht um 
!J.'-J;,tp-R' Sebekhotep in Gestalt der Lotusblumenform die beginnende Entartung vor der Tu.r. 
Das Ornament, das an sich auf Unteragypten hinweist, kann als Ausdruck der nun auch m 
Oberagypten heimisch gewordenen Neferzeichen betrachtet werden. ..' 

Einen Schritt von !J.'-njr-R' Sebekhotep zuruck zu !J.<-s~m-R' Neferhotep wurde die Zu
weisung von Petrie XVIII, 13. 21. 3 (Abb. 59) zu diesem Konig bedeuten. Es 
handelt sich aber nicht um den Namen des Konigs, sondern eine der bezeich
nendsten Nefergruppen mit dem Hathorsymbol in der Mitte der oberen Halfte. 
Dieser Neferskarabaus zeichnet sich durch eine prachtvolle Ruckenzeichnung, 
in der bekannten Blumen- und Zweigmusterform, aus. Das Beispiel fUhrt hinuber 
zu den ausgedehnten Fallen, in denen nur scheinbar Namen der Sebekhotep
Gruppe vorliegen. 

d) SCHEINBARE KONIGSNAMEN-SKARABAEN 
UND SPATERE ERZEUGNISSE 

Abb·59. 

Ahnlich der Umdatierung zahlreicher Skarabaen mit Konigsnamen der I2. Dyn. muB auch 
fUr die sog. 13. Dyn. eine Sichtung spiiterer Erzeugnisse erfolgen. Die 

t
• volle Aushebung der Schriftzeichen, die NR-Kerbe, die vollig freie, unein-

_ geengte Verteilung der Zeichen ohne Neferzeichen oder ~ulltendenz, dies 
sind die Hauptkennzeichen zahlreicher Stucke aus der mIttleren 18. Dyn. 
und spater238• Ein Skarabaus aus der nubischen Spatzeit239 und ein ahn
licher aus einer 26. Dynastie-Schicht in Saqqara240 bestatigen diese Fest-

Abb. 60. legung. Auch PETRIE schloB aus Stil und Tonmaterial mehrfach auf das 

236 S. fUr aIle Beispiele NEWB. Tf. X. 
238 NEWB. X; ferner: PETR. XIX, 13· 27· 
237 J. E. A. 8 (1922), Tf. 3, 2. 
238 Z. B. PETR. XVIII, 13. 22. 8; HALL datiert 176-187 ahnlich in die 19.-26. Dyn.; 189-193 stammen aus 

der saitischen Zeit. 
239 AAA X, Tf. 41, 16 (Oxford Excav. in Nubia). 
240 QUIBELL, Excav. at Saqqara 1905/6, Tf. 37, I; PETR. Koptos Tf. 24,9 ist frUhestens 25· Dyn. (mit PETR.) 

zu datieren. 
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NR241 und zwar 19. oder 20. Dyn. (Abb. 60). SchlieBlich zahlen fruhestens zu den NR-Amulett
skarabaen nach Ruckentyp, Schneideweise und GroBe einige Beispiele242. 

Sebekhotep muB also mit zu den beliebtesten Namen auf Amulettskarabaen im NR gerechnet 
werden. In diesem Namen meinte die Folgezeit vor allem die uberragende GroBe Konig 
!J.'-njr-R' Sebekhotep's, dem die Ehre zuteil wurde, sogar zusammen mit dem anderen 
Heros Thutmosis III. auf einem Skarabaus genannt zu werden243. Hierin liegt ein sicherer 
Beweis seiner Bedeutung und seines Ruhms inmitten einer fast hoffnungslosen Zeit des Verfalls, 
wenn die nationalen Konige der 18. Dyn. sich neben !J.'-njr-R' ahnlich wie neben den Namen der 
groBen 12. Dynastiekonige eintrugen244. Bis in die Spatzeit wurde so der Name Sebekhotep's 
des GroBen immer wieder kopiert245. 

Zu den interessantesten Stucken der spateren Amulettschnitte zahlt ein Skarabaus der 
19. Dyn. mit den konzentrischen Kreisen urn den Namen246. Von einem weiteren laBt sich die 
Zeit nicht mit Sicherheit festlegen; der feine Schnitt der Spirale, nicht nur neben, sondern auch 
uber dem Namen verleitet eher, an das NR zu denken. An sich ware es aber nicht verwunderlich 
wenn in der Periode !J.'-nfr-R' Sebekhotep's ein Spiralrahmen-Muster auftauchen sollte (s. obe~ 
S. 38). Endlich sei noch ein Fundstuck aus Qau247 mit dem Namen eines Prinzen Sahathor, 

-+-
Sohnes der Konigin Sk.t (~m=) angefUhrt. Der Rucken des Skarabaus ist reich verziert 
durch ein Blumenmuster und zwei zubeiden Seiten davon angeordnete Nilpferd( ?)gotter in 
der typischen Zweigschraffur der nachmaligen Bildskarabaenzeit. NEWBERRY sieht deshalb 

auch eine spatere Ansetzung des Skarabaus und des Prinzen in die Zeit des Hyksos Sk.t (-+-
~ ) fUr notwendig an; die Ahnlichkeit des Hyksosnamens mit dem der Prinzenmutter spielte ~ 

untergeordnete Rolle mit, auBerdem die groBere Wahrscheinlichkeit, daB Konig Neferhoteps 
Gemahlin, 8nb-sn, als Mutter seines Sohnes und Nachfolgers Sahathor anzusehen ist. Tat
sachlich muB das Zierstuck fUr die den Neferformen recht wenig zugewandte Zeit Neferhoteps 
als fruh erscheinen, obschon es im Bereich der Nefergruppen selbst nicht unmoglich wirkt. 
Dieser Bereich schloB jedoch die Sebekhotepgruppe nicht in entsprechendem MaBe ein. Ein 
weiterer Skarabaus mit dem Namen Sahathor steht ebenso auBerhalb der Neferzeichen248. 
So wird man an einen zweiten Prinzen Sahathor denken mussen, der spater als die Sebekhotep
gruppe und somit passend unter die zahlreichen fortgeschrittenen Nefertypen des Grabes 3712 
zu Qau249 und neben den dort gefundenen Skarabaus eines Prinzen Jpq einzuordnen sein wird. 

Die scheinbaren Namen der sog. 13. Dyn. auf Neferskarabaen seien hier nur kurz erwahnt. 
Ohne Verwendung von Kartusche oder Titulatur stehen die Beispiele den wirklichen Konigs
namenmustern gegenuber250. 

Ein Ruck blick muB somit die Vernachlassigung der Spirale bei der Sebekhotep
gruppe feststellen, die dadurch in merklichem Gegensatz zu den Hyksos(namen)skarabaen 
stehen. Eine wenig beachtete, aber sehr bedeutsame Eigenart zeichnet die Sebekhotepgruppe 
weiterhin vor den Hyksosstucken aus: wahrend diese den konventionellen MR-Typ in Schnitt 
und GroBe der Skarabaen beibehalten, also besonders die Fliigelteilung geradezu vergessen zu 
haben scheinen, finden sich bei der Sebekhotepgruppe wohl ausnahmslos Skarabaen langlich
ovaler, .fast rechteckiger Form, deren Rucken im Gegensatz zum konventionellen Typ des 
endenden MR und der Hyksosgruppe die Flugelteilung ausfUhrP51. Nimmt man den auffalligen, 
einmaligen Genealogietyp hinzu, dann wird der schroffe Gegensatz zu der (gewiB spateren) 
Hyksosgruppe evident. Die Hyksostypen gehen auf die spaten MR-Muster zuruck, auf den 
konventionellen Typ mit dem Kerbeinschnitt an Stelle der Flugelzeichnung, mit den Nefer-

241 PETR. XIX, 13. 22. 18-22. 
24S PETR. XVIII, 13. 22. 5/6; H. Sc. 282, 284-288 und entsprechend C. G. 36014-18. 
243 H. Sc. 956. 
2U Z. B. H. Sc. 952ft. 
24S SO schreibt PIEPER in AZ 60 (1925), 49. 
248 HALL 188. 
247 BRUNTON, Qau and Badari III, Tf. 19, lund S. 8 (NEWB.) . 
248 NEWB. XII, 3 = C. G. 36026 = PSBA 36 (14), Tf. 4, 2. 
249 BRUNTON, Qau and Badari III, Tf. 19, 2-17; 20 nennt einen Prinz en Jpq, Apophis (?). 
250 Z. B. HALL 161, 174/5, 194; PETR. Buttons Tf. 24, 13.26. 4; Anc. Gaza III, Tf. 3, 16 + 23/4 + 17, 

letzteres StUck ein spater 'nr'-Typ; der Name steht nicht auf der Randleiste wie dort. 
251 Z. B . PETR. Tf. 72; vgl. PETRIE, Koptos S. 35. 
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zeichen und ihren Verfallserscheinungen, mit der Spirale undo den Bilderthemen. Die Hyksos 
muBten dies alles erst in Unteragypten angetroffen und dort ubernommen haben, nicht in 
Oberagypten. Fur die Sebekhotepgruppe und ihre Skarabaen stand offenbar ?nteragypten 
nicht offen und daraus lassen sich die Unterschiede allein erklaren. Erst als mIt Neferhotep 
auch das Delta wieder in den Machtbereich der Oberagypter gekommen war, zeigen sich die 
Spuren unteragyptischen Einflusses252. Sie reichen jedoch .nicht weit uber seinen ~igent~ichen 
Nachfolger Ij'-nfr-R' Sebekhotep hinaus und konnen bel dessen Nachfolger~ blS zu Ih~em 
Verschwinden im Dunkel der Wirren nicht mehr wahrgenommen werden. DIe Skarabaen 
der sog. 13. Dyn. mussen demnach als Erzeugnisse Oberagyptens und als So~
dergruppe auBerhalb der eigentlich~n, entsch~i~enden. ~~chszone der Zw~
schenzeittypen angesehen werden. Sle geben mIt Ihre: stIhstlschen .Ges.~hlossenhelt 
und MR-Nahe wertvolle Gesichtspunkte fur eine Gesamtschau Ihrer Stellung 1m Agypten der 
fruheren Zwischenzeit (s. Teil IlL). 

2. SKARABAEN DER HYKSOS UND IHRER ZEIT 
Zu keiner geschichtlichen Periode Agyptens nahmen die Skarabaen ~ine s?1ch .entscheidende 

Stellung ein wie um die Zeit der Hyksos, d~r FreT?dherrsc~er. Du:ch s~e all~m ~lrd der Gegen
wart eine ganze Reihe von Hyksosnamen tibermlttelt. DIe GeschIchthchkelt dleser Namen er
gibt sich aus der einwandfreien Stilistik der Sk~rabaen. Eine Anzahl nur scheinbarer Konigs
namen wird durch die namlichen stilistischen 'Oberprufungen als so1che entlarvt. Nach deren 
Eingliederung in die Gruppe der Neferskarabaen (s. oben S. 16f.) scheiden sie bei einer Ordnung 
der Hyksosskarabaen und -namen aus. 

Das Recht, uberhaupt von Hyksosskarabaen zu s~rec~en, .. laB~ sich .nu~mehr ~ac~ dem 
Ergebnis der voraufgegangenen Untersuc~ung (S. 38~) el.nzlg fur dIe ~e~splele mIt. emem 
Hyksosnamen in Anspruch nehmen, mcht aber fur dIe gesamte StIhstIk und MotIvklasse 
jener Periode, Unter den Hyksos wird sich zudem I?oglicherw~~se. noch der ei~~ ?der a.ndere 
Name als der eines Nicht-Hyksos herausstellen, wahrend naturhch andere VOllIg gesIchert 
sind. Einen Fall gleichzeitiger Stilistik, ohne Zugeh6rigkeit zu den Fremdherrschern, bietet 
die kleine Zahl Skarabaen des Prinzen und Eintagskonigs NI:t8j253 aus dem mittleren Delta

254
• 

Seine Skarabaen rufen sogleich die Vorliebe des Deltas fUr die Spiralmuster in Erinnerung. 

a) DIE TYPEN DER HYKSOSSKARABAEN 
Am auffalligsten unter den Hyksosskarabaen treten ohne Zweifel jene hervor, die den Titel 

Hyksos = !JqJ.(w) ~Js.wt vor dem Herrschernamen tragen. Es sind aber .nur drei Nam~n 
bisher uberliefert, namlich Swsr.n-R' Chian, Smqn und 'nt-hr bzw. 'ntj255. In SItu wurde nur em 

Chian-Stuck in Tell el-J ahudije nachgewiesen, die ubrigen Beispiele sind den 
Sammelwerken entnommen. Ein Blick auf die nicht zahlreichen Skarabaen 
dieser Klasse belehrt uber die Unverwendbarkeit des !JqJ ~Js.wt-Titels zum 
Zweck einer etwaigen Gruppierung der Hyksos. Denn diese Stucke stellen den 
ausgepragten Teilungstyp mit Neferzeichen auf der AuBenseite dar (s. S. 24f.), 
ja in einem Fall tntj) sogar mit 'nr'-Zeichen, und daneben kommt zweimal 

Abb.61; ein feingeschnittenes Spiralmuster vor (Smqn und ein Chian-Stuck). Daraus 
laBt sich nur das Vorkommen der Spirale zur Zeit der Teilungs- und 'nr'-Muster entnehmen, aber 
keine Gruppierung der Hyksos. Es empfiehlt sich deshalb, die ~igentitulatur d~r Hyksos, die sie 
sich anscheinend stolz auS dem vorliegenden Sprachgebrauch Agyptens angeelgnet hatten, den 
Titeln nlr nfr, nsw.t-bjt und SJ-R' gleichzustellen und ahnlich ~ie bei der Sebe~~otepgruppe 
und der (sog.) 13. Dyn. mit Hilfe der groBen MR-Typen an dIe Hyksosskarabaen heranzu-
gehen256 (Abb. 61). 

252 Die Sonderkunst und Kunstsehule von Tanis aus dem spaten MR, die sich bereits auBerhalb der 
Tradition bewegt, mag aueh jetzt noeh wirksam gewesen sein. 

253 S. S. 88. 
254 S. S. 88ff. 
m 'nt-hr: PETR. XXI, 15. I (wsr-'nti (?)); Fr. 180 = NEWB. XXIII, II ('nt-hr). 

Smqn: Fr. 179 = NEWB. XXIII, 10; PSBA XXI, Tf. I, 7 (Tell el-jahudije) .. 
Swsr.n-R' Chian: PSBA XXI (1899), Tf. I, 8 (Tell el-jahudije); Tf. I, 10 (Glse); PETR. XXI, 15· 3· I; 

NEWB. XXII, 20-22. 
256 Zum Titel Hyksos verwendet keiner der Fremdherrseher fUr gew6hnlieh die Kartusehe. 
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Recht ~e1ten hat nun ein Hyksosskarabaus jene schmucklose Form aufzuweisen, bei 
der nur TItel und Name ohne Verzierung oder Fullzeichen gesetzt sind. Die einzelnen Herrscher 
sind nur durch das eine oder andere Beispiel vertreten; es sind 'nt-hr, Mr-wsr-R' 'Iqb-hr (und 
Var.) , 'J-wsr-R' Apophis, QJr. 257 Auch stilistisch fallen diese Stucke durch nachlassige, enge 
Beschriftung und kleinere, wenig symmetrische Formen oft unter den ubrigen Skarabaen der 

Zeit auf; sie sind nicht das Beste gleich den Beispielen der 12. Dynastie. Allein 
'J-wsr-R' knupft einmal unmittelbar an die Tradition des MR und der Sebek
hotepgruppe an258 ; der Skarabaus ahnelt in Anordnung und Verwendung beider 
Kartuschen einem von Neferhotep und Mr-nfr-R' 'jj (s. S. 39). Von besonderem 
Wert ist weiterhin der Skarabaus NEWB. XXII, 27 mit beiden Namen des Hyk
sos Mr-wsr-R' 'Iqb-hr; der nsw.t-bjt-Name des Konigs wird nur durch dieses 
Stuck gesichert, der sl-R'-Name freilich erscheint dabei in der eigenartigen 

'-D 

Ab
b 6 Form: 'rh C>. Dem ursprunglichen Haupttyp des MR, der sich in zahlreichen 

• 2. rt::J 
feingeschnittenen Beispielen der Sebekhotepgruppe fortgepflanzt hatte (s. S. 

39f.), stehen ~lso die. Hy~sos oder b.esser ihre Siegelschneider passiv gegenuber. Zur Deutung 
dleser Verschledenhelt wlrd man dIe anders geartete Tradition Oberagyptens heranziehen 
durfen, auBerdem auch die groBere Ferne der 12. Dynastie. 1m Bereich der Hyksos, im 
Delta also, bestand dieser Typ nicht gegenuber den dort beliebten Spiralmustern und Nefer
formen (Abb. 62). 

War bei der Sebekhotepgruppe der einfache eben geschilderte Typ vorherrschend und fur 
sie in der Genealogieangabe und der Seitstellung der Titulatur geradezu cha
rakteristisch, bei den Hyksos dagegen kaum anzutreffen, so verleihen umge- @ 
kehrt das Spiralmuster und die fortgeschrittenen Neferzeichen bis f f 
zu den Verfallsf~rmen d~n Hy~sosskarabaen das Geprage. Ein Zeitgenosse 'f ~ 
der Hyksos, NI:t8J, und dIe berelts genannten !JqJ.w ~Js.wt Smqn und Chi an 6 I h j 
stellen nur einen Bruchteil der bekannt gewordenen Stiicke mit einem Spiral- 6 ~ 'f 
rahmen. Mehr oder weniger zahlreich finden sich Beispiele von SwSr.n-R' f ~ 6 
Chi an, 'J-wsr-R' Apophis, dem Prinzen Apophis, Mr-wsr-R' 'Iqb-hr, WJ#, 
Smqn, Sk.t, Ij'-wsr-R', 'J-!ttP-R', MJ'-ib-R' und Bsj (Abb. 63)259. Abb.63· 

Die Vertretung der Kartusche durch den Spiralrahmen und 
der Wunsch nach moglichst viel Raum fiir die S~hriftzeichen hie Ben die eigent
lichen Spiralschleifen nur an den beiden Langsseiten des Skarabaenovals an
bringen und um die Rundungen eine Linie zur anderen Halfte zu fUhren oder 
sogar diese Linie direkt nach oben an den Rand munden zu lassen (z. B. 
Abb. 64). Beide Moglichkeiten wurden bereits aus dem MR ubernommen und 
deuten stilistisch auf keinerlei Abstand von der 12. Dyn. hin. 

Dieselbe Beobachtung laBt sich bezuglich der letzten Skarabaenform aus dem 
MR machen, also beim Nefertyp mit Neferzeichen um die Kartusche. 

Abgesehen von der bezeichnenden (s. S. 41) konventionellen Ruckenformung und der recht
eckig-ovalen GroBe der Skarabaen bekunden weder die Neferzeichen noch die verhaltnis-

~67 <nt-hr: Fr. 180 = NEWB. XXIII, II. 

Mr-wsr-R< 'Iqb-hr: NEWB. XXII, 7-8 (8 = PETR. XXII, 16. H. I); REISNER, Kerma S. 75, Fig. 168,56. 
'J-wsr-R< Apophis: ROWE 210/11 ohne Herkunft; PETR., Hyksos a. Isr. Cit. (Tell el-Jahudije) Tf. 9, 144; 
Ane. Egypt 1933, S. 37, Fig. 5; NEWB. XXII, I; PETR. XXI, 15. 5· 14-19 (grobe Tonskarabaen, die nun 
aufkommen). QJr: NEWB. XXI, 23. 

258 PSBA 36 (1914). Tf. 10, j. 
269 Sw8r.n-R< Chian: NEWB. XXII, 24-26; Fr. 176; 179; PSBA XXI (1899), Tf. 1,9 (Tell el Jah.). 

'J-wsr-R< Apophis: NEWB. Tf. I (mensehenk6pfig); HALL 297 = H. Se. 725; PETR. XXI, 15· 5. I. 

Prinz Apophis: NEWB. XXIII, 29; HALL 306; sonst meist Jpq gesehrieben, Z. B. Fr. 67-69. Es wird 
mehrere Prinzen des N amens gegeben haben. 
Mr-wsr-R' 'lqb-hr: NEWB. XXII, 28-30; XXIII, 3 = Diosp. p. Tf. 41. 12 = C. G. 36028; PSBA 36 
(1914), Tf. 10, g; REISNER Kerma, S. 75, Fig. 168, 56. 
WJqd: Z. B. NEWB. XXIII, 9 = C. G. 36029. 
Smqn: Fr. 179 = N EWB. XXIII, 10; PSBA 21 (1899), Tf. I, 7 (Tell el-jahudije.) 
Sk.t: NEWB. XXIII, 12; HALL 282. 
f!'-wsr-R': NEWB. XLIV. 7. 
'J-!ttp-R': Ane. Gaza IV, Tf. 4, 26 = ROWE 166; ILN 1937, Nov. 27. S. 946 Fig. 14, I. 
MJ'-lb-R<: Z. B. Fr. 160 = PSBA 21 (1899), Tf. I , 13; Fr. 161 = ebenda I, 14 (Kom el-Ahmar bzw. Tell 
el-jahudije); ferner die Sammelwerke. 
Ssj: Ane. Gaza III, Tf. 3, 9 = ROWE 206; Fr. 167, 169, 171; NEWB. XXI. 18 uSW. 
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Abb. 65· 
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maBig gute Schneidetechnik einen wesentlichen F6rtgang oder Einschnitt ge
geniiber dem MR. Hier tritt nun aber noch starker als beim Spiralmuster eine 
Scheidung unter den Hyksosnamen hervor. Sie muB fUr die Gruppierung der 
Hyksos von Bedeutung sein. Denn in gleicher Weise wie beim Spiralrahmen 
verbinden sich die Namen Bwsr.n-R' Chian, 'I-wsr-R' Apophis, Mr-wsr-R' 
'I qb-hr, Wld-d, Sk.t, MI'-ib-R' und Ssj mit dem "alten" Nefertyp; nur !P
wsr-R' und 'I-J:ttp-R' fehlen260, dafiir kommt der neue Name ':-mw (?) hinzu260. 
Die iibrigen, somit die wenig bedeutenden Hyksosnamen, finden sich dagegen 
weder beim Spiralmuster noch beim iiberkommenen Nefertyp (Abb. 65)· 

Fiir sie besitzt der Teilungstyp allein Giiltigkeit. Schon bei der Behandlung der Verfalls
erscheinungen unter den Neferzeichen (S. 24ft.) wurden innerhalb des Teilungstyps eine Ent
wicklungsreihe aufgestellt und der Wert der Reihe fiir die Gruppierung der Hyksosnamen 
aufgezeigt. Seit Ssj kommt darnach erstmals ein rein geometrisches, jedoch von den Nefer
zeichen abzuleitendes Randmuster zur Anwendung. Ais Fiillzeichen fUr die Streifen auBerhalb 

der Teilungsstriche dienten Zeichen der fortgeschrittenen Nefergruppe: 6' f· ij. 1~. O'. seltener 

auch l C7 und die Urausschlange. Dem 'Obergang zu der geometrischen Figur nun bahnten 

die Zeichen 1 (?) und ~ (damals stets '-=) in der Form 1~ und 2#< den Weg. Man 
hatte den Sinn der Zeichen in dieser Periode der Verfallszeichen bereits vergessen, ahnlich wie 
auch die Kartusche innerhalb der Teilungsstriche gelegentlich wieder erscheint, obwohl der 
Teilungsstrich selbst aus einer vereinfachten Kartusche zum Zweck der Platzgewinnung ge
bildet worden war261. 

Die allein auf Skarabaen erhaltenen Namen von 
nicht wenigen Hyksos erscheinen samtlich zwischen Tei
lungsstrichen mit der geometrischen Randzeichnung. 
Nicht aIle Namen lassen sich auf diesen grob geschnittenen 
und unklar beschrifteten Skarabaen sicher lesen. F olgende 
Hyksos scheinen aber vertreten: (Ssj) , !p-wsr-R', 'I-I:ttp-R<, 
B-a,'.n-R<, 'I-mw( ?), 'f<-mw( ?), !p-mw-R'( ?), '1kb-mw( ?), 
Nbw-wsr-R'. Vollig unsicher tlleiben die Stiicke FR. 166, 
173; NEWB. XXIII, 19/20262. 

Nicht zur eben betrachteten Spatform, aber ebenfalls zum Teilungsmuster zahlen eine Reihe 
Beispiele mit den Namen der Hyksos Bwsr.n-R' Chian, Mr-wsr-R' >1qb-hr, Wlq,d, MI'-ib-R', 

260 Bwsr.n-R' Chian: z. B. NEWB. XXII, 21. 
'I-wsr-R' Apophis: PETR. Koptos Tf. 24, 8; GUROB Tf. 40, 4· 
Mr-wsr-R' 'Iqb-hr: NEWB. XXIII, 2; HALL 285. 
Wlcjd: NEWB. XXIII, 8 = HALL 240 (HALL denkt an Aseth) . 
Sk.t: NEWB. XLIV, 8. 
MI'-ib-R': Ane. Gaza IV, Tf. 7, 231 = ROWE 208; ROWE 209 (vielleicht von GEZER) USW. 
SSj: Ane. Gaza IV, Tf. 5,17 = ROWE 205; Fr. 168; NEWB. usw. 
'I-mw: PETR. XXII, 16. D (PETR. liest n!r-gr), vgl. 16. L. 2. 

261 Z. B. NEWB. XXI, 6 und 17 (MI'-ib-R' und SSj). 
262 Ssj: PETR. XXI, 16. C. 13-15. 

f!.'-wsr-R': Ane. Egypt 1933, S. 38, Fig. 9; NEWB. XXI, 25 = C. G. 36041 usw. 
'I-fttp-R': NEWB. XXII, 2-3 (3 = Fr. 165 = H. Se. 283); PETR. XXII, 16. J. 1/2; PSBA36 (1914), Tf. 10, h. 
BlJ,'.n-R': PETR. Hyksos a. Isr. Cities Tf.9, 143; Ane. Gaza III, Tf. 4, 92; Beth Pelet II, Tf. 52, 107; u. d. 

Sammelwerke. 
'I'-mw: NEWB. XXII, 4-6; Fr. 182; HALL 288. 
'I-mw: NEWB. XXII,14/5; Ane. Gaza I, Tf. 14· 144; usw. 
f!.'-mw-R': NEWB. XXI, 30; PETR. XXII, 16. K. 1-2. 
'Ikb-mw: Buhen (II), Tf. 57,10083 aus Grab H 68; NEWB. XXII, 7,9/13; XLIII, 21/2. 
Nbw-wsr-R': Ane. Egypt 1933, S. 38, Fig. 10. 

(Nbw)- M-R': HALL 286). 

(Qlr: NEWB. XXI, 23/4') 
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Ssj, <I-mw, '1kb-mw (Abb. 66)263. Bei diesen Skarabaen wurden die von den Teilungsstrichen 
abgetren~ten C?v~lsegmente. der Skarabaenunterseite mit Neferzeichen ausgefiillt, bezeich
nenderwelse mIt ]edem welteren Konig in der aufgefUhrten Reihenfolge mehr 'Obergangs

formen zum geometrischen Muster. Die Spirale dagegen ist abgetreten, keiner 
der Konigsnamen auf der Spatform des Teilungstyps ist in einem Spiralrahmen 
zu entdecken. AuBerhalb dieser Spiitform anzuordnen sind H'-wsr-R< und 
<1-J:t:P-R<, die mit Ssj zUSammen die Spiitform des Teilungstyps einleiten. 
SP.uale und Teilungstyp sind somit ausgesprochene Gegenpole 
bel den Hyksosskara biien. Beim Nefertyp wieder lieB sich die iiberkommene 
M~-Form des ~efertyps .mit Zeichen um die Kartusche leicht vom spiiteren 
Teilungstyp mIt Neferzelchen bzw. allmahlich geometrischen Mustern seitlich 

Abb. 66. vom Teilungsstrich scheiden. 

. Um es nur zu e~iihnen: der Zierrahmen aus konzentrischen Kreisen spielte 
eme ga.nz unbe?euten?e .Rolle bel den Hyksosskarabaen. Erstmals und einzig bei MI'-ib-R< 
und SSJ lassen slch Belsplele feststellen (S. 26) und dadurch die ZusammengehOrigkeit beider 
Namen neuerdings unterstreichen. 

b) DIE 3 GRUPPEN VON HYKSOS 
Der Versuch einer Tabelle fiir die Hyksosskarabaen264 muB demnach die fortschreitende 

Entwicklung der Neferzeichen im Nefertyp bis hin zum letzten Teilungsmuster, das mit dem 
<nr<-Typ zu.samm.enfiillt265, beriick~ichtigen . Dann ist der Gegensatz von Spirale und friihem 
Nefertyp emerselts, und dem Tellungsmuster anderseits zu beachten. Aus der Zusammen
stellung (s. niichste S~ite) ergibt sich mit Sicherheit eine Friih- und eine Spiitgruppe von 
Hyksos, deren verbmdende Namen MI<-ib-R( und Ssj sind. Die bedeutendsten auf Skarabiien 
bekannten Hyksos rechnen zur Friihgruppe, niimlich (/-wSr-R< Apophis, Bwsr-n-R< Chian und 
Mr-wsr-R< '1qb-~r. Letzterer wi~d an Hand der Typenscheidung klar von '1kb-mw getrennt; 
~rotz de: verschledenen NamensbIldung und des Gegensatzes k: q scheint im ersten Augenblick 
ofters eme Verwechslung denkbar. Die Tabelle ermoglicht weiterhin eine Ablehnung des Ge
dank ens von HALL266, daB B-a,(.n-R' der nsw.t-bjt-Name zum sl-R(-Namen Sk.t sein konnte: die 
stilistischen Unterschiede sind doch zu groB. Endlich wird man durch die Tabelle erneut auf 
die .auBerord.entlichen 'Obereinstimmungen zwischen MI<-ib-R< und Ssj hin
gewlesen. Belde stehen am Eingang zu den Spatformen, beide kennen die konzentrischen 
Kreise,.beide Spirale und friih~ Neferform. Nur leitet eine Anzahl Ssj-Stiicke die letzte Teilungs
form em. Man mochte versuchen, den Beweis fiir die Einheit des nsw.t-bjt-Namens MI<-ib-R 
und des sl-R'-Namens Ss~ zu erbringen; aber mit Hilfe des bisher vorliegenden Materials gelingt 
der Versuch do~h noch mcht recht. Trotzdem erscheint es am zweckmiiBigsten, die Hyksos
namen auf dleselbe geschichtliche Person zu vereinigen, bis das Gegenteil oder die 
Unwahrscheinlichkeit erwiesen ist. 

263 Bwsr.n-R' Chian: PSBA 21 (1899), Tf. I, 8 und 9 (Tell el-Jahudiie bzw. Gise); NEWB. XXII, 20 + 22 USW. 
Mr.wsr-R' 'Iqb-hr: NEWB. XXII, 7. 
Wujd: NEWB. XXIII, 7. 
MI'-ib-R': REISNER Kerma, S. 75, Fig. 168,60; Abusir el-Meleq Tf. 71, 500; PETR. XXI, 16. B. 2-8 usw. 
Ssi: REISNER Kerma, S. 75, Fig. 168, 59; Ane. Gaza IV, Tf. 7, 215 = ROWE 207; PETR. Gerar (Tell 
Dschemmeh), Tf. 17,3 = ROWE 204 usw. 
:/-mw: C. G. 36040 von Abydos; NEWB. XXII, 16-18; PETR. XXII, 16. L. 2-4 (4 mit nlr ntr) usw. 
Ikb-mw : BASOR Nr. 47 (1932) , S. 10, Fig. 4 = ROWE 203 (Tell Bet Mirsim); aueh ALBRIGHT fragt hier 

nach dem Sinn von mw und denkt an hr = El; zudem moehte er 'Ikb-mw und 'J'-mw als identiseh an
sehen (vgl. AASOR 17 (1938), S. 44 und Tf. 29, I). Sehieht E, aus der der Skarabaus stammt, steht 
der Sehieht D bereits sehr nahe, ist also spate Zwisehenzeit (vgl. Tf. 28, 9ff.; 29, 6f£'). 

26' S. PETR., Ane. Egypt 1931, March, S. 4; Hist. Studies II, Tf. VI. 
266 Z. B. bei dem Skarabaus mit dem Namen Wsr-'ntj (?). 
268 HALL ZU 282. 
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nsw.t-bjt-
Name 

<nt-hr 
<1-w81-R< 
Bwsr.n-R< 

Mr-w81-R< 
MJ<-ib-R< 

U<-wsr-R< 
<J-lttp-R< 

H<-mw-R( 
S!J,(.n-R< 
Nbw-wsr-R< 

Nb- M -R( 

W 81-<ntj( ?) 

11. Teil. Die Konige der Zwischenzeit auf Skarabaen 

, 

TABELLE DER HYKSOSSKARABAEN 

sl-R<-
Name 

Apophis 
Chian 
Bmqn 
WJdd 
Sk.t 
QJr 
'Jqb-hr 

Bsj 

<I-mw 
'Jkb-mw 
'J(-mw 

x 
X 

X 

X 

X X 

X X X 

X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 
X 

X (?) 
X 

® 
® 
® 

X 

X X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

Nur ganz einzelne geringe Ansiitze zu einer weiteren Kliirung lassen sich noch gewinne~. 
Nach dem gesamten Stilcharakter der Skarabiien muJ3 niimlich dem Hyksos (/-wsr-R< ApophlS 
eine Sonderstellung eingeriiumt werden, die einer Erststellung gleichkommt. Seine Skarabiien 
stehen noch vollig unter dem EinfluB der vorgeschrittenen N eferzeichen und dem entsprechen
den iiberkommenen Nefer-Typ des MR. Die stereotypen Formen wie bei MI<-ib-R( etwa oder 
gar B!J,(.n-R( vermiBt man giinzlich. Auch Riicken und GroBe der Skarabiien stehen abseits 
von der typischen Hyksosform267• Am wahrscheinlichsten steht also sein Name unter den ersten 
Hyksos in Agypten, von denen nicht einmal ein Skarabiius vorhanden ist, weil sie vielleic~t 
noch nicht den Weg zur iigyptischen Kultur, Kunst und Religion betreten hatten. Ais dann dle 
Zeit der Anpassung gekommen war, zumal im Konigs- und Gotterkul~, erhiel~en die Hykso~
namen auch ihren Platz auf dem Skarabiius. Apophis der GroBe mag dlesen Zeltpunkt und dle 
Anpassungsbestrebungen repriisentieren. Seine Skarabiien lassen darum noch ein Suchen 
nach eigener Form erkennen. Der Typus seiner Periode war der Nefertyp des spiiten MR und 
der wenigen Beispiele aus der Sebekhotepgruppe, aber mit bereits fortgeschrittenen Nefer-

zeichen noch vor den Verfallstypen (6' f, l~' "37, V' l oQ)· (J-wSr-R< Apophis stellt 

den Hohepunkt der vorgeschrittenen Neferzeichen dar (s. S. 22f.). Sie dauern 
noch bis in die Zeit vonMI<-ib-R<-Bsj an; dann iibernimmt der spiiteSkarabiius im <nr<-, 
Teilungs- und konzentrischen Kreismuster seine charakteristische Hyksosgestalt, urn 
mit dem geometrischen Typ zu enden. . 

Der Versuch, nun aus dem bisherigen Ergebnis Bindeglieder zu dem Begnff 
der I5. und I6. Dynastie in Agypten zu gestalten, edordert die Einordnung der 
gesamten Funde und Hinweise auf die Fremdherrscher, und ebenso die Be
riicksichtigung aller Daten zu ihrer zeitlichen und dynastischen Ausgliede
rung aus der sog. I3. bis I7. Dynastie. Dieser Versuch soIl im Folgenden unternommen 
werden. 
167 Siebe etwa PETR. Tf. 72. 

III. TElL. EINORDNUNG DER ERG EBNISSE 
IN DIE GESAMTE ZWISCHENZEIT 

DIE 13. BIS 17. DYNASTIE 

Seit dem MR nahmen nicht wenige Skarabiien mit iigyptischen Kaufleuten und Soldaten 
den Weg nach Siiden und Norden. Auch solche mit Konigsnamen waren darunter zu finden. 
GewiB ist dem Funde eines Konigsskarabiius nicht ohne weiteres zu trauen; wenn aber 
keine stilistischen Widerspriiche aufzudecken sind und die Fundumstiinde ein ungestOrtes Bau
werk oder Grab ergeben, kann mit ziemlicher Sicherheit auf die Generation des genannten Herr
schers oder doch die niichstfolgende Generation (wegen Weiterbenutzung der Stiicke) geschlossen 
werden. Ausnahmefiille einer iiberlangen oder einer Wiederbenutzung sind deshalb nicht zu 
iiberschii tzen. 

Ferner darf man annehmen, daB Skarabiien von weniger bedeutenden Konigen - und 
urn solche handelt es sich hier fast durchweg - nicht iiber den Macht- und EinfluBbereich 
hinausgedfungen sind. Die Stiicke mit dem Namen des kleinen Konigs N!t8j z. B. wird man 
nirgends in Nubien, ja nicht einmal in Oberiigypten erwarten und auch nicht antreffen. Somit 
bestimmt der Fund eines Skarabiius' dieser unbedeutenden Nachfolgefiirsten der I2. Dyn. 
zugleich die ortliche Ausdehnung seines Herrschaftsgebiets und je nach den Umstiinden auch 
seine zeitliche Einordnung. Dies gilt von einem Skarabiius in iihnlichem Maile, wenn auch nicht 
so evident, wie von einer Statue oder gar von einem inschriftlichen Nachweis. AuBerhalb 
seines "Reiches" hiitten doch die Untertanen des "Gegners" seine Skarabiien weder geschnitten 
noch fiir gewohnlich anerkannt, also auch nicht als Amulett mit ins Grab gegeben. 

Es kann daher wenigstens der Versuch unternommen werden, mit Hilfe der aufgestellten 
Stilistik der Skarabiien, der in situ gefundenen Skarabiien und der iibrigen Denkmiiler von 
Zwischenzeit-Herrschern ein Bild der so dunklen Periode nach dem MR zu entwerfen, wie es 
vor fast 40 J ahren auf Grund we it geringeren Materials M. PIEPER in seiner Dissertation ver
sucht hat. 

I. DIE SOG. 13. DYNASTIE 
Die Typenfolge der sog. I3. Dyn. (s. oben S. 38ff.) ergab Skarabiien mit Spiralrahmen, mit 

Nefergruppen und mit dem Konigsring ohne Verzierungen. Folgende Konigsnamen konnten 
festgestellt werden: 

mit dem Spiralmuster: 

Titel und Name aIle in : 

im Genealogietyp: 

Titulatur neben der Kartusche: 

Bhm-kJ-R<' 
Bbk-lttp oder Bbk-m-sl.j. 
WST-kl-R< Undr; 
U(-s!J,m-R< Neferhotep; 

Mr-nfr-R< 'jj (~~~~) 
Mr-lttp-R( 'Injj (~~ j\ 
B!J,m-R< BWJd-tJ.wj Sebekhotep; 
U<-s!J,m-R< Neferhotep; 
U<-nfr-R( Sebekhotep. 
U<-nfr-R< Sebekhotep; 
U(-lttp-R< Sebekhotep; 

WJlt-ib-R< T-ib (~g '0); 

Mr-nfr-R< 'jj (~~~~). 
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Konigsring mit Neferzeichen: !p-njr-R< Sebekhotep; 
!P-Mp-R< Sebekhotep; 
!p-<nl}-R< Sebekhotep; 

Mr-J;tp-R< 'Injj (~~ ~). 

'Ober die Einordnung des erst en Namens Wsr-kl-R< Hndr HiBt sich an Hand dieser Auf
stellung nichts sagen, als daB dieser Herrscher nicht allzuweit von der Sebekhotepgruppe zu 
suchen sein wird. Ftir die tibrigen Namen kann kein Zweifel tiber ihre Zusammengehorigkeit 
aufkommen: es sind dieselben Namen, die auch im Turiner Konigspapyrus und sogar in wirrer 
Reihe auf der Karnakliste zusammen stehen268• Mit Hilfe dieser Listen laBt sich die schon aus 
obiger Aufstellung ersichtliche Reihenfolge bilden: Wsr-kJ-R< Un4r, 8l}m-R< 8wl(j-tl.wj Sebekho
tep, U<-sl}m-R< Neferhotep, U<-njr-R< Sebekhotep, U<-!ttp-R< Sebekhotep, (U<-<nl}-R< Sebekho
tep), W1!t-ib-R< 'I<-ib, Mr-njr-R< 'jj, Mr-J;tp-R< 'Injj. 

Lag nun schon beim Spiralmuster infolge seines star~en Rtickgangs die Vermutung riahe, daB 
es sich urn eine oberagyptische Stilgruppe und oberagyptische Konige handelt, so vermag ein 
'Oberblick tiber die gesamten Funde jener Namengruppe und der zu ihnen 
gehorigen weiteren kleinen Konige nach der I2. Dyn. eine weitgehende Siche
rung dieser Vermutung und sogar eine ziemlich ins Einzelne gehende Auf
steHung der oberagyptischen Nachfolger des MR zu schaffen. 

a) DER UBERGANG IN DIE ZWISCHENZEIT 
Amenemhet IV. wird noch im gesamten A.gypten durch Denkmaler nachgewiesen. Seine 

Nachfolgerin Njr.w-8bk-R< (so richtig statt 8bk-njr.w-R(269) hat sich anscheinend hauptsachlich 
in Mittelagypten in der Faijumgegend aufgehalten; daher nennt sie sich auch Sobek zuliebe 

Njr.w-8bk-Sd.tj (<s::z"..:: lll). Der Ubergang von der Tochter Amenemhets III. und letzten 

Vertreterin · der I2. Dyn. zu ihrem Nachfolger Sl}m-R< l}w-tl.wj Amenemhet-Sebekhotep 
scheint vollig reibungslos verlaufen zu sein; die Nilstandmarken am zweiten Katarakt bei 
Semne verzeichnen die Konigin und ihren Nachfolger noch ununterbrochen. Man darf aus 
diesem Grunde wohl an verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden denken; ihr Name 
verleiht zugleich erstmals der Verehrung fUr den Krokodilgott Ausdruck, und die beiden Namen 
ihres Nachfolgers erwecken den Eindruck, als hatte Amenemhet-Sebekhotep einen der beiden, 
Amenemhet namlich, aus Pietat und aus Prestigegrtinden angenommen. 

Semne und die Kahun Papyri bezeugen die N achfolge Amenemhet- Sebekhoteps (1.), 
die Kahun Papyri nennen zudem wenigstens 5 Regierungsjahre 270271. Seine Namen werden 
durch Funde in Der el- bahari und Medamod gesichert272 • Da die Nilstandsmarken jedoch nach 
seinem 3. Jahr abbrechen, darf man den Ausbruch der Wirren auch im Stiden zu dieser Zeit 
annehmen. 1m Norden wird seine Stellung von Anbeginn bereits schwierig gewesen sein. Immer
hin hat der Konig noch die Handelsbeziehungen mit dem Sudan aufrecht erhalten, wie es nach 
ihm die gesamte Zwischenzeit weiter hielt; in der agyptischen Faktorei zu Kerma mag seine 
Alabasterstatue gestanden haben und legt heute Zeugnis fUr ihn ab273• AuBer zu Illahun, 
das zu Oberagypten rechnet, belegen seinen Namen nur Blocke von Bubastis im Delta274• 

Sein Hauptgebiet und zudem wohl seine Heimat muB in Oberagypten gelegen haben. 
Denn die Karnakliste, eiferstichtige Htiterin ihrer Ortsansprtiche, hatte den Namen275 sonst 
nicht aufgenommen. AuBerdem hat der Konig in Der-el-bahari276 und Medamod277 sich be
tatigt. Vor allem aber weisen auf Oberagypten einige Rollsiegel in gutem MR-Stil, auf denen 

268 Farina, II Papiro dei Re restaurato. Turin 1938. Abgekiirzt Far. 6, 5 z. B. als Kolumne 6, Zeile 5. Die 
Karnakliste Thutmosis' III. wird stets nach der Reihenfolge bei SETHE, Urk IV, 608ff. aufgefiihrt. 

269 Sobek wird haufig damals und spater Sobek-Re genannt. Zudem wird so die andere Namensbildung 
N fro w-Sbk-Sd.tj verstandlicher. 

270 PETR., A. History .. I (1924), 207; vgl. HALL 2639; NEWB. VI, 2I. 
271 LD II, 15Ia-d. GRIFFITH, Kahun Papyri S. 22 und 84ff., Tf. IX, 9; X, 3. 
272 NAVILLE, Deir el-Bahari (XL) II, Tf. 10, C und H . Medamod (Fouilles IFAO VIII (1930), Tf. 10 und IX 

(1931), Tf. VIII. 
m Anc. Egypt 1916, S. 87; SCHARFF in OLZ 29 (1926), Sp. 93ff. 
m NAVILLE, Bubastis Tf. 33, G und H. 
275 Karnakliste Nr. 36. 
276 S. oben Anm. 273. 
m S. oben Anm. 273. 
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sich der Herrscher U. a. ~ 'C:7 ~ ~ !~~~ nennt278 : 8mnw oder 8wmnw ist der Name eines 
Heiligtums des Gottes Sobek nahe bei Gebelen in Oberagypten, und die Anrufung dieses 
Heiligtums wird (auBer der Herkunft dieser Siegelzylinder aus der Gegend von Gebelen) seine 
Verbundenheit mit der Heimat und ihrem Gott bekunden (s. S. 56). 

Nun wird im Turiner Konigspapyrus auf Kolumne 6, Zeile 5 (abgektirzt FAR. 6, 5) der neuen, 
von FARINA herausgegebenen Zusammensetzung IBSCHER'S nicht 8l}m-R< l}w-tl.wj Amenemhet
Sebekhotep als Erbe der I2. Dyn. aufgefUhrt, sondern ein Uw-tI.wj Wglj; der durch Kahtm 
Papyri und die Semne-Marken gesiche.rte 8l}m-R< l}w-tl.wj Amenemhet-Sebekhotep dagegen 
folgt als FAR. 6, I9. Es kann kein Zweifel bestehen, daB hier durch den Papyrusschreiber 
eine Verwechslung zweier sehr ahnlicher Namen vorgekommen ist279 • Konig 
Uw-tJ.wj WgJj, dem der Turiner Papyrus zudem nur z Jahre, 3 Monate, 24 Tage zuerkennt, 
stimmt weder im Namen noch in der Regierungsdauer mit den iibrigen Daten tiberein. Dberdies 
ist sein Name fest verbunden mit einem auch im Turiner Papyrus spater angefUhrten Herrscher
namen (s. unten S. 52), und er spielt eine soleh unbedeutende Rolle nach Ausweis seiner karg
lichen Denkmaler, daB er unmoglich mehr als ein Emporkommling sein kann, dem es nicht 
gelungen ist, ganz A.gypten auch nur drei Jahre zu beherrschen. 

An dieser Stelle ist auch die Frage nach dem Konig des Papyrus Bulaq I8280 neu zu stellen. 
BORCHARDT las den Namen und das 3. Regierungsjahr eines Konigs 'Imn_~(Tier)-MP281, 
vor MP war also ein Tierzeichen erganzbar zu erkennen. Da:mit dtirfte die Festlegung des 
Papyrus auf 8l}m-R< l}w-tJ.wj Amenemhet-Sebekhotep (I.), unbestritten sicherstehen; tibrigens 
hat schon ED. MEYER ihn als den Konig des Papyrus Bulaq 18 bezeichnet282 • Wenn der Papyrus 
damit nahe an das MR herangertickt wird, entstehen keine palaographischen Schwierigkeiten: 
die Schriftformen stehen weit von jenen des mathematischen Papyrus Rhind entfernt, und 
damit auch weit von der Schrift des NR-Hieratischen283• Nun stammt der Papyrus Rhind aus 
der Zeit des Hyksos <J-wsr-r< Apophis, also noch aus betrachtlicher Entfernung von der 18. Dyn.; 
also ist der Bestimmung des Papyrus Bulaq 18 auf die beginnendeZwischenzeit nichts im Wege. 

b) DER ZERFALL DES REICHES NACH $!Jm-R< bw-t;.wj 
AMENEMHE T -SEBEKHOTEP 

Der nsw.t-bjt-Name des Nachfolgers von Amenemhet-Sebekhotep (1.), 8l}m-kl-R<, wird durch 
die letzte Eintragung in den Kahun Papyri tiberliefert284 ; mit ihm enden diese wertvollen 
Dokumente. Sein 3· Regierungsjahr wird dabei noch erwahnt. Der Turiner Papyrus enthalt 
keine Angabe tiber seine Herrscherzeit, fUhrt aber auch seinen Namen als zweiten nach der 
I2. Dyn. unter AnschluB seines sJ-R<-Namens 'Im(n-m-hl.t snb).f (FAR. 6, 6). Vom sJ-R<-Namen 
ist mit Vorbehalt auf seine Geburt zur Zeit Amenemhets III. zu schlieBen285• 

Als weitere Belege fUr die Tatigkeit Konig 8l}m-kJ-R<s finden sich eine Stele zu Athribis 
am Eingang zum Delta286 mit dem Horusnamen 8<nl}-tJ.wj, eine Inschrift in Tanis287 mit dem
selben Horusnamen, und eine Statuette, die in Kairo gekauft wurde, leider nur mit dem 
nsw.t-bjt-Namen288

• Ein Skarabaus im Spiralmuster (s. S. 45) verweist ebenfalls eher auf 
Unteragypten. Dagegen tragt ein Rollsiegel aus der Gebelengegend im besten Stil des MR und 
ahnlich der nachmaligen Sebekhotepgruppe nicht den Horusnamen 8<nl}-tl.wj, sondern M!t-ib-

tl.wj (~~)289 zum nsw.t-bjt-Namen 8l}m-kJ-R<undsl-R<-Namen 'Imn-m-!tl.t snb.f. Dieselben 

Namen entdeckte neuerdings Bisson de la Roque auf Kalksteinfragmenten zu Tod bei Luxor29o• 

278 HALL 2642/3; NEWB. VII, 4 = H. Sc. 278; H. Sc. 279; NEWB. XLIII, 3. Ferner Kartuschenstempel: 
NEWB. X, I; HALL 264r; PSBA 25 (1903), S. 135. 

279 Vgl. PIEPER in AZ 51 (19r3), S. 94. 
280 SCHARFF in AZ 57 (1922), S. 51 ff. 
281 AZ 28 (r890), S. 70ff.; 29 (r891), S. I02ff.; vgl. SCHARFF Transskription von XXXI/II. 
282 Ed. MEYER. Gesch. d. Altert. I 2, S. 302 und 304. 
283 Vgl. Pap. Petersburg 11I6 A. aus der Regierungszeit Amenophis' II. 
284 GRIFFITH, Kahun Papyri Tf. IX, lund 8, dazu S. 22 und 87. 
285 Vgl. NEWB. in PSBA 21 (1899), S. 283. 
286 Br. Mus. 1346. 
287 MARIETTE, Mon. div. Tf. 103c und 104. 
288 PSBA 23 (1901), S. 222. 
289 PSBA 21 (1899), S. 282f. = NEWB. VII, 3. 
290 T5d (Fouilles IFAO XVII (I937)), S. I25, Fig. 76. (Es muLl natiirlich SlJ,m-kJ-R' heiLlen und nichtSsm-kl-R'). 

4 Stock 
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Also stehen zwei Horusnamen einander gegeniiber, wahrend der nsw.t-bjt-Name gleich lau~et 
und der sl-R'-Name nur bei den oberagyptischen Funden und im Turin.er Pap~rus erhalten 1St. 
Die Moglichkeit, daB ein Herrscher zwei Horusnamen fiihrt, ist nicht emf~chhm von der Hand 
zu weisen' Thutmosis III. fiihrte ahnlich mehrere nb.tj-Namen. Aber em so unbedeutender 
Konig wie'Shm-kl-R', der nicht einmal die wichtigen Nilmarken weiterfiihrte, hat von dem V?r
recht der G~oBen kaum Gebrauch gemacht. Man wird einen oberagyptischen, auch 1m 
Turiner Papyrus als Nachfolger Amenemhet-Sebekhoteps genannten Herrsch.er Slfm.~kl-R' 
'Imn-m-hd snb.f und einen unteragyptischen Konig .. Slfm-kl-!?' untersc~elden mussen; 
vom letzteren ist der sl-R'-Name noch nicht bekannt, er tragt aber .Jedenfall~ em~n vom Ober
agypter verschiedenen Horusnamen291. Moglicherweise hat der Rlvale abslchthch de?selben 
Thronnamen gewahlt. Diese Frage hangt jedoch von der anderen ab, ob ?er Unterag!,pter 
ebenso wie sein Namensvetter als zweiter Nachfolger der 12. Dyn. anzusetzen :st. Entschel~ung 
kann in der Frage bereits der Kahun Papyrus bringen, da er nur den .nsw.t-bJt-Nan:en anf?hrt, 
aber zweifellos den Nachfolger Amenemhet-Sebekhoteps nennt. Shmmt nun ~le ~uteilung 
des Kahun-Papyri-Namens zu dem Fiirsten der Tanis-Athribis-Funde, dann .zerf~el Agyp~en 
in ein kleineres oberagyptisches Gebiet urn Theben als Hauptstadt und em .gro~e~es Re:ch, 
das Delta (Tanis) und Niltal bis iiber das Faijum hinaus umschloB, - wenn es. em~elt~lch reglert 
wurde. Ahnlich hatten ja auch vor dem MR die Konige von He~akleopohs .?~S hmauf na.ch 
Siiit ein Reich zusammengefaBP92. Der Turiner Papyrus setzt Wle zur Bestahgung der em
getretenen Wirren nach Slfm-kl-R' eine 6 Jahre wahrende Zeit oh~e anerkannt~ H~rr~cher 
ein (FAR. 6, 6) . Heide Slfm-kl-R' hatten den eigenen Herrschaftsberelch offenbar mcht m lhrer 
Familie verankern konnen. 

c) 2 KONIGE NAMENS IjnrJr 

1m Papyrus Bulaq 18 wird ein Wesir 'nlfw (f~) erwahnt293, der von GRIFFITH .~~t Hilf: 
der Stelen Louvre C II und C 12 in die Regierungszeit des auf C II genannten Komgs NJ
ml 'n-h '-R' H ndr bestimmt wird 294. Diesen Konig U nqr er klaren SCHARFF, PIEPER und B URCHARDT 
noch fiir ei~e~ HyksoS295. Nun klingt es a priori unwahrsch~inlich, daB der Wes~r Amenemhet
Sebekhoteps spater auch Wesir eines Hyksos geworden sel, zumal schon wer:lge J~~re ~~ch 
dem Ende der 12. Dynastie. Ferner hat man den Papyrus Bulaq 18 1860 m Dra abu -n
Nagga gefunden, und der Schreiber des Papyrus, Neferho~ep, stam~te von Theben. D~r 
Hyksos Un4r miiBte also in Theben regiert haben. Er w~r Jedoch kem!lyksos:. sonder~. em 
ganz unscheinbarer, weder im Turiner Konigspapyrus noch m der Karn~khste er~ahnter Furst. 
Jedenfalls hat er sich in Oberagypten auf den Thron gesetzt; dorthm verwels~ auch auBer 
Papyrus Bulaq 18 die Louv:est~le C II. (Abydos). Vie~~eicht zahlt er zu den vorubergehenden 
Erscheinungen jener 6 Intenmsphre, dIe FAR. 6. 6 anfuhrt. 

Unbedingt zu trennen ist Konig Nj-mJ'n-lf'-!?' Unqr von d~m Herrscher Wsr-k~-R' 
Hndr296 der sich in einem ansehnlichen Grabmal bel Saqqara verewlgt hat. AuBerdem hegt 
~in -Sk;rabaus mit seinen beiden Namen vor (s. S. 39); der Stil dieses Stiickes steht dem.MR 
noch sehr nahe und laBt von den kommenden Tendenzen noch nichts verspiiren. Auch dleser 
Konig Hndr zahlt also nicht zu den Hyksos; daher erscheint sein Name unter den Herrschern 
der Kolm;ne 6 (FAR. 6, 20), freilich an einer Stelle weit von ~menemhet~~eb~khote~. und 
Shm-kl-R'. Sein Nachbar (FAR. 6, 21) ist Smnlf-kl-R' Mr-ms', Komg "General, sem Vorganger 
!iw-t1.wj W glj, der nachweislich (S. 49) mit Ame~emhet-Sebekho.tep Platz zu we.chseln hat und 
von FAR. 6, 5 nach 6. 19 riickt. Konig UW-tl.WJ W~lj kann, w:e noch aufgezelgt werd;n soIl 
(unten S. 51), nur in Karnak und im Kataraktengeblet nachgewle~en werden, ~sr-kl-R .. Unqr 
dagegen im Gebiet von Memphis, wo sein Grabmal.Ii~gt. In der Relhe der theb~msc~en Fursten 
nach der 12.Dyn. ware Konig Wsr-kl-R' Unqr bel emer solchen !landlungswelse .:l1C~t z~ ver
stehen, in den Zusammenhang der bereits seit Slfm-k1-R' vorhegenden Unabhanglgkelt des 

291 PETR., A Season .. Tf. 15, 466 liegt ein H orusname S'no,-tl .wj vor, ein Inschriftstiick von Gebel Silsile; 
aber es kann ebenso Sethos 1. zugehoren oder einem dritten Herrscher. 

292 V gI. SCHARFF, Der historische Abschnitt der Lehre fUr Konig Merikare, SBA W 1936, 8. 
293 SCHARFF, Az 57 (1922) Transskription zu XXXVII, 3· 
294 GRIFFITH in Az 29 (1891) , S. 106. 
2gS PIEPER, Konige .,. S. 32 ; BURCHARDTAz 50 (1912), S. 7;. Ed. ~EYER war ~ageg:r: (G. d. AI~: S'.304); 

JEQUIER, Deux Pyr. du Moyen Empire, S .. 2~f. fragt, ob mcht dle Lesung Nl-r/;r-R m Frage kame . aber 
beim sl-R'-Namen ist es nicht wahrschemhch. 

296 JEQUlER, a. a . O. S. 6, 22ff., 27; Fig. 5; Tf. V, b und c. 
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nordlichen Agypten laBt sich sein Name ohne weiteres einordnen. Unter dieser Annahme 
steht er auch dem an Denkmalern aufgezeigten Nachfolger von UW-tl .Wj Wglj, Snjr-ib-R< 
Sesostris (IV.), nicht im Wege. Letiterer ist nur in Karnak und Medamod nachzuweisen, im 
Konigspapyrus findet er sich nichp97. 

Damit wird dem Turiner Dokument die zweite Ungenauigkeit in der Dynastienfolge nach 
dem MR nachgesagt. An anderen Stellen wird wiederum von seinem Wert Zeugnis abzulegen sein. 
Die Wichtigkeit der neuen Feststellung erhellt daraus, daB nach FAR. 6, 19 ein Herrscher auf
gefiihrt wird, dessen Bereich augenscheinlich nicht in Oberagypten lag. Dasselbe gilt nun auch 
von den nachstfolgenden noch (s. unten): somit laBt sich nach FAR. 6, 19 eine Anderung 
der Konigsreihe, ein "Dynastiewechsel" aufzeigen, der im Papyrus gar nicht vermerkt ist. 

Konig Nj-ml'n-lf<-R< Unqr gehort also zu den friiheren oberagyptischen Fiirsten nach dem 
MR, (da <nlfw sonst nicht auch unter ihm noch Wesir hatte sein konnen), Konig Wh-kl-!.?' 
zahlt zu der Herrschergruppe des Nordens, deren EinfluB auf das Delta selbst nicht gewahr
leistet ist. Er muB nach seiner Anordnung im Turiner Papyrus und nach der Stilistik seines 
Skarabaus 298 vor der Sebekhotepgruppe eingesetzt werden. Wie seine zeitliche Stellung zu 
Slfm-kl-R' dem Unteragypter zu fassen ist, entgeht noch vorlaufig unserer Kenntnis. 

d) EINE THEBANISCHE UND EINE TANITISCH-MEMPHITISCHE (?) 
HERRSCHERREIHE 

Auf Konig Wsr-kl-R' Unqr (FAR. 6, 20) folgt im Turiner Konigspapyrus der bekannte Name 

Smnlf-kl-R' Mr-ms' ( Oln~@ ' U) ~ ~ (FAR. 6, 21) .299 Konig Mr-ms' hieB also so; I'"""""" 1f .::=-111 
"Heerfiihrer" war sein Name und berechtigt noch nicht zu dem SchluB, der Herrscher sei gleich 
Haremheb auf den Schultern der Soldaten in den Palast eingezogen300• Zwei Statuen des Konigs, 

in Tanis gefunden30l, tragen die wichtige Inschrift: r! '::7,.:;::!~ (8r ~@ % U ] ~ ~ 

:rC~,~~~~iD~f~=~~~· 
Die Statueninschrift bringt somit den Gott Ptah von Memphis in Erwahnung. Nun hat man 
daraus immer auf eine Verschleppung der Statuen von Memphis nach Tanis geschlossen. Eher 
ist jedoch auf eine Usurpation durch den Hyksos (l-qn.n-R' Apophis und durch Ramses II. 
an Ort und Stelle zu schlieBen302. Ob man nun eine Verschleppung oder die viel wahrschein
lichere Usurpation an Ort und Stelle vorzieht, jedenfalls findet sich von Konig Smnlf-kl-R' 
Mr-ms' nur im Norden eine Spur. Die Residenz des Konigs (s. unten Konig Sethkare!) 

297 Neuerdings Bisson de la Roque in TOd (Fouilles IFAO XVII (1937), S. 125/6) . 
298 PETR. XIX, 14. M. 1-2 und ahnlich HALL 239 bezieht sich vielleicht auf einen unkoniglichen Namen, sind 

jedenfalls stilistisch nicht einzuordnen. 
299 Mr-ms' ist ein Name, kein Titel; vgI. KoI. 6, 6 ; 9, 30/1. 
300 ED. MEYER schloB aus dem Namen auf die Usurpation des Thrones durch ihn (G. d. Altert. ,So 302f.). 
301 PETR., Tanis (1885), Tf. 3, 17 B und C. 
302 S. SCHARFF, Agypten (Handb. d . Arch. I) , S. 544f; EVERS, Staat aus dem Stein II, S. II7ff. ; dagegen 

vor aHem DARESSY, L'art de Tanis (Ann. Servo 17 (1917), 164ff.). Mit der Verschleppungstheorie sind 
mehrfache Schwierigkeiten verbunden. Bei ihrer Annahme waren Denkmaler aus ganz Agypten bis 
von Assuan her ohne klare Auswahlmotive - auBer etwa dem meist schwarzen harten Granit der Statuen 
und der eigenartig eigenwiUigen, "wilden", oft erdriickenden Kraft der Denkmaler - nach Tanis zusam
mengetragen worden. Gerade diese Material- und Formzusammengehorigkeit der Taniskunst deutet aber 
auf das Gegenteil. ihre Herkunft aus der "Tanisschule" hin. AuBerdem finden sich im Delta (Bubastis, 
Kom el-Hisn, Abukir, Tanis) Beweisstiicke der kiinstlerischen Betatigung von 12 . Dyn.-Konigen. Bei den 
ausgedehnten damaligen Beziehungen zu Palastina-Syrien und der regen damaligen Bergbautatigkeit 
auf der Sinai-Halbinsel muB ein Aufschwung und eine erste Hochbliite von Tanis (I;Iw .t w'r.t) leicht ver
standlich erscheinen. Auch der Gott Ptah schlieBt sich im MR von Tanis nicht aus. Unter den Ortsgottern, 
denen die Verehrung Ramses' II . gilt, findet sich "Ptah-von-Ramses" und "Ptah-siidlich-seiner-Mauer" 
(Pap. Leiden361/64, S. J. E. A. 5 (1918),196 (GARDINER)). "Ptah-siidlich-seiner-Mauer",derReichsgott und 
Hauptgott von Memphis, wird sicherlich auch im MR zu Tanis Verehrung erfahren haben. SchlieBlich 
weist die merkwiirdige Verschiedenheit des Vorgehens bei der Namenstilgung durch die Usurpatoren 
(bald nur Vorder- und Hinterrand des Sockels ohne Oberseite, bald eine, bald beide Schultern von 
Sphingen, vgI. EVERS II, S. II9) darauf hin, daB nur in die Augen fallende Stellen verandert wurden. 
Die Statuen standen also an festen Platzen in Tanis und wurden nur an auffalligen Stellen behauen. -
Hatte Tanis nicht schon zu Beginn der Hyksoszeit eine bedeutende Rolle gespielt, dann ware den Hyksos 
kaum die Ubernahme der Stadt als Hauptstadt natiirlich und richtig erschienen. 

4* 
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ist in Tanis oder Memphis zu vermuten. Bei der sinkenden Bedeutung von Memphis als 
Residenz schon wahrend der 12. Dyn. mochte man eher an Tanis denken. Konig Wsr-kJ-R< 
Hn4r (S. 50) ist freilich bei Saqqara begraben. Er und sein Nachfolger Mr-ms< besaBen jeden
falls nur im Norden Bedeutung; im Suden findet sich nichts, auch die Karnakliste kennt 
sie nicht303. 

Man kann somit von einer Herrscherreihe in Tanis-Memphis sprechen oder doch 
Tanis-Memphis als Hauptpunkte dieser von den Oberagyptern vers?hiedenen Dy~aste.n seit 
Bhm-kJ-R< ansehen. Noch zwei Namen der Gruppe werden vom Tunner Papyrus uberhefert: 
(Bnjr-) kJ-(R<), der zunachst nur ein Name geblieben ist, und Bt!p.-(kJ-R<) = Sethkare (FAR. 
6,22 und 6, 23). Sethkare solI LEGRAIN in Luxor festgestellt haben304 .. A~er auch der bloBe 
Name dieses Konigs scheint mit Theben unvereinbar. Nach den neuen wlchhgen Fests~eIlungen 
jUNKERS305 kann heute der Sethkult nicht langer zum Ausdruck der Fremdherrs~haft m Unter
agypten gestempelt werden, sondern charakteristisch ersch~int gerade die ?~ern~hme . des 
Sethkults im nordostlichen Delta durch die Fremden und seme Anpassungsfahlgkelt an lhre 
Hauptgotter. Sethkare war ein Sohn der unteragyptis~hen Sethverehrer, s.tand nicht .. mit den 
noch fernen Hyksos in Verbindung und auch nicht mIt dem Seth abgenelgten Oberagypten. 
Aus seinem Namen ist sogar direkt auf Tanis zu schlieBen. Mit ihm schlieBt die Reihe der unter
agyptischen Konige von Tanis-Memphis; der nachste Name der Turiner Konigskolumne (6,24) 
leitet die Oberagypten und Unteragypten wiedervereinende Sebekhotepgruppe ein306. . 

Was geschah inzwischen in Oberagypten? Die Tradition von Medamod, wo Sesostns III. 
mehr noch als die ubrigen Konige der 12. Dyn. seine Bautatigkeit . entfaltet h~tte ;rnd B!Jm-R< 
ljw-tl.wj dem Beispiel der 12. Dyn. gefolgt war,307 ~edeutet be~nahe alles < m d~eser .. ~rage. 
Auf einem Reliefsockel zu Medamod steht der Name emes nsw.t-bJt B4jJ-kl-R SJ-R KIJJ- Imn-

m-lu.t308 (Or~~U) ~ (U~~~~~ ~J und zwar zusammen ~it. dem be-
reits mehrfach erwahnten Konig ljw-tJ.wj Wglf. Die belden Herrscher stehen also m emem Ve:
haltnis zueinander, das dem Turiner Papyrus zufolge (FAR. 6,18 und 6,5 an Stelle ~on6,I9) dIe 
Aufeinanderfolge beider darstellt. Von Konig B4jl-kl-R< Kljj->Imn-m-bl.t sind keme weltere?
Denkmaler gefunden; Konig ljw-tJ.wj Wgljwird auf einem Statuenbruchstiick in Karnak mIt 
beiden Namen309, auf einer weiteren Statue ebenfalls mit beiden Namen unter Anrufung des 

G-ottes ~~::::.: von Nubien gelesen310. Diese Funde bezeugen seine Ma~ht uber .. K.arnak und 
das Assuangebiet, wo der einheimische Gott verehrt wu:de. AuBe:dem tel~t de: Komg~pa:r:>'yr,:s 
(FAR. 6. 5) ihm 2 jahre, 3 Monate und 24 Tage zu. KO:r:lg ljW-tl.WJ Wgljr~.lht slch somlt w,:rdlg 
in die Kette kleiner oberagyptischer Dynasten, glelch B4jJ-kl-R< KIJJ->Imn-m-/:tJ.t, semem 
Vorganger. . . .. 

Aber auch sein Nachfolger in Oberagypten - sem Gegenspleler (ohne ze1thches Zusammen-
treffen behaupten zu wollen) in der Gruppe von Tanis-Memphis ist schon (S. 50) genannt 
worden - wird durch eine Kalksteininschrift uberliefert311• Es ist Bnjr-ib-r< Sesostris (IV.), der 
mit ljw-tl.wj WgJj zusammen auf q:m Stein als .Herrscher .gesch~ieben steht. Irgend~e!che 
Beziehungen haben damit klare Ubergange zWIschen drel aufemander folgenden Komgen 
geschaffen. Vielleicht ist Konig Sesostris (IV.) in der Karnakliste (Nr. 45, oder 56?) auf
gefUhrt; in der Kolonne 6 des Turiner Papyrus findet sich der Name des bedeutungslo:en 
Fursten nicht. In Karnak sind aus seiner Tatigkeit Statuenfragmente312 erhalten und eme 
Inschrift wird auf den 1. Tag der Uberschwemmungsjahreszeit in seinem 1. Regierungsjahr 
datiert313. 

S03 Die Karnakliste scheint nur soIche Herrscher aufzufiihren, die mit dem Tempel durch Bauten oder 
Stiftungen in Verbindung standen; vgl. Ann. Servo 2 (1901), S. 7,81; 3 (I90~), S. I~9 (~aspero). 

304 Ann. Serv.6 (1905), S. 135. Der Name wird als sl-R'-Name angefuhrt; dIe vlerkantlge, m Luxor gekaufte 
Perle ruft jedoch starke Zweifel hervor (vgl. GAUTHIER, II, S. 145 f.). 

30. AZ 75 (1939), S·77ff. , . .. 
306 NEWB. XLIV, 9 und PETR. XVIII, 13. DF (Rollsiegel) bringen den Namen 8bkJ-kl-R . Wohm gehort 

der Name? 
307 Vgl. SCHARFF AZ 57 (1922), S. 63, wo ein Besuch des Konigs erwahnt wird. 
30B Vgl. Rev. d' Egypte ancienne II (1929), S. 145f. und 159· 
309 Ann. Serv.6 (1905), S. 133ff. 
310 Ann. Servo 10 (1909), S. 106. 
311 Ann. Servo 8 (1907), S. 25off. und Fig. 1. 

312 Rec. trav. 26 (1904), S. 218f.; Ann. Servo 2 (1901), S. 272. 
313 Rec. trav. 30 (1908), S. 15/6. 

I. Die sog. I3. Dynastic 53 

Warum erwahnt der Turiner Konigspapyrus die beiden ersten dieser drei irgendwie legitim 
aufeinanderfolgenden Dynasten, den letzten aber nicht? Es folgen p16tzlich die Namen der 
tanitisch-memphitischen Gruppe. Wsr-kJ-R< ljn4r war wohl bedeutender als Sesostris (IV.) 
Ob aber dies der Grund gewesen ist? Vielleicht kann hier die Feststellung MOLLERS314 einen 
Fingerzeig geben, daB namlich der Turiner Papyrus palaographisch in die Gegend von 
Memphis zu lokalisieren sei. Dann, bei Annahme dieser durch die Autoritat MOLLER'S als 
Palaographen unterstrichenen Moglichkeit, verstiinde man die Bevorzugung der tanitisGh
memphitischen Linie ohne wei teres. Dann ergabe sich aber auch ein Grund fUr die Aufnahme 
der Hyksos in die Reihen der agyptischen Konige: wahrend man in Theben keinen Hyksos in 
einer Konigsliste gewahren wird, hat Memphis hier eine freiere Anschauung, wie der Stammbaum 
memphitischer Priester315 mit drei Zwischenzeitnamen dunkler Herkunft (s. unten S. 55) 
zeigt. So wurden in den Turiner Papyrus die Hyksos und die kleinen Fursten nach der Sebek
hotepgruppe aufgenommen316. 

Die starke Tradition Thebens zwang die Verfasser von Konigslisten, den Namen thebanischen 
Gedachtnisses besondere Rucksicht angedeihen zu lassen. Daher wurden die thebanische und 
die tanistisch-memphitische Reihe in den Verlauf der sog. 13. Dyn. eingeschaltet. Eine zeitliche 
Bestimmung ist so mit fUr die Gruppe FAR. 6, 7 bis FAR. 6. 24 nicht zu treffen auBer im Ganzen; 
dagegen scheiden sich FAR. 6,18 bis 6, 23 in die oberagyptische Reihe B4jl-kl-R< Klj-'Imn-m-lu.t, 
ljw-tl.wj WgJj(und Bnjr-ib-R< Sesostris (IV.)) und die tanitisch-memphitische Reihe Wsr-kl-R< 
ljn4r, Bmn!J-kl-R< Mr-ms<, Bnjr-kJ-R< und Sethkare. 

e) DIE KONIGSNAMEN DES INTERREGNUMS. 
N ach der Ordnung der Turiner Konigsliste zwischen Kolumne 6, 18 und 6, 24 verbleibt die 

Gruppe 6, 7 bis 6, 17, ohne daB eine sichere Verteilung oder Bestimmung aller darin genannter 
Herrscher moglich wird. Konig B<n!J-ib-R< (FAR. 6, 10) ist zweifellos ein Oberagypter; zwei 
Opferschalen von Karnak vermitteln seinen vollen Namen B<n!J-ib-R< 'Imnjj 'Intf'Imn-m-bJ.t317. 
In der Karnakliste wird sein Name ebenfalls gefuhrt (Nr. 37; 23(?)). Ein Rollsiegel erwahnt 
auBer seinem Namen wieder die Verehrung des Konigs fUr den Krokodilgott von Bmnw bei 
Gebelen318. Der Skarabaus PETRIE XVIII, 13. 6, den PETRIE diesem Konig zuteilen mochte, 
kann nach Stil und Ruckenkerbe nicht vor dem NR entstanden und daher dem unbedeutenden 
Namen nicht zugedacht sein319. 

Dem Oberagypter B(nh-ib-R( 'Imnjj 'Intf'Imn-m-bd steht in FAR. 6, 8 oder 6, 12 ein Unter
agypter gegenuber, wenn Konig B/:ttp-ib-R( derselbe ist, den eine Opfertafel von Sebennytos 
im Delta320 'Imn-m-/:tJ.t zubenennt. Die Unterscheidung von Amenemhet I. von der 12. Dyn. 
wird durch verschiedene Horus- und nb.tj-Namen gewahrleistet. Beide Namen des Konigs 
rufen das Gedachtnis an die eben vergangene 12. Dyn. zuruck; er wird sich also bald an B!Jm
kl-R<, den ersten nur unteragyptischen Herrscher nach dem MR, anschlieBen. Wenn nun 
FAR. 6, 7 fiHschlich keinen nsw.t-bjt-Namen, sondern den sJ-R(-Namen 'Imn-m-/:tl.t aufweist, 
liegt die Vermutung sehr nahe, daB hier eine Zeilenverschiebung einen neuen Namen ergeben 
hat, der eigentlich Teil des mit FAR. 6, 8 folgenden B/:ttp-ib-R( 'Imn-m-bl.t sein sollte. 

Ahnlich muB FAR. 6,9 mit dem sJ-R(-Namen ~~~ ('Iwnj oder 'Iw.j-nj?) bewertet 
werden: dieser dunkle Abschnitt des Papyrus leidet in erster Linie an einer Nachlassigkeit der 
alten Schreiber, dann freilich auch an dem Charakter einer Wirrenzeit wie der hier gestreiften. 
Man mochte darum auch nicht zogern, auch noch FAR. 6, 7/8 und 6, 12 zu einem Konig zu 
vereinen, da sich aIle Namen decken. Fur diesen Fall hatte dann ein kleiner unteragyptischer 
Epigone der 12. Dyn. auf Grund des Papyrus rund drei jahre den Namen Konig S/:ttP-ib-R( 
'Imn-m-bJ.t gefUhrt. 

Fur FAR. 6, II-I4 (mit Ausnahme von 12) laBt sich bisher keinerlei Nachweis erbringen. 
Von FAR. 6, 15 (Sebekhotep, dem zur nsw.t-bjt-Namenbildung ein R( hinzugefUgt wurde) und 

314 Hier. Palaogr. (MOLLER) II, S. 2. Bezeichnenderweise nennt der Papyrus als erste tiber Agypten herr-
schende Gotterdynastie die memphitische des Ptah (Far. 1, II). 

310 S. unten S. 54 f. 
316 Vgl. PIEPER AZ 51 (1913), S. 99. 
317 MARIETTE, Karnak Tf. 9f. = Kair023040' 
31B PSBA 36 (1914), S. 37. 
319 Es handelt sich wohl urn den Goldhorus-Namen der Konigin Hatschepsut, vgl. Urk. IV, 359. 
320 Ann. Servo 5 (1904), S. 124. 
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6, 16 (Rn-snb) gilt, was bereits bei 6, 7 und 6, 9. zu b.eanstanden war: die Reihe des Konigs
papyrus leidet hier sichtlich, und daher lassen sich .hler nur V~rmutun?en a,:ss~~e~hen oder 
unterlassen. Bemerkenswert bleibt noch die Angabe emes DynastIeabschmtts bel Komg Rn-snb, 
dem tibrigens nur I Monat Regierungsdauer z,:gestanden wird. A~~ich werden. auch die ~nderen 
Namen, es bleiben vielleicht nur 5 bis 6 ernsthche Nennungen, Komge von germger Reglerungs
dauer betreffen. 

Wie stellen sich nunmehr die archaologischen Funde und Hinweise zu den Angaben des 
Turiner Konigspapyrus? Zweifellos stimmt der Papyrus zu ?en ~ng~be~.tiber di~ erste~ Nach
folger der 12. Dyn. auf den Kahun Papyri usw.; aber schon hler tellt sich Agypten.m zwel Lager, 
deren eines zwei Vertreter einer Frtihgruppe zahlt, KARUN und FAR. 6, 7/8 mIt den Namen 
B!Jm-kf-R' (Horusname: B'n!J-tf.wj) und SJ:ttp-ib-R' 'Imn-m-l:u.t; das a~den:, o~e:agyJ?~i,sche 
Gebiet ist durch FAR. 6, 6 und 6, 10 B!Jm-kl-R' 'Imn-m-J:u.t snb.f und B n!J-~b.~R Irr:nJJ. Intj 
'Imn-m-l:u.t, und den oberagyptischen Konig Nj-ml'n-!J'-R' lj~r vert:eten. l!ber dle .. Mlttel
gruppe FAR. 6, 9-17 laBt sich nur das Urteil aus~prechen,. es selen :-vemgste?s em .Oberagypter 
(Sebekhotep) und mehrere falsche Namen eingerelh~ und em dyn~stIscher Emschmtt vermerkt. 

Mag sein, daB mit diesen EintagsfUrsten der Mittel?ruppe .emzelne .aus dem Interregnum 
gemeint sind, von dem FAR. 6, 6 spricht. Lange kann dieser WIrrwar~ m~ht anged~uert haben, 
bis sich in Oberagypten die thebanische Reihe, in Unteragypten (Tams mIt MemphIs) und wohl 
bis zum Faijum (Kahun Papyri) hinauf die tanitisch-memphitische Reihe ko~solidier.~ hatte. 
Ihr gelangen auch wieder nennenswerte Denkma~schO~fungen; sobald aber .. m Ob~ragypten 
durch ein kraftvolleres Geschlecht feste Verhaltmsse emgetreten waren, druckten Ihre Ver
treter auf den Norden und vereinten das ganze Land zu einer nicht unbetrachtlichen ktirzeren 
Nachbliite vor dem endgiiltigen Zerfall. . . . 

Es konnen nicht mehr als etwa 25 Jahre verflossen sem, biS dIe Sebek
hotepgruppe tiber ganz Agypten die Herrschaft ergriff. Der letzte "Konig von 
Ober- und Unteragypten", B!Jm-R' !Jw-tl.wj Amenemhet-Sebekhotep (I.), u~.d ~er er.ste der 
Sebekhotepgruppe rticken sogar noch betrachtlich naher zusammen. Dann namhch wird erst 

die Tatsache erklarlich, wie der Wesir 'Ij-mrw (~~~ ~ ~), der Sohn des Wesirs 'n!Jw 

(s. S. 50f.), unter Konig lj~-njr-R' Sebekhotep, dem Herrscher der Sebekhotepgruppe, das 
Wesirat tibernehmen konnte321. Wesir 'n!Jw hatte das Amt unter Amenemhet-Sebekhotep und 
unter Nj-ml'n-!J'-R' ljndr inne. Der Abstand zwischen FAR. 6,.5 und FAR: 6, ~7, zwischen 
Amenemhet-Sebekhotep und lj'-njr-R' Sebekhotep konnte also eme Generat~?n mcht wesent
lich tiberschreiten. Angenommen, 'Ij-mrw's Vater 'n!Jw ware nur 20 Jahre alter gewesen als 
sein Sohn, so bliebe bei wenigstens 5 Jahren Regierungszeit Amenemhet-S:bekhoteps, kurzer 
Zeit fUr ljndr und wenigstens 14 Jahren Regierungsdauer fUr die ersten belden ~~rrscher der 
Sebekhotepgruppe (s. unten S. 59f.) allerhOchstens eine Spanne v~n 20 Jahren fur FAR. ~, 6 
bis 6, 23. Unter der genannten Voraussetzung ware 'Ij-mrw berelts 50 Jahre alt z~ Begmn 
seines Wesirats; denn 'n!Jw muB doch auch wenigstens 30-35 Jahre alt gewesen sem, als er 
an die Spitze der Regierung trat. Dabei wurden nur Minimaldaten ang~n~mmen: 

Wesir 'n!Jw 20 Jahre alt: IJ-mrw 0 Jahre; 
Wesiratsbeginn unter Amenemhet-Sebekhotep: 'n!Jw: 35 Jahre alt: 'Ij-mrw 15 Jahre; 
Tod des Konigs 5 Jahre spater: 40 Jahre ,,20 Jahre; 
Interregnum: 20 Jahre , ." 40 Jahre; 
Sebekhotepgruppe: 14 Jahre: IJ-mrw 54 Jahre. 

Von den 20 Jahren des Interims entfielen auf den Herrscher B!Jm-kl-R' der Kahun Papyri 
noch wenigstens drei Jahre, auf den zweiten Unteragypt~r B/:ttP-ib-R' 'Imn-m:.-~;.t wiederum 
drei Jahre; ein groBer Teil der tibrigen Zeit dtirfte auf dIe bedeute~deren Komge .Wsr-kl-~' 
Hndr und Bmnh-kl-R' Mr-ms' entfallen. Bei den Oberagyptern laBt sich nur ljw-tl.wJ Wgljmlt 
tibe~ zwei Jah;en erfassen. Zum Unwissen beztiglich der Daue: der einzelne? Her~sc~~r. tr~tt 
noch das klare BewuBtsein, daB nicht aIle Namen festgestellt smd. Manch em Klemkomg 1St 
ja schon den Augen der Schreiber des Turiner Papyrus entschltipft. ~i? Hinweis. darauf liegt 
offenbar auch in dem aufsehenerregenden Dokument des memphitIschen Pnesterstamm
baums322. Unter den 60 tiberlieferten Geschlechterfolgen liegen bei dies em Stammbaum II Ge
nerationen zwischen Sesostris III. und Ahmose, dem Wegbereiter der 18. Dynastie (Reihe 3, 

321 EVERS Staat aus dem Stein, Tf. 138; vgl. Tf. 144. 
322 Berl. Mus. 23673; BORCHARDT, Ein Stammbaum memphit. Priester, SBAW Berlin, Ph.-H. Kl. 1932, 

S. 618ff.; BORCHARDT, Die Mittel zur zeitlichen Festlegung ... S. 119f. 
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Nr. 4 bis Reihe 4, Nr. I). Nach Gewohnheit wird zu dem einzelnen Priesternamen der gleich
zeitige Konig aufgeftihrt; aber unglticklicherweise blieben fUr die so wichtige Zwischenzeit 

nach dem MR nur 4 Namen von Herrschern erhalten: Apophis (3, 5) in der Schreibung ~~I 

dann Sirk (3, 6: Iili!~), '/-qn (3, 12: =~~) und 'Ibjj (3, 13: ~~j~~). Drei Ge
schlechter vor Konig' Ibjj steht der Name Sesostris III. Auf Grund eines errechneten Durch
schnitts von 22,8 = 23 Jahren ftir eine Generation (bei einer Fehlermoglichkeit von ± 12 
Jahren) erschloB BORCRARDT323 ftir Konig 'Ibjj das Jahr 1800, eine unbedingt zu hoch ge
gegriffene Zahl (s. unten S. 62f.). Konig 'Ibjj kann erst nach B!Jm-R' !Jw-tl.wj Amenemhet
Sebekhotep 'aufgetreten sein. Am wahrscheiruichsten rechnet er zur tanitisch-memphitischen 
(memphitische Priester!) Konigsgruppe um Wsr-kl-R' ljndr uSW.; die Gruppe FAR. 6, II-17 
(ohne 15/6) kame auBerdem in Betracht. Einer dieser Herrscher mochte den sl-R'-Namen 
'Ibjj tragen. Da etwa 25 Jahre spater auch Konig 'I-qn einzuordnen bleibt, empfiehlt sich die 
Zuweisung 'Ibjj's zu FAR. 6, 22/3, Bnjr-kl-R' oder Sethkare. Denn nur auf dieseWeise wird es 
moglich, 'J-qn tiber den groBen lj'-njr-R' Sebekhotep hinauszuschieben, vor dem und unter dem 
seine Einordnung unmoglich ware (s. weiter unten S. 62/3)324. 

An Hand der bisherigen Untersuchung soIl die folgende Tafel einen Uberblick tiber die 
dynastischen Verhaltnisse seit dem A usgang der 12. Dyn. gewahren. Die Frage 
der zeitlichen Nebeneinanderordnung der einzelnen Gruppen wird angesichts der bisherigen 
Unmoglichkeit einer Losung nur gestreift. Voraussetzung aber bleibt die gesicherte Annahme 
von hOchstens 20 Jahren fUr die Zeit vom Tode B!Jm-R' !Jw-tJ.wj Amenemhet-Sebekhoteps (I.) 
bis zum Regierungsantritt des Ersten der Sebekhotepgruppe, B!Jm-R' sWld-tl. wj Sebekhoteps (II?). 

DIE KONIGE DES INTERIMS NACH DEM MR. 
Tur. Pap. Oberagypten 

6,19 B!Jm-R' !Jw-tl.wj 
Amenemhet-Sebekhotep (1.) 

6,6 B!Jm-kl-R' 

6,7/8 

6,9 

'Imn-m-/:tl.t snb.f 

6,10 B'n!J-ib-R' 'Imnjj 
, I ntj 'I mn-m-/:tl.t 

6,II 
6,12 (6,7/8 ?) 
6,13 
6,14 
6,15 
6,16 
6,17 
6,18 

6,5 

6,20 
6,21 
6,22 
6,23 
6,24 

323 a. a. O. 

Bdj1-kl-R' 
Klj-' I mn-m-/:t;.t 
ljw-tl .wj Wglj 
Bnjr-ib-R' Sesostris 

B!Jm-R' sWJd-tl.wj 
Sebekhotep (II. ?) 

Unteragypten 
(Tanis-Memphis) 

+- derselbe 

B!Jm-kl-R' (s'n!J-tl. wj) 

B/:ttp-ib-R' 
Amenemhet 

W sr-kl-R' Hndr 
8mnh-kl-Rt Mr-ms( 
Bnjr:kl-R' (,Ibjj?) 
Sethkare 

+-derselbe 

fraglich 

? 'Iw.j-nj 
Bmn-kl-R' 

Bmn-kl-R' 
B/:ttp-ib-R' 
BWld-kl-R' 
Ndm-ib-R' 
? Sbk-J:ttp-( R') 
? Rn-snb (neue Dyn.) 
Iw.t-ib-R' 

324 Far. 7, 14 kommt fiir Konig) Ibjj nicht in Betracht, er fiele zu spat. - ROWE 254 wurde von ROWE fUr den 
Namen 'Ibjj und <J-qn der Priesterliste verwendet; aber es stehen offenbar dieZeichen nsw.t-bjt, nicht 
nj-<J auf dem Skarabaus (vgl. ROWE 34, 37/9). 
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2. DIE EIGENTLICHE 13. DYNASTIE 

DIE SEBEKHOTEPGRUPPE 
Der Konig bei FAR. 6, 24, Namens BlJm-R< swuJ-tl-wj Sebekhotep, (II., Sebekhotep I. S. 48) 

kann nach den Wirren der beginnenden Zwischenzeit als erster Herrscher wieder in ganz 
Agypten nachgewiesen werden. Ob er in legitimer Weise auf einen der bereits kennen ge
lernten Obedigypter gefolgt ist, HiBt sich mit den heute vorhandenen Unterlagen nicht aus
machen. Aber er stammte aus Obedigypten und ihm gelang es von Oberagypten her das in 
seiner langgezogenen Gestalt stets von neuem gefahrdete Reich wieder zu einen. Man wird 
daher entweder unter dem Begriff I3. Dynastie ein Konglomerat zahlloser Einzelnamen und 
Emporkommlinge verstehen miissen oder den Begriff der eigentlichen 13. Dyn. auf die mit 
Sebekhotep II. anhebende Nachbliite einschranken. Eine nicht unerhebliche Zahl beachtens
werter Bauten und Plastiken kiindet heute noch von ihrer Zeit, zugleich aber auch noch von der 
Nahe des MR325. 

a) SOBEK UND SEINE OBERAGYPTISCHEN VEREHRER 
Die Stilistik von Konigsnamenskarabaen der Zeit nach der 12. Dyn. ergab eine betdichtIiche 

Zahl zweifellos zusammengehoriger Namen (S. 47); der Zusammenhang wird vom Turiner 
Konigspapyrus bestatigt. Auffallend hiiufig ist die Verbindung der Namen mit dem des Kroko
dilgottes Sobek, aus der man ahnlich wie bei Amun-Verbindungen auf eine bestimmte Heimat 
der Namenstrager zuriickschlieBen darf. In gewissem Sinn gilt aber nicht nur fiir den sl-R<
Namen ein derartiges Gesetz, sondern ebenso fUr den nsw.t-bjt-Namen. So gruppiert sich die 
12. Dyn. weitgehend urn eine Form nsw.t-bjt X-kl-R<, die 18. Dyn. urn ein x-lJpr-( X)_R<326 
Wendet man diese Leitidee auf die Periode der Sebekhotepgruppe nach der 12. Dyn. an, dann 
bestatigt sich ihre Geschlossenheit schon dadurch, ohne daB ihre Verwandtschaft erst nach
gewiesen wird. AuBerdem drangt sich dabei noch die Vermutung auf, der erste Sebekhotep, 
der Erbe der 12. Dyn., konnte zu den Namen der Sebekhotepgruppe in Beziehung stehen. So 
lieBe sich die Namenbildung des Begriinders der Sebekhotepgruppe, BlJm-R< SWlrJ-tl.Wj Sebekho
teps (II.) unter der Hinsicht auf BlJm-R< lJw-tl.wj Amenemhet-Sebekhotep (I.) verstehen. 
Hierin liegt vorlaufig nicht mehr als eine Vermutung; die Annahme einer oberagyptischen 
Herkunft Amenemhet-Sebekhoteps und ebenso der Sebekhotepgruppe. aus dem siidlichen 
Agypten laBt sich dagegen begriinden327• Auf einer ganzen Anzahl von Rollsiegeln mit seinem 
Namen oder Namen der Sebekhotepgruppe wird namlich der Herrscher "geliebt von Sobek 
von Bmnw", einem Crocodilopolis spaterer Zeit bei Gebelen im 4. Gau, (s. oben S. 48)328 tituliert. 
Dieses Sobekheiligtum gilt wenigstens in der Zeit Amenernhets II. schon als ein wichtiger 

Kultort329• In den Hymnen an Sobek-Re, den Herrn von n~() © wird der Gott auch Herr I . /IIVVV'v\ ~ 

von Gebelen, 'C7JL ~ n 2. =:c:::r © genannt330. Wahrend nun noch Konigin Nfr.w-If \\ ~ <:::> /IIVVV'v\:n: ' 

Bbk-R< sich "geliebt von Sobek von Sd.t", Crocodilopolis im Faijum, ja geradezu Nfr.w-Bbk
Sd.tj nannte331, erscheint Sd.t auf den Rollsiegeln der Sebekhotepgruppe und schon verschiedener 
Herrscher des Interregnums vollig verdrangt von Bmnw bei Gebelen332. 

Hier im Siiden bei Gebel en wird also die Heima taIler Sebekhotep zu suchen 
sein. Hier lag die QueUe ihrer StoBkraft, die sich seit Sebekhotep II. (BlJm-R< sW1rJ-tl.wj) 
wieder bis iiber das Delta hinaus spiirbar machte. Hier suchte sie oder besser ihre 
gesunkenen Erben darum ein Chian und Apophis heim (s. unten S. 65), urn den 
Kern ihrer Widerstandskraft zu treffen. 

325 Vgl. SCHARFF, Agypten (Hdb. d. Arch. I), S. 537 und 547. 
326 Vgl. PIEPER AZ 51 (1913), S. 99ff.; vgl. WEILL, La Fin du Moyen Empire, passim (mit Abstrichen). 
327 Die Sebekhotepgruppe ordnet sich analog der 12. Dyn. urn eine Namenform ij'-x-R'. 
328 GAUTHIER, Diet. geogr. V. S. 16f. 
328 GAUTHIER, Dict. geogr. V, S. 16f. Beispiele dieser Rollsiegel: NEWB. VII, 2 und 5. 
329 ENGELBACH, Riqqeh .. " Tf. 17,2; vgl. NEWB. Tf. VI, 5 (Sesostris). 
330 BUCHER, Les Hymnes a Sobk-Ra seigneur de smenou, Kemi I (1928), S'4Iff., 147ff.; bes. 148,Col.III,I. 
331 Vgl. NEWB. VI, 14. 
332 Vgl. NEWB. VII, 2; noch Wilt-ib-R' (NEWB. VII, 4); im NR noch Thutmosis III. (Fr. 2II). 
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Die Sebekhotep vollfUhrten im kleinen Stil genau dasselbe, was vor ihnen die Antef-Men
tUhotep der II. Dyn. mit durchgreifenderem Erfolg versucht hatten und nach ihnen die 17. Dyn. 
erfolgreich durchsetzte. Die Einigung und Zusammenfassung Agyptens erfolgte immer wieder 
aus jenem auf die Dauer unangreifbaren oberen Niltal. Die Gegner dieser Einheit aber fanden 
stets wieder im Delta, dem ungeschiitzten Tore nach Asien und der Agais, leichten Zutritt. 

, b) DIE SEBEKHOTEPGRUPPE UND DIE KONIGE 
NAMENS SEBEKEMSAF 

Natiirlicherweise neigte man stets dazu die Konige mit der Anrufung Sobeks im Namen zu 
einer Zeitperiode zu rechnen. Ein Anschein verwandtschaftlicherBeziehungen zwischen Konig 
BlJm-R< Sd-tl.wj Sebekemsaf und Konig fJ<-slJm-R< Neferhotep, dem zweiten Namen der Sebek
hotepgruppe, schien diese Auffassung zu rechtfertigen. Einer der groBen Grundbesitzer im 
Siiden bei Elkab Rn-snb, hinterlieB namlich in seinem unvollendeten Grab333 die Unterlagen fiir 
folgenden Versuch einer Genealogie: 

Nbw-lJ<·s, Gemahlin des Konigs BlJm-R< Sd-tl.wj Sebekemsaf 
I 

ffnsw + Ijj (BlJm-R< SW1rJ-tl.Wj Sebekhotep) 
I 

Nfr-lttp Bnb-sn, Gemahlin Konig Neferhotep's 
I 

Rn-snb oder Gemahlin. 

Die Mutter des Fiirsten Rn-snb (oder von dessen Gattin) hieB also nach diesem Versuch Nfr-lttp 
und stammte von der angeblichen Gemahlin Konigs Sebekemsafs, Namens Nbw-lJ<.s ab. Nun 

/IIVVV'v\ 

bestanden auBerdem irgendwelche Beziehungen ( n heiBt es nur) zwischen dieser Nfr-lttp und 
der Gemahlin Konig Neferhotep's, Bnb-sn. Damit schien die Enkelin der Konigin Nbw-lJ<.s 
mit der Zeit Konig Neferhoteps in Verbindung zu stehen, und also auch Sebekemsaf nur 2 Ge
nerationen von Neferhotep entfernt zu sein. \Venn nun, auBerdem in dem fertigen, friiheren 
Grab des anderen Elkabfiirsten Bbk-nM der Name eines verstorbenen Konigs Sebekhotep zu 
lesen ist, scheint bei dem genealogischen Versuch die zeitliche Nahe der Sebekhotepgruppe bei 
Sebekemsaf festzustehen. 

Dieser Beweisfiihrung und ihren Riickschliissen auf die Gestaltung der 13. Dyn. (die Sebekem
saf kamen zu ihr hinzu) ist in mehrfacher Hinsicht entgegen zu treten. 

I. Es liegt keinerlei Hinweis darauf vor, daB die hier auftretende Nbw-h<-s die einen nicht 
seltenen Namen tragt334, wirklich die Gemahlin Konig Sebekemsafs g~we~en ist. Sowohl 
V. BISSING als WINLOCK bestreiten dies335. 

2. Welcher Art sollen die Beziehungen der Mutter des (der) Rn-snb zu der Gemahlin Nefer
hoteps gewesen sein? Angenommen, es lagen gleichzeitige Beziehungen vor: die Folgen 
fiir die Datierung der gesamten friihen Zwischenzeit waren untragbar. Bei einem Mindest
abstand von 20 Jahren zwischen den Generationen betriige der Zeitraum zwischen Sebekemsaf 
und Rn-snb etwa 60, zwischen Sebekemsaf und der entscheidenden Fiirstin Nfr-lttp etwa 40 Jahre 
Den gleichen Abstand miiBte man also auch zwischen Sebekemsaf und Konig Neferhotep an
nehmen. Abziiglich 3 Jahre Regierungsdauer fiir den Vorganger Neferhoteps, Sebekhotep (II.), 
verbliebe ein Zeitraum von ungefahr 35 Jahren. 35 Jahre vor Neferhotep; eine solche Zahl 
lieBe sich niemals in die Geschichte Agyptens nach der 12. Dyn. einbauen. 

3· Wichtiger noch ist die sichere Verbindung der Konige namens Sebekemsaf mit der Gruppe 
der Antefkonige nach dem MR336; die Antef-Gruppe wurde von Winlock in einer glanzenden 
Abhandlung in die Zeit vor der 18. Dyn. verlegt: also gehOren auch die Sebekemsaf dorthin. 
(s. unten S. 77) und nicht zur Sebekhotepgruppe. 

333 TYLOR, Wall Drawings and Monuments of Elkab, Lond. 1895ff.; LD III 62a; 13 b; Text IV, 46ff.; vgl. 
PIEPER, Konige S. 2ff. 

334 WINLOCK in J. E. A. 10 (1924), S. 240 und Anm. 2. 
336 Rec. tray. 28 (1906), S. 6. 
336 STEIN DORFF in AZ 33 (1895), S. 77ff. - Ein Antef, Nbw-lJpr-R', hatte eine Sebekemsas zur Gemahlin, vgl. 

BOURIANT, Rec. tray. 9 (1887), S. 93; SETHE, Urk. IV, 29ff. 
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4. Die Spatersetzung wird vom Turiner Papyrus d~hin be.statigt, daB i~ der K~lumn~ 6 in 
Nahe der Sebekhotepgruppe keine Sebekemsaf zu fmden smd, dagegen m der vlel spateren 
Kolumne II (s. unten). 

Konig Sl;m-R( Sd-t!.wj Sebekemsaf ist sO.mit von der Sebekh~~~pgruppe ~u t~:~nen. ~un 
lauft jedoch scheinbar diesem Entscheid eme Entdeckung der Jungsten ZeIt volhg zuwlder 
und scheint der bisherigen Auffassung das Wort zu reden. BISSON DE LA ROQUE und CLimE 
haben zu Medamod337 auf einem Ttirpfosten die Namen Sl;m-R( wuj-l;(.w Sebekemsaf und 
Shm-R( sWld-tl.Wj Sebekhotep zusammen gefunden; beide Namen traten dann immer wieder 
z~sammen i~ Erscheinung, z. B. auf zwei offenbar zu einer Saulenreihe ge~origen A:chit:av
stticken. Vier Saulen, die erhalten sind, Papyrusbtindelsaulen des MR, tragen wlederum dIe belden 
Namen Sebekhoteps, jedoch deutlich erkennbar tiber einem frtiheren Namen aufgesetzt. Das 

ursprtingliche 0 am Beginn des nsw.t-bjt-Namens blieb zur Wiederverwendung klar erhalten338• 

Da Saulen und Architravstticke zu demselben Bauwerk gehOren, dachte BISSON DE LA ROQUE, 
daB alles ursprtinglich vom Konig Sebekemsaf angelegt un~ von demo Usurpator und .spat:r 
regierenden Sebekhotep (II.) mit seinem Namen nachtragh.ch beschneben worden sel. MIt 
Shm-R( w;d-h<.w Sebekemsaf mtiBte dann auch Sl;m-R( sd-t;.wJ Sebekemsaf vor der Sebekhotep-
g;uppe ei~g~ordnet werden. .. . . 

Dieser Schwierigkeit ist entgegenzuhalten, daB Sle a?f emer remen Vermutung beruht, ~mer 
Vermutung, die sich sogleich als unnotig und daher irng herausstellt. In den bekannten Fallen 
einer zweiten Usurpation, wie oben (S. 51) eine angefUhrt ist, w~rde der ~ame des ers~en 
Usurpators vom zweiten gern verschont, so daB gerade dadurch dIe UsurpatIOn zutage tntt. 
Solange nun in Medamod eine Teillesbarkeit des Namens Sebekemsaf unter de:: Kartusche .des 
Usurpators Sebekhotep nicht vorliegt, ist die Frtiherdatierung Sebekemsafs Immer fraghch. 
Denn WINLOCKS Aufstellungen und der Turiner Papyrus sttinden als Ta tsachen gegen 
eine Vermutung. Sogar die Karnakliste fUhrt als spatest: Gr~ppe an vollig von .. ~er 
geschlossen genannten Sebekhotepgruppe getrennter Stelle dIe belden Sebekemsaf-Komge 
(54 und 58) auf. . . 

Die Namen Sebekhoteps sind nun nicht tiber den en eines Vorgangers, sondern fnsch, auf 
den Architravstticken eingeritzt; auf den Saulen wurde der Name tiber den frtiheren gesetzt, 
und solI so die Prioritat Sebekemsafs beweisen. Kann man die Usurpation nicht umgekehrt 
ebensogut erklaren? Wenn Sebekemsaf einen von Sebekhotep usurpierten Bau tibernahm oder 
auch nur fertigstellte, ist sein Name auf Bauten leicht erkl~r~ich, die .au~h den Namen S:bek
hoteps tragen. Ftir die Usurpation Sebekhoteps muE frelhch damlt em anderer Vorganger 
festgestellt werden. 

Dieser Vorganger ist sehr wahrscheinlich Sesostris III., der ta~igste Bauherr auf ~em Ge
lande von Medamod339. Unter der sekundaren Kartusche des Komgs Sl;m-R( sWI4-tl.WJ Sebek-

hotep (o~rr ::: [~~J) kann ohne weiteres die Kartusche mit dem nsw.t-bjt-Namen 

Sesostris' III. gestanden haben (( 0 8 U U U)). Sie wird auch sonst sehr haufig zu Meda

mod festgestellt340. Sebekemsaf vollfUhrte dann das Bauwerk.seiner .~rtiheren Vorgang:r Sebek
hotep und Sesostris' III., woher sein Name auf den Archltravstucken und den Turpfosten 
kommt. Er ist als der letzte der drei Bauherren an der Saulenanlage anzusehen 341. 

Sogar ein rein stilistischer Beweis fur diese Ansetzung laBt sich fUhren. ~ie ~onigskopfe d:r 
Reliefs von Medamod zeigen eine klare Verschiebung seit de~ 12. Dyn .. m Rlchtung. a~f dIe 
weichen, flacheren Ztige der 18 .. Dyn.; wahren~. aber Sesos~ns II.l,342 ?Ie charak~enstI~ch;~ 
Formen seines MR-Kopfes deuthch erkennen laBt, steht dIe WelChheit der <?eslchtszuge 
Sebekemsafs dem Stil des NR wesentlich naher. Die ungezwungene Deutung dleser Tatsache 
lautet wieder: Sebekemsaf ist der Spatgruppe der Zwischenzeit kurz vor Anbruch 
des NR zuzuteilen. 

337 Fouilles IFAO V (1927), S. 139f.; vgI. Rev. de l'Egypte anc. II (1929), S. 163ff. 
338 Fouilles IFAO VII, I (1930), MedamOd 1929, S. 109ff., Fig. 99-101. 
339 d. Rev. de l'Egypte anc. II (1929), S. 163ff. . . 
340 Hatte Sebekhotep den Namen Sebekemsafs ausgetilgt, dann ware bei der Anzahl Zelchen belder Namen 

nicht verstandlich, wieso das Sonnenzeichen derart gro/3 ausfallen konnte. 
341 Ahnlich vermutet WEILL, a. a. 0., s. unter 327. 
342 Fouilles IFAO VII, I (1930), Tf. 6, 1. 
343 Fouilles IFAO VII, I Tf. 7, 2; vgl. SCHARFF, Agypten (Hdb. d. Arch. I), S. 537. 
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Der erste Name der Sebekhotepgruppe, Sl;m-R( sw;4-t;.wj Sebekhotep (II.)344, scheint ein 
bewuBtes Zurtickgreifen auf die Tradition des ersten Sebekhotep anzudeuten (s. oben S. 48). 
Der Turiner Papyrus (FAR. 6, 24) gewahrt dem Konig 3 Jahre und zwei Monate Regierungsdauer. 
Jedenfalls hat man es mit einem sehr selbstsicheren Herrscher zu tun; denn er usurpierte nicht 
nur eifrig zu Medamod (s. unter b), er verwendete auch zuerst den Genealogietyp bei seinen 
Skarabaen, ohne sich seiner unkoniglichen Eltern zu schamen345. Bis heute laBt sich seinName 
in Medamod346, Tod347, Elkab348, Koptos349, Abydos350 und Lischt351 nachweisen. Seine Be
ziehungen zum Karnaktempel bestatigt die Karnakliste (Nr. 35). 

Lischt mochte an ein Nordlichergreifen der Thebaner unter seiner Regierung denken lassen; 
aber bisher liegt kein Hinweis darauf vor. Seine kurze Herrschaftsdauer befUrwortet, einen 
soleh weiten VorstoB nicht anzunehmen352. Die Wiedervereinigung von ganz Agypten kann 
erst unter dem Namen Konig !p-sl;m-R( Neferhoteps mit Sicherheit angenommen werden. 
Der Vater Neferhoteps dtirfte nur adeliges Blut, die Mutter dagegen konigliches Recht an den 
Sohn vererbt haben353. Aus der mtitterlichen Abstammung nahm Neferhotep wohl das Recht 
seiner Thronbesteigung und anscheinend gesicherte feste Position; beides befahigte ihn, in 
einer IIjahrigen Regierungszeit Agypten wieder zu Ansehen und geschlossener Einheit zu 
fUhren (FAR. 6, 25). Der Mittelpunkt seines Reiches lag anscheinend in Oberiigypten; hier 
erinnerte sich Karnak gerne seiner (Nr. 34), und von Abydos kommt jene bertihmte groBe Stele 
des Herrschers, nach der ein Bote im 2. J ahr seiner Regierung von Heliopolis stidwiirts gesandt 
wird, also wohl nach Abydos, wo der Konig damals residierte354. Seine Macht dehnte sich vom 
Kataraktengebiet355 tiber sein oberiigyptisches Erbe bis zum Faijum356, Illahiin357, der Gegend 
von Tell el-Jahiidije358 und Heliopolis. Zum Gesamtbild dieses Erneuerers der iigyptischen 
Einheit stimmt es, wenn schlieBlich seine Beziehungen bis Tell (Addschiil bei Gaza359 und 
nach Byblos reichen. Von Tell (Addschiil ist ein Skarabiius auf die heutige Zeit gekommen; 
es ist der einzige Skarabaus der Sebekhotepgruppe im Ausland. In Byblos sieht man den 

Namen Neferhoteps auf dem Relief des Ftirsten ~ Q 'Intn (Jonatan ?)360, dazu eine Dar-
MMNIMMNI 

stellung des Ftirsten vor dem Phara0361. Byblos hatte sich also seiner alten Abhangigkeit von 
dem Herrscher des Nillandes erinnert, ein Beweis fUr die Bedeutung, die Konig Neferhotep 
bald gewonnen haben muBte. Ftir den tributpflichtigen (?) Ftirsten wurden damals in Agypten 
Skarabaen geschnitten362; zwei solche, ohne Zierrahmen bzw. mit dem Spiralmuster, geben 
genau den Typus der Zeit unweit vom MR wieder und wurden wohl zur Zeit der ersten Grabungen 
in Byblos, 1924, gefunden und zum Kauf angeboten. 

Das Reich, zu dem Konig !p-sl;m-R( Neferhotep den Grund gelegt hatte, ging nach einer 
kurzen, wahrscheinlich (FAR. 6, 26) dreimonatigen Nachfolge seines Sohnes Sahathor auf !P_ 

344 Vgl. J. E. A. 8 (1922), S. 13. 
345 Seine Eltern waren wohl aus dem Adelsstand. 
346 PORTER-Moss VI, 143-146. 
347 Vgl. Fouilles IFAO XVII (1937), S. 126 und Fig. 77. 
348 LD III, 13 b. 
340 Stele Louvre C 8; Skarabaus Petro XVIII, 13. 20. 2. 
350 Skarabaus C. G. 36oII . 
351 J. E. A. 8 (1922), S. 13 und Tf. 3, 1. 

352 Sein Vater hie/3 Mentuhotep. Da Far. 6, IS ein Sebekhotep mit demselben Vaternamen genannt wird, 
drangen sich Gedanken an eine Gleichsetzung beider auf. Far. 6, IS erscheint zudem nur ein s;-R'-Name, 
wozu die stereotype Wiederholung von -R' trat; damit wiirde die Zeile 6, IS mit 6, 24 zusammenfallen. 

358 PETR., Buttons Tf. 24, 13. 21. 8 (? mw.t nsw.t?). 
354 LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des MR (C. G.), Tf. 47; PETRIE Abydos II, Tf. 28-30; vgl. I, 

Tf·59· PIEPER in Mitt. V.A. E. G. 32,2. Leipz. 1929. 
355 LD II 151 e-h; PETR., A Season .. Tf. 13, 337; Ann. Servo 5 (1904), S. 144. 
356 BISSING-BRUCKMANN, Denkmaler ago Skulptur, Tf. 28A, a, b (Statuette von Tebtynis, jetzt in Bologna). 
357 PETRIE, Kahun, Gurob, Hawara, Tf. 10, IS. 
358 Fr. 47. 
359 Anc. Gaza III, Tf. 3, 16. 
360 Dussaud in Bull. IFAO 32 (1932), S. 25. 
361 Montet in Kemi I (1928), S. 90ff.; Albright in IPOS XV (32), S. 226. 
362 NEWB. in J.E.A. 14 (1928), S. 109. 
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nfr-R( Sebekhotep (III.) iiber363. Es handelt sich bei diesem tatkdiftigen Herrscher zweifellos 
urn den Bruder Neferhoteps, der von denselben Eltern I:f;-(ng-it.J (s. S. 39) und Kmj ab
stammte364, nicht wie man vermutet hat, urn den Enkel Neferhoteps365. Ein Enkel Neferhotep's 
hatte auf seinen Skarabaen doch seinen Vater als Konigssohn bezeichnet; Sebekhotep tat dies 
aber nicht. Der Bruder Neferhotep's benennt seinen Vater "unkoniglich" wie es Neferhotep 
selbst tut. Zudem werden die beiden koniglichen Briider auch nebeneinander genannt366. 

Sebekhotep (III.) regierte wenigstens 8 Jahre iiber das wiedervereinigte Agypten367. Er 
iibernahm die gefestigte Herrschaft seines Bruders und behielt ganz Oberagypten368 und Unter
agypten369 sicher in seiner Hand. Sogar die verworrene Karnakliste erkennt in der Sebekhotep
gruppe eine Einheit an (Nr. 33-35), wenn auch die Reih~nfolge vertauscht und Sebe~hotep (II~.) 
als erster genannt wird. Wahrend aber Deltafunde vorhegen, 2 Statuen von Bubastls und Tams, 
ist sein Name in Palastina und Byblos nicht aufgetaucht. 

Ahnlich wie die ersten Namen der Sebekhotepgruppe durch den Genealogietyp auf 
Skarabaen und durch den Turiner Konigspapyrus miteinander verbunden sind, wird 
auch die Folgezeit durch diese beiden Quellen aufgehellt. Die Skarabaen treten nun mit 
seitlich neb en der Kartusche gesetzter Titulatur auf. Bereits IP-nfr-Rc Sebekhotep kennt 
den Typus; ebenso findet sich der Name seines Nachfolgers im Turiner Papyrus (FAR. 7, I), 
IP-lJtp-R( Sebekhotep, unter diesem Typ. Eine Schwierigkeit bereitet hier nun der Skaraba,:s 
NEWB. X, 13, der in der Neferform, einem anderen Folgetyp von Skarabaen (s. S. 40), dIe 

Kartusche mit der Gruppe 0l t zeigt. Von diesem Stiick aus miiBte man auf die Zusammen
gehOrigkeit IP-nfr-R( und !ft-(ng-R( Sebekhoteps schlieBen; so denkt auch NEWBERRY. von 
dem Skarabaus370. Die Karnakliste verzeichnet IP-lJtp-R( und IP-(ng-R( Sebekhotep unmittel
bar hintereinander (Nr. 46 und 47); im Konigspapyrus findet sich !J(-(ng-R( Sebekhotep nicht371. 
Sollte man hier der Karnakliste trauen durfen, indem sie wie bei der Hauptgruppe eine richtige 
Reihe aufgestellt hatte? Der Turiner Papyrus vermerkt nach 7, 2 einen Dynastieeinschnitt; 
hat etwa !J(-(ng-R( Sebekhotep hier noch einen Platz eingenommen? Z,:gunsten des Konigs
papyrus mochte man an dieser Stelle die Moglichkeit heranziehen, d~B bel dem Doppel~am~n
skarabaus nur das Andenken des Konigs !J(-nfr-R( Sebekhotep gefelert werden soUte, ahnhch 
seiner haufigen Wiederanrufung seit dem NR (s. oben S. 40f.). Dann bliebe die Nachfolge des 
groBen Sebekhotep gleich derAngabe bei FAR. 7, I dem Konig !J(-lJtp-R( Sebekhotep ~or
behalten, und !J(-(ng-RC Sebekhotep ware anderswo, nach dem Skarabaentypus jedoch mcht 
sehr viel spater, einzuordnen. Er ist bisher nur von Abydos und Karnak bekannt geworden372. 

Aus der 4 Jahre und 8 Monate wahrenden Regierungszeit Hc-lJtp-Rc Sebekhoteps (FAR. 7, I) 
sind ebenfalls nur Denkmaler von Abydos und ein Skarabaus aus Lischt bisher erhalten ge
blieben.373 Mit ihm scheint die eigentliche Sebekhotepgruppe zu Ende zu gehen und mit dem 
Gefiige dieses Geschlechts die Nachblute Agyptens nach der 12. Dynastie. 
363 S. S. 41. 
364 VgI. DE MORGAN, Catalogue ... I I, S. 87, 44; s. oben S. 40. 
365 VgI. J. E. A. 8 (1922), S. 13. . 
366 VgI. MARIETTE Karnak Tf. 8, n; MARIETTE, Catalogue Mon. Abydos, Nr. 767/8, S. 234. - DIe Doppel

statue Konig N eferhoteps von Karnak (EVERS, Staat aus dem Stein I, Tf. 143; Legrain, Statues et Sta
tuettes (Cat. Gen. 42022) I, S. 13 f) konnte man auch alsDarstellung beider BrliderNeferhotep und Sebek
hotep (III.) ansehen, wie bereits Legrain vorschlagt (a. a. 0.). 

367 Eine Stele eines ~ ~ von Edfu ist in sein 8. Regierungsjahr datiert: Fouilles IFAO X (?), Tell Edfu 
1933, Tf. 17, 2 (zit. nach PORTER-Moss V, 201). 

368 Insel Argo bei Kerma: LD II 151, i. 
Tod: Louvre Statue A 17; BISSING-BRUCKMANN, Text zu Tf. 28 mit Figur. 
Deir el-Bahari: NAVILLE, Deir el-Bahri (XI) I, S. 58. 
Karnak: MARIETTE, Karnak Tf. 8, n; Ann. Servo 6 (1903), S. 26; MARIETTE, Mon. div. Tf. 48, n. 
Dendera: Ann. Servo 9 (1908), S. 63: 
Negade: PETR. Negade and Ballas, Tf. 80, 19. 
Skarabaus V. Lischt: J. E. A. 8 (1922), Tf. 3, 2. 

369 Eine Sphinx von Atfil;1: vgl. GAUTHIER II, S. 34, II. 

Statue v. Bubastis: Louvre A 16. 
Statue v. Tanis: PETRIE, Tanis I, Tf. 3, 16A und B; die Statuen, wie die Mr-ms"s im Tanisstil gefertigt, 
zeugen fiir eine gesteigerte Verbundenheit der Sebekhotepgruppe mit dem Delta, wo sie entstanden. 

370 NEWB., S. 123 zu X, 13. 
371 Far. 8, 24 kommt doch nicht in Frage. 
372 Kalksteinbruchstiicke: BOREUX, Cat. Louvre I, S. 163, 158,63 (= Louvre C 9,10; B 4,5). 

Opfertafel in Leiden: Leemans I, Tf. 37. 
373 Skarabaus V. Abydos (MARIETTE, Mon. div., Tf. 48, p) und Lischt (J. E. A. 8 (1922), Tf. 3, 3)· 

2. Die eti;entliche I3. Dynastie. Die Sebekhotep·Gruppe 

d) DER ENDGUL TIGE NIEDERGANG 
Drei Namen iiberliefert noch die Stilistik der fruheren Zwischenzeitskarabaen. Immer 

wieder hatte sich Gelegenheit geboten, im Zusammenhang dieser Stilreihe auf ihren ober
agyptischen Charakter hinzuweisen. Entsprechend finden sich auch die Denkmaler jener 
drei letzten Vertreter der Reihe in Oberagypten. Es sind W!lJ-ib-Rc '!C-ib, Mr-nfr-Rc 'jj und 
Mr-lJtp-Rc '!njj (s. S. 40). Der Turiner Konigspapyrus (FAR. 7, 2) nennt den ersten von ihnen 
gleichfalls als Erben der Sebekhotepgruppe. Die Karnakliste kann sich des Namens niCht 
entsinnen. Trotz einer Dauer von IO Jahren und 8 Monaten war dies em Epigonen und Usur
pator(?) anscheinend der Drang, sich in Bauten zu verewigen, recht fremd geworden; nur 
eine Stele aus Theben, ein GefaBstiick von Illahiin (?) und Siegel sind bekannt geworden374. 
Die Kraft reichte vielleicht kaum, den auBeren Bestand aufrecht zu erhalten. 

Auch Mr-nfr-R( 'jj, dem im Papyrus I3 Jahre, 8 Monate und I8 Tage zugestanden werden 
(FAR. 7, 3), ist als Eroffner einer neuen Dynastie-Reihe auBer in Oberagypten (Theben, Koptos, 
Abydos375) einzig durch Skarabaen aus Lischt und Tell el-Jahiidlje 376 fur den Norden 
festzulegen. Nur ein Kalksteinfragment von Theben zahlt zu den Funden, alles andere sind 
Skarabaen auffallig gleichartigen Stils (s. oben S. 40). 

Immerhin deuten die stilistisch vollig einheitlichen Skarabaen von Lischt und Tell el
Jahiidlje darauf hin, daB Agypten im Norden damals noch unter dem Namen eines im Siiden 
residierenden Konigs stand. GroB wird ja die Bedeutung des Konigtums gegen das Delta hin 
kaum mehr gewesen sein; die Zentren Tanis und Xois, das Manetho als Sitz der I4. Dynastie 
selbstandig faBt377

, schweigen schon lange. Die unberechenbare Karnakliste vergiBt auch den 
Namen Mr-nfr-Rc 'jj, nennt aber (Nr. 50) den Konig Mr-lJtp-Rc Sebekhotep, den Nachfolger 
zufolge dem Konigspapyrus (FAR. 7,4 mit 2 Jahren, 2 Monaten, 9 Tagen). Und damit lassen 
uns auch die Skarabaen im Stich; sie nennen nur noch einen Mr-lJtp-R' '!njj. Ihm oder Mr
lJtP-Rc Sebekhotep sind der Karnak-Name und zwei Hebsedstatuen von dort zuzuweisen378. Ein 
Mr-k!.w-Rc Sebekhotep (FAR. 7, 24 ?), aus der Karnakliste (Nr. 42) und einem Karnakfund379 
~ekannt, beschlieBt d~e Reihe der Sebekhotep und steht bereits vollig in dem Dunkel, in das 
Agypten nach der Sebekhotepgruppe versinkt380. 

e) VERSUCH EINER ABSOLUTEN ZEITLICHEN ERFASSUNG 
DER PERIODE 

Zu einem Versuch zeitlicher Erfassung der friihen Zwischenzeit nach der 12. Dyn. stehen 
einige Daten zur Verfiigung, die man als gesichert betrachten kann. Es sind einmal die Re
gierungsdaten der letzten Herrscher der 12. Dyn.: 

Amenemhet III. 
Amenemhet IV. 
Nfr.w-Bbk-R( 

374 Stele V. Theben: PSBA 25 (1903), S. 130. 

PETRIE, Kahun, Gurob, Hawara Tf. 10, 72: '0 ~. ~
% 

l§§ 
Rollsiegel von Smnw: (Gebelen) NEWB. VII,S. 

375 Theben: Ann. Servo 9 (1908), S. 272f. (Kalksteinstiicke). 

1849-1801 
1801-1792 
1792- 1788. 

Koptos: PETRIE, Koptos Tf. 24, 3 (Skarabaus). 
Abydos: MARIETTE, Mon. div. Tf. 48, 0 und q. 

376 Lischt: J. E. A. 8 (1922), Tf. 3, 4. 
Tell el-Jahudije: PETRIE, Hyksos a. Isr. Cities Tf. 10, 116. 

377 JOSEPHUS, C. Ap. I 72ff.; ED. MEYER, Nachtrage z. Chronologie S. 33. Die Konigsreihen in der Kolumne 8 
und 9 des Turiner Papyrus, in der man auch die "Konige" von Xois vermuten muB, entziehen sich noch 
vollig unserer naheren Kenntnis. Daher muB in Ermangelung weiterer Hinweise die I4. 
Dynastie Manethos (c. Ap. I 72ff.; ED. MEYER, Nachtrage zur Chronologie S. 33) vorlii.ufig auf sich 
beruhen (s. auch hier S. 63f.). Wahrscheinlich besteht diese ,,14. Dyn." ahnlich der I3. 
Dynastie (im bisherigen Umfang) aus einem Gemenge von ortlich, familiar und macht
politisch ganz verschiedenen Herrschergruppen. Als Vasallen der Hyksos sind sie wohl 
groBtenteils anzusehen, auBer etwa den Zeitgenossen des NMi von Tanis. 

378 C. G. 42027/8; vgl. Rec. tray. 26 (1904), S. 2I9f.; 27 (1905), S. 69; eine Stele aus Abydos: LANGE-SCHAFER, 
Grab- und Denkst. I, Nr. 20044. 

379 MARIETTE, Karnak Tf. 8, 1. 
380 Zwei Skarabaen bei NEWB. (X. 22/3) mit dem Namen M,'-R' Sebekhotep stehen noch aus; 22 fiigt sich in 

die Zeit, 23 faUt aus dem Rahmen und erinnert an das NR. 
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Diese Zahlen in ihrer ungefahren Sicherheit381 sind hier Voraussetzung; ebenso der Beginn des 
NR seit den 1580-1560 etwa einsetzenden letzten Befreiungskriegen unter Konig Ahmose. 
Ein dritter MaBstab wird durch die Durchschnittszahl von 23 J ahren fUr eine Generation im 
Stammbaum memphitischer Priester (s. oben S. 55) geboten. 

In diesem Stammbaum nun taucht wie bereits erwahnt 3 Generationen nach Sesostris III. 
der Name eines Konigs 'Ibjj auf. Der Priester aus 'Ibjj's Zeit stammt von einem UrgroBvater 
aus der Zeit Sesostris' IlL, muBte also, unter Einbeziehung der Fehlerquelle von ± I2 Jahren, 
69 Jahre nach Sesostris III. gelebt haben (69: d. h. 57-8I Jahre). Rechnet man nun diese 
Zahl zum Datum des Lebensendes Sesostris III. (1849) hinzu, dann ergabe sich fUr 'Ibjj un
gefahr die Zeit zwischen 1792 und 1758, genauer etwa I780, da nach dem Tode der Konigin 
Nfr.w-Sbk-Rc (I788) noch mit Sicherheit 5 Jahre der Regierung S~m-Rc ~w-tl.wj Amenemhet
Sebekhoteps einzubeziehen sind382• Auch 1780 durfte noch etwas zu hoch liegen, denn nach 
Amenemhet-Sebekhotep tritt noch ein Herrscher S~m-kl-Rc in Ober- und Unteragypten auf, 
wobei fur den Unteragypter 3 Jahre Regierungsdauer festliegen. Der Turiner Papyrus erwahnt 
nach Konig S~m-kl-Rc 'Imn-m-J:u.t snb.f eine Wirrenzeit von 6 Jahren. In dieser Zeit mag 
Konig 'Ibjj aufgetreten sein, wahrscheinlicher aber gehOrt er zur tanitisch-memphitischen 
Herrscherreihe kurz vor der Sebekhotepgruppe (siehe oben S. 55). 

Aber wann ist nun die Sebekhotepgruppe anzusetzen? Das Datum der Wesir-Generation 
cn~w-'Ij-mrw (oben S. 55) hat gezeigt, daB hOchstens eine Generation, etwa 20 Jahre zwischen 
dem Tode Amenemhet-Sebekhotep's und dem Auftreten der Sebekhotepgruppe liegen kann; 
andernfalls wird das Wesirat 'Ij-mrw's unter Konig fJc-nfr-Rc Sebekhotep undenkbar. 

Tatsachlich sind fUr die Konigsnamen der Zeit zwischen Amenemhet-Sebekhotep und der 
Sebekhotepgruppe nur folgende Zahlen nachzuweisen: 

Oberagypter: fJw-tl.wj Wglf 
Unteragypter: S~m-kl-Rc 

S/:ttp-ib-Rc 'Imn-m-/:td 
Allgemeine Angaben: FAR. 6, 6 

FAR. 6, I6 

2 Jahre 3 Monate; 
3 Jahre; 
3 Jahre; 
6 Jahre Wirren; 
c. I Monat. 

Es steht also nichts im Wege, nach dem Tode Amenemhet-Sebekhoteps (I.), urn 1782, 
etwa 20 Jahre Interregnum mit einem Zerfall Agyptens in zwei Teile anzu
nehmen. Der Beginn der Sebekhotepgruppe und die Wiedervereinigung Agyp
tens fallt somit auf etwa I765/60. 

Nimmt man nun noch die angefUhrten Regierungszahlen der Sebekhotepgruppe und ihrer 
Epigonen zusammen, soweit Skarabaenstilistik und Turiner Konigspapyrus dies gestatten, so 
ergibt sich folgendes Bild: 

S~m-Rc swuj-tl.wj 
fJc-s~m-Rc 

fJc-nfr-Rc 

fJC-/:ttP-RC 
WI/:t-ib-Rc 
Mr-nfr-Rc 
Mr-/:ttp-Rc 

und 

Sebekhotep: 
Neferhotep: 
Sebekhotep: 
Sahathor 
Sebekhotep : 
, IC-ib: 
Ijj: 
Sebekhotep: 

Gesamtregierungsdauer 

3 Jahre, 2 Monate 
II 

" (wenigstens) 8 " 
3 

4 " 
8 

10 
" 

8 
" 

13 " 
8 

" 2 " 
2 

" 
rund 55 Jahre. 

Die sog. I3. Dynastie Agyptens bietet somit einer Einordnung in die gesamte Dynastien
folge nicht mehr so groBe Schwierigkeiten. Der Begriff einer Dynastie ist freilich nur 
der Sebekhotepgruppe zuzuerkennen. Sie aIle in stellt in Namenbildung, auBerer Macht
entfaltung und, teilweise nachweisbar, durch verwandtschaftliche Beziehungen ein einheit
liches Ganzes vor. 

In die Frage der groBen, etwa 208 Jahre umfassenden Zwischenzeit Agyptens zwischen dem 
MR und NR scheint durch eine Neuordnung der fruhen Zwischenzeitverhaltnisse etwas Licht 
gebracht. Bis zum Jahre I7IO ungefahr kann nach dem von der Sebekhotepgruppe ent
worfenen GrundriB von einem Einfall der Hyksos keine Rede sein. DafUr zeugen un-

381 ERMAN-RANKE, Agypten (1923), S. 658£. 
382 Unverstandlicherweise errechnete BORCHARDT fUr Konig 'Ibjj das Jahr 1800, eine Zeit, die noch unter die 

12. Dynastie £alIt. 

2. Die eigentlt'che I3. Dynastt'e. Die Sebekhotep-Gruppe 

bestr~itbar die reinen T.ypen und Fundorte der Skarabaen Mr-nfr-Rc )jj's, der als der letzte 
Reprasenta~t von ganz Agypten im Del~a gelten .~uB, solange nicht noch ein weiterer Fund 
sprechen Wlrd .. In der wachsenden Zerghederung Agyptens seit dem spaten MR muB wohl die 
U:rs~che des Nledergangs g~sehen werden. Aus einem auf soIche Weise entstandenen pro
vmzIellen.Ze~trum s~aT?mte Ja auch die 13. Dynastie, die Sebekhotepgruppe. Am schlimmsten 
stand es m dieser Hmslcht anscheinend urn das Delta. Wenn man der Chronik des Barbarus 
Glauben schenken darf, sind dort nicht weniger als 4 Vororte zu erkennen: Tanis, Bubastis, 
Sebe~~tos und Mem:phis383

: Nach Angabe Manethos kommt dazu noch die xoitische ,,14. 
Dyn. . Dem StoB emer embrechenden fremden Erobererschicht, der im ostlichen Delta um 
Tanis :rieneicht langst eine zunehmende Unterwanderung Vorarbeit geleistet hatte, muBte 
s~Ich em Agypten zun:.Opfer fallen. Na?h dem Ergebnis der bisherigen Untersuchung erfolgte 
diese "Oberrumpelung Agyptens durch dIe Hyksos fruhestens um I720. 

3, DIE HYKSOS 
Aus der Zahl der ~.amen, ~it den~n der Turin~r Konigspapyrus in Kolumne 7 und 8 den 

erstaunten Forscher uberschuttet, selen nur zwel herausgegriffen, die auch auf Skarabaen 

vorkommen bzw. vorzukommen scheinen. FAR. 7, 13 findet sich der Name Ddw-ms [~@J mr\, 
FAR. 8, I der des bekannten Nf:t8j ~~r\\~. Wieder werden im Papyrus die nsw.t-bjt
Namen durch den sl-Rc-Namen vertreten. Konig Nf:t8j wird die kurze Regierungszeit von 
3 Monatenzugestanden. 

Konig Ddw-ms (der TOVTlllcxios Manethos385), erscheint auch auf Inschriftbruchstucken 
von Elkab386

, G:ebelen387 und Der el-bahari388. Dagegen sind samtIiche ihm bisher zugeschrie
be~en S~arabae~ ~ls Nefers~arabaen. anzusehen389• ROWE (zu ROWE II3) schreibt sogar ein 
St.u~k diesem Ko~:g zu, das m der Mittelgruppe klar cnrc-Zeichen aufweist und also den Namen 
selthch t~agen wurde. Wohlge.merkt entha!t dieser Name, der nsw.t-bjt-Name des Konigs, 
!)d-nfr-R, gerade beson~ers behebt.e Neferze.Ichen .. Gegen Rowe spricht also die Stellung des 
Namens auf der Randleiste statt m der Mitte, dIe Lesung von lu-P als "Geist von Buto", 

anstatt als Neferzeichen U und 0, und nicht zuletzt der Fundort Palastina: wie sollen der 
Oberagypter Ddw-ms, Buto und der Fundort Palastina zusammengehen? SchlieBlich steht auf 

dem Randstreifen uberhaupt nicht !)d-nfr-R<, sondern die Neferzeichen Qg, ein umgekehrtes 
wltj (?) und ~<, die beiderseits der cnrc-Kartusche als Zierzeichen verwendet wurden' wld-hc 
aber kommt fUr Konig Ddw-ms (!)d-nfr-RC) uberhaupt nicht in Betracht, sondern h6chste~s 

fUr einen Konig !)d.(w)-/:ttP-Rc Ddw-ms <0>~~~~mr~, der vielleicht in FAR. 8, 27 

0~~~ zu vermuten ist390
. In Wirklichkeit also handelt es sich um einen Neferskarabaus 

der mit d~m oberag~?t.ischen ~onig nichts .z~ tun hat, so wenig wie dieser Konig mit Palastina: 
Von Prmz un~ Komg Nf:t8J dagegen eXlstIeren zweifellos einige Stucke, die die Form der 

sc~mucklosen ~nvatskarabaen oder das Spiralmuster zeigen391• Einer der Skarabaen ist be
zelchnender.~else na?h Bu~astis lokalisiert (FR. 70), ein Zeichen, wie sehr man bei derartigen 
Ioo-Tage-Fursten .wIe N/:tsJ dem Fundort trauen darf. Denn entsprechend den Erwartungen 
au~ Grund des Spiralmusters zu so spater Zwischenzeit ist N/:tSj im (mittleren) Delta zuhause. 
Sem Name wurde zu T~ll Mokdam (Leontopolis nahe dem Damiette-Arm) auf einer spater 
durch Merenptah usurplerten Statue392, ferner in Tanis auf einem Block393 gefunden. Die 
383 ED. MEYER, Nachtrage zur Chronologie S. 31 ff. 
384 JOSEPHUS, C. Ap.; S. Nachtrage zur Chronologie S. 33. 
385 ED. MEYER, Gesch. d. Alt. I 2, S. 312 . 
386 vgl: PSBA 21 (189.9), S. I54; GUNN-GARDINER in J. E. A. 5 (I9I8), S. 55, Anm. 4 weisen darauf hin, daB 

ms 1m mer zu -moSls oder -mbsis im Griechischen wurde. 
387 Rec. tray. 14 (1892), S. 26 (Kairo 20533); LANGE-SCHAFER, Grab- und Denkst. II, Tf. 38 und S. I36ff. 
388 NAvrLLE, Deir el-Bahai (XI) II, Tf. 10, D. 
389 NEWB. X, 29 = PSBA 21 (r899), Tf. 2, 29; Fr. 62-64. 
390 Ann. Servo 9 (1908), S. I; vgl. 21 (1921), 189f. 
391 NEWB. XXIII, 4-6; Fr. 70; PETR. Buttons Tf. 24, 13. 53. 2-3; PETR. XIX, 13.53; Bubastis: PSBA 21 

(1899), Tf. 2, 26. 
392 MARIETTE, Mon. div., Tf. 63c; Ahnas el-Medine, Tf. 4, B 2. 
393 PETRIE, Tanis I, Tf. 3, I9A. 
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JIl. Teil. Einordnung der Ergebnisse in dt'e f(esamte Zwiscltenzeit 

~~G ea~nn . H (t - r bt Statue tragt zu seinem Namen den Zusatz: ~~ 0. J.I@ ~~ mrJ ... . w.t w r. - "ge Ie 
?0?0 • Nhr l' b von (Seth) von Auaris". In der Tanis (Auaris-) Inschrift heiBt der Pnnz .8J "ge Ie t von 

Seth, dem Herrn von R1-1(i,.t (::::>~ ~ I ~ I)' Konig N(i,Sj war also ein kleiner Herr in dem mitt
leren Delta. Oder war er He~r von Tanis? Nahm er die Tradition von Konig Mr-ms( und 
Sethkare wieder auf und erhob er das bedeutende Tanis zur Hauptstadt eines schwachen Delta
reiches? ED. MEYER folgerte aus dem bloB en Auftreten des Namens Seth in seiner Titulatur 
die Abhangigkeit N(i,Sjs von den Seth-Verehrern, den H~ksoS394. ~eute st.eht fest (s. oben S. 55), 
daB Seth ein alter Deltagott zu nennen ist und gerade 1m Osten, m Tams, groBe Rechte schon 
lange vor den Hyksos besaB. So muB N(i,Sj keineswegs ein Vasall der ~!,ksos gewes:n 
sein. Die zweifache Erwahnung Seth's laBt eher vermuten, daB er selbst Furst v o.n.Talll.s
A uaris war und es unglucklich verteidigte. Dann ergibt sich auch der .Inhalt ~e: Taronsmsc.hnft 
ungezwungen: NMj's Vater lieB ein Seth-Heiligtum im Raum von Tams-Auans m semer Elgen
schaft als Furst von Tanis errichten. Die Annahme ED. MEYER'S, daB er als Vasall der Hyksos 
in deren Hauptstadt einen Tempel bauen lieB, scheint doch dem Selbst~ewuBtsein der .~y~sos 
sehr nahe zu treten. In ihrer unmittelbarsten Nahe hatten sie auch kemen halbselbstandlgen 

Vas allen geduldet. . . ..' ..' 
Aus der Stellung eines N(i,sj in Tanis-Auaris darf mit Berechhgung auf ahnhche Verhaltms~e 

in anderen Bezirken wie etwa Xois oder vielleicht auch Memphis geschlossen werden395. Die 
Menge agyptischer KleinfUrsten-Namen i~ Turiner P.apyr~s deutet ebenfa~s a~f solehe Hunder'~
tage-Herrschaften hin, wie sie fUr N(i,SJ nachzuwels.en 1st. Selbstverstandhc~ ~~t~en es. ~le 
Hyksos unter solehen Umstanden leicht, ins Land emzubrechen: Welehe Klel?komge ~relhch 
im einzelnen noch vor die Hyksos zu set zen sind und welehe als lhre V~sallen emen Bezl~k d:s 
Landes innehatten, bleibt unentschieden. Die Fursten von Xois wemgstens dauerten m die 
Hyksoszeit hinein. 

a) DIE BElDEN HYKSOSGRUPPEN 
Auf Grund der Skarabaenstilistik ergab sich bereits eine naturliche Zweiteilung der Hyksos

namen, in deren Mitte die Gruppe MJ(-ib-R' und Ssj stand. Zur erst en Gruppe zahlten (J-wsr-R< 
Apophis, BwSr.n-R( Chian, M"-ib-R'-Ssj, fen:er <nt-hr, Mr-wsr-R' :.Iqb-hr, Bm~n, WJqd, Sk.t, 
um sie nach der Rangordnung ihrer nachgewlesenen Funde aufzuzahlen. Es hegt nun na~e, 
ahnlich wie bei der oberagyptischen Sebekhotepgruppe den ubrigen Denkmalern und Hm
weisen auf die genannten Herrscher nachzuspuren, ob sich ~ine w~itere ~larung .oder. do.ch 
Bestatigung daraus ergibt. Ebenso mochte man versuche?, eme~ Fmge~z~lg auf die RlChhg
keit der Einteilung in zwei GroBgruppen von Hyksos 1m Tunner Komgspapyrus zu ent-

deck en. 
Wirklich stellen sich in der wertvollen Fassung des Papyrus zwei wichtige Namenreihen vor: 

einmal scheint sich die sog. 15. Dyn. Manetho's hier wiederzufinden, die Nam~n Saliti~, Bnon: 
Apachnan, Apophis, Iannas und Aseth (mit Var.); dann erschei~en n.och vo~. dle.ser ~eihe zwel 
Namen, die man stets fUr Hyksos gehalten hat. FAR. 9, 30/1 uberhefert namhch die Namen 

«0>1 UI~] =~1~ und «0>lu'~] jj~I~' Von den beiden. ~amen 
findet sich der erste offenbar auch auf Skarabaen, in der Form <nt-hr oder W sr(? )-'ntJ; lmmer 
wird damit trotz verschiedener Schreibung der Name der Gottin Anat, der kriegerischen Ge
stalt unter Kanaans weiblichen Gottheiten gemeint sein. Anat-el muB wohl die von Set he 
und spater wieder von PIEPER Z. B. aufgestellte L~sung von 'n.!-hr darste~en396. ~e: Herrscher 
dieses Namens ist sonst nur durch den Fundort emes Skarabaus, Bubashs, lokahslerbar. Aus 
dem Turiner Papyrus kann man nun auch die Form seines nsw.t-bjt-~amens X-k~-R.' entne~men, 
die zusammen mit der seines Nachfolgers Bblm (oder wahrschemhcher Nblm) m lhrer Blldung 
stark von der gewohnlichen Form der ubrigen Hyksos abweicht. 

Konig Bblm (Nblm) , mit dem nsw.t-bjt-Namen X-kl-R', ist bisher durch keine wei~eren. ~~nde 
bestimmt. Er wurde gern397 mit dem zweiten Namen der Reihe Manethos, Bnon, ldenhflzlert. 

394 ED. MEYER, Gesch. d. Alt. I 2, S. 30 5. 

395 In Tanis erscheint noch ein Name <J-sh-R< (<:) m¢c::::»: PETR. Tanis I, Tf. 3, 20. . ~ 

396 SETHE, Verbum § 248; PIEPER, ZDPV 53 (1920), 188. 
397 Vgl. BURCHARDT, AZ 50 (1912), S. 7· 

3. Die Hyksos. 

Dagegen spricht nun nicht nur die Unwahrscheinlichkeit der Namenbildung, sondern auch der 
Turiner Konigspapyrus. 1m letzteren muB Bnon an zweiter Stelle der Gruppe von 6 Konigen, 
der groBen Hyksos vermutet werden, und fUr die Deutung des Namens hat ALBRIGHT an
scheinend glucklich den Namen eines Fursten Naplimma von Qatna zum Vergleieh heran
gezogen398. 

Nach der Form der nsw.t-bjt-Namen und dem Platz, den ihnen der Papyrus einraumt, mussen 
die beiden besprochenen Herrscher als eine Sondergruppe angesehen werden. Die 
Skarabaentypen mit dem Namen 'nt-hr (s. oben S. 42/3) stehen dieser Auffassung und einer~ 
Fruhersetzung der Konige nicht im Wege. Fur den unsicheren weiteren Anat-Namen (Wsr( ?)
'ntj) mit dem Teilermuster seitlich von dem Namen muB an sich an eine weitere Personlichkeit 
gedacht werden, die dann zu den spateren Hyksos zu rechnen ware. In der Tabelle (S. 46) ist 
der Name bereits derart behandelt worden. Wie man sich freilich die Stellung dieser beiden 
Hyksos mit offensichtlich fremden, semitischen Namen innerhalb des gesamten Bildes def 
Zeit denken solI, bleibt noch eine Frage. Sollte daraus der SchluB moglich sein, daB vor der 
eigentlichen Invasion bereits semitische Gruppen sich im Delta breit gemacht haben? Sie 
waren dann die eigentlichen Wegbereiter und Vorlaufer, aber auch wesentliche Teil
nehmer der Hyksosinvasion gewesen. Angesichts mancher Andeutungen auf eine Unter
wanderung des Deltas seit dem MR399 und der Tatsache verschiedener semitischer Namen unter 
den Hyksos muB die Erklarung wahrscheinlich wirken. Auch ein interessanter Skarabaus 
aus dem Ende des MR oder der Anfangszeit der Zwischenperiode400 deutet vielleicht auf die 
Unterwanderung und den EinfluB semitischer Gruppen im Delta hin: auf dem Stuck heiBt es SJW 

'Jm.WI20 Wsr-lJ·t(?) (11] I~! @.nn1fl (?)); also gehOrte das Siegel einem Agypter, der eine 
Abteilung von 120 Asiaten befehligte; freilieh konnten auch einfach "Hirten" gemeint sein 400. 

Zur eigentlichen Hauptgruppe der Hyksos zahlt vor allem der Konig 'J-wsr-R' Apophis. 
Oft schon ist die Oberherrschaft eines Hyksos uber Gesamtagypten abgeleugnet worden. Ein 
nuchterner Blick uber die Verteilung der Denkmaler dieses Konigs und seiner Umgebung muB 
das jedoch als Tatsache anerkennen. (J-wsr-R' Apophis ist mit Sicherheit auf Denkmalern 
von Gebelen, Theben, Qau, Koptos, dem Faijum, Gurob, Tell el-Jahiidije, und Tell
'Addschiil nachzuweisen401. Der mathematische Papyrus Rhind wurde zu seiner Zeit ab
gefaBt und soIl von der Gegend des Ramesseums bei Theben stammen (in Luxor wurde er 
gekauft); mit ihm ist seine Oberhoheit uber Theben und sein 33. Regierungsjahr in gleicher 
Weise gesichert402. Ebenso wird man nicht ernstlich an eine Verschleppung von Kalkstein
bruchstiicken nach Gebelen denken403 ; Statuen werden verschleppt - und wozu sollten solehe 
Inschrift-Bruchstiicke wie die mit dem Namen ';-wsr-R' Apophis' (und Chians) nach Gebelen 
verschleppt worden sein? Es muB viel wahrscheinlicher ein A usdruck der Un t e r w e rf u n g 
des Kerngebiets der oberagyptischen Selbstherrschaft darin gesehen werden (s. oben 
S·56). 

Ein Skarabaus mit dem Namen 'J-wsr-R' bestimmt sich selbst sieher zu Apophis dem GroBen. 
Anders, wenn JpPjj, der SJ-R'-Name allein auf einem Stuck steht404. Welehem von den wenigstens 
drei Apophis ist soleh ein Gegenstand, soleh ein Skarabaus zuzuweisen? Die beiden spateren 
Apophis, 'J-qn.-n-R' und Nb-lJps-R', sind freilich bisher nur in der Hauptstadt Auaris und der 
Gegend von Kairo und Saqqara festgestellt405. Ein Sistrum aus Dendera, auf das PAHOR 
LABIB in seiner Zusammenstellung von Hyksosfunden nicht zuruckkam, tragt nur den Namen 

~~ 8406, ohne zusatzlichen nsw.t-bjt-Namen oder Hinweis auf die Konigswiirde des Besitzers. 
Dennoch kame allein Konig Nb-lJps-R' in Betracht, da sein Name als einziger in der obigen 
verkurzten Form und stets in dieser wiedergegeben wurde. Die beiden von PAHOR LABIB 

zuletzt angefUhrten Denkmaler mit der bloB en Aufschrift ~~ 8~ ohne nSw.t-bjt-Namen 

398 Albright, The Present State of Palest. Archaeology, S. 17. 
399 Vgl. NEWBERRY, Beni Hasan I, Tf. 28/30/31. 
400 PETR. XV, 12. AC. ; zur Bedeutung "Arbeiter , Hirt" vgl. AZ 72 (1934), 143. 
401 Vgl. Pahor Labib S. 27; Anc . Gaza I, Tf. 13 , 2 und 44; Tf. 14, 143. 
402 PEET, The Math. Papyrus Rhind, S. 2 . 

403 Vgl. Pahor Labib S . 18. 
404 PSBA 35 (1913), Tf. 30, 6 - vielleicht das einzige Beispiel. 
405 Vgl. Pahor Labib S. 28ff. 
406 Das Sistrum diirfte nach dem Siiden gebracht worden sein. Ein Vergleich zwischen diesem Ortswechsel 

und dem der Gebelenbruchstiicke (s. oben) besteht in keiner W eise. 

5 Stock 

.. 



66 III. Teil. Einordnung- der Erg-ebnisse t'n die g-esamte Zwischenzez'f 

fallen entsprechend nur an </-wsr-R< oder <J-qn.n-R< Apophis407. Ebenso wird man den Apophis 
der memphitischen Priestergenealogie als Nb-lJps-R<, den letzten Apophis erkennen durfen, 

da dort gleichfalls die Kurzform ~ 8 auftritt. Der Angriff der aufstrebenden Thebaner seit 

Bqn.n-R< und seinen Nachfolgern galt ihm. Die gegnerisch agyptische Seite kann als Instanz fUr 

die Unterscheidung von ~~ 8~ und ~~ 8 nicht herangezogen werden, weil sie offenbar nach-

traglich stets die Vollform ~ ~ 8 ~ (~) einsetzt. . 
Bei PETRIE XXII, 17. A wird ein Skarabaus des namlichen Hyksos Nb-lJps-R< ApophlS 

vorgelegt. Die Technik des Tiefschnitts zusammen mit Mater~al (To~) und zierloser frei:r 
Wiedergabe der Zeichen durften eher an einen Skarabaus des Komgs Apnes aus der 26. DynastIe 
denken lassen (Nb.tj-Name: O'C7C:::;;:V>; Rucken mit Kerbmuster). 

Auch von dem zweiten groBen Hyksos, Bwsr.n-R< Chi an sind nicht wenige Situfunde auf die 

heutige Zeit gekommen. Eine usurpierte MR-Statue tragt seinen Horusnamen I ~ ~ 0 I ~ I I 
inq-tI.w und wurde in Bubastis gefunden. PAHOR LABIB verm:rkt d~esen .Fund, ebenso den 
Inschriftblock von Gebelen, einen Skarabaus aus Gezer und dIe Penphenefunde von Kreta 
und Bagdad; die Situskarabiien von Abusir el-Meleq und Tell el-Jahiidlje we.rden von 
ihm nicht gesondert aufgefUhrt408• NAVILLE hat409 zuerst auf den Namen Iannas bel. Manetho 
als Entsprechung zu Chian gedeutet. Die Gleichsetzung durfte allgemein anerka~nt sem, eb.enso 
die Annahme, daB es sich bei Chian urn einen der nichtkananaischen Namen m der Hyksos
reihe handelt. Zum Vergleich mag der Name eines fJajanu von Scham cal (Sendschirli) dienen. 

AIle ubrigen Hyksosnamen sind bisher weder durch eine Statue noch. durch Inschriften ?e
kannt geworden. Nur von Situskarabaen her laBt sich einigermaBen Ihr Herrschaftsberelch 
abschatzen. Die meisten Fundorte weist M/<-ib-R< und der wohl zugehorige s/-R<-Name Ssj auf. 
Der nsw.t-bjt-Name MJ<-ib-R< fand sich von Tell <Addschiil bis ~erma (Tell el-J ahiid~.e, 
Abusir el-Meleq, Kom el-Ahmar410), der Name Ssj ebenso in ganz Agypten (Tell el-JahiidIJe, 
Gurob, Rifeh, el Arabah, Abydos, Qau, Edfu411, in Kerma und Palastina (Tell Dschemmeh 
und Tell <Addschiil). 

An dieser Stelle scheint es angebracht, auf eine wahrscheinliche Teilung innerhalb der 
Ssj-Skarabiien hinzuweisen. Zur Namengruppe M/<-ib-R<-Ssj zahlten dann die einwandfrei 
als Ssj zu lesenden Stucke, wahrend der Rest als ppj aufzufassen ware. Be~spiele ~it d~m N~men 
Apophis oder auch Ssj-ppj selbst412 zeigen namlich klar, daB in der ~wlschenzelt dIe Zelchen 
p und s (0 und DD) nicht miteinander vermengt wurden. Nun gIbt es so klare s- und p
Schreibungen auf den Skarabiien, ja ein Beispiel mit hPj, das genau der Form des AR-Namens 

Pepi entspricht413, daB eine Scheidung unumganglich erscheint. Die Formen ~~414 und 

o ~415 sind darnach als Ssj bzw. Ppj (Apophis II. nennt ihn H. OTTO) voneinander zu trennen. 

Her Lesung Pepi oder Apophis leistet schlieBlich auch das Carnarvon-Tablet Hilfestellung: 
ein Teti wird darin als Sohn eines Pepi erwahnt und bestatigt das Vorkommen des Namens Pep 1 
in der fraglichen Zeit. Die lange bestehende Streitfrage, ob Ssj oder ppj zu Ie sen sei, wird 
so mit nach der Trennung beider Lesungen und Zuweisung an verschiedene Herrscher ent
schieden416• Beide Namen treten freilich unter den bei Ssj (oben S. 43ff.) angezeigten Typen 

407 Pahor Labib S. 30. 
408 Pahor Labib S. 31 ff.; Abusir el-Meleq (Scharff), Tf. 71, 499, jetzt Berlin 18623; Hyksos a. Isr. Cities, Tf. 9, 

124 (mit Zweigmuster auf dem Riicken). 
409 NAVILLE, Bubastis, S. 23/24' 
410 S. oben S. 43f. 
411 S. oben S. 43f.; Tell el-Jahitdije: PSBA 21 (1899), S. 148 und Tf. I, 1. 

Gurob: Kahun, Gurob, Hawara, Tf. 40, lund 5. 
Rifeh: Petro Gizeh and Rifeh, Tf. 13 E, 4. 
Abydos: E1 Amrah and Abydos, Tf. 53, 3. 
Hii: Diosp. parv. Tf. 41, II; Qau and Badari II, S. 108. 
Edfu: Ann. Servo 21 (1921), S. 189. 

m Z. B. PSBA 25 (1913), Tf. 30. 
413 Vgl. NEWB. in PSBA 25 (1913), S. II 7/8. 
414 PSBA 35 (1913), Tf. 30, 4/5. 
415 PSBA 35 (1913), Tf. 30,1-3; NEWB. XLIII, 14. 
416 PETRIE passim; WEILL in Bull.IFAO 32 (1932),45; HALL; dagegen sind GRIFFITH, FRASER, NEWBERRY 

fiir $sj und NEWBERRY a. a. O. (s. unter I46) fiir eine Teilung. 
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auf und mussen damit beide in die zweite Halfte der Hyksosperiode nach Apophis dem GroBen 
verwiesen werden. 

Manche Namen sind auch auf Skarabaen nur recht selten erhalten geblieben. Dazu zahlen 
die Namen Bmqn, W/4d und Skt. Konig Bmqn wurde einmal in Tell el-Jahiidlje festgestellt 
(FR. 179)· Die Frage nach der Deutung des lange als Simeon aufgefaBten Namens wird heute 
eher zugunste~ einer nichtsemitischen Namenbildung in Zusammenhang mit dem churrischen 
Gotternamen Simiqe entschieden417. Bei dem weiteren Namen Ski mochte man mit einiger Be.-

rechtigung an den spat in Kolumne 10 des Konigspapyrus angefuhrten -tt- c::. 1\ denken 
~@.-'..l 

(FAR. 10, 25). Darnach ware Konig Skt(j) nach der groBen geschlossenen Herrschergruppe 
10, 15-20/21 anzusetzen, was dem Stil seiner wenigen Skarabaen ohne wei teres entsprache. 

Die letzten Skarabaen der ersten Hyksosgruppe bereiten in mehrfacher Hinsicht eine Schwie
rigkeit. Die Lesung schwankt schon zwischen Mr-wsr-R< 'Iqb-hr und -<r, ja <rh (oben S. 43); 

fur die Schreibung ist die Lage unbestimmbar dadurch, daB '-.D (~) und III wahrend der 

spateren Zwischenzeit vollig gleichartig eingekerbt werden; es ware denkbar, daB samtliche 

FaIle in die Richtung III oder ~ losbar sind; vorlaufig schwanken die Lesungen zwischen 

beiden Moglichkeiten418
• Der Grund mag auch in der Unentschiedenheit der Schreibung des 

Fremdgottes Elliegen, die erst imNR sich in die Form ~ (~) <::::> festigte. Der Name Jakob-el 

findet sich so geschrieben Z. B. auf dem 4. Pylon zu Karnak in de'r Liste besiegter Orte (Feldzug 

Thutmosi~r. gegen Megiddo) in der Nahe des Namens Joseph-el: ~~ ~ j~~ ~, 

~~IiW O~ I 419. Der klar semitische Hyksosname Jakob-el ist in situ nur auf je einem Skara.,. 
baus von Tell el-Jahiidlje, Hii und Kerma aufgefunden worden420. In Kerma befindet er 
sich also in der Gesellschaft MI<-ib-R<'-Ssj-Ppj's und des Hyksoskanzlers HUr (s. unten S. 86). 
Skarabaen sichern somit nach Stilistik und Fundstellen die ZugehOrigkeit des Herrschers zur 
erst en Gruppe von Hyksosnamen, wenn auch nicht zu den sechs von Manetho und dem Turiner 
Papyrus Hervorgehobenen. Sein Name muB we iter sauberlich von dem ahnlichen Namen 
, I kb-mw gesondert werden, den ein einziger Skarabaus ortlich bestimmt, namlich in Tell Bet Mirsim 
(s. oben S. 44)· Dort wurde das Stuck in Schicht E, also in die zweite Halfte der Zwischenzeit 
datierbar gefunden. So sehr die Namen 'I qb-hr und ' Ikb-mw auch in den Schriftzeichen von
einander abweichen, es diirfte dieselbe Lesung (nicht dieselbe Person) darunter verborgen sein. 

MMM 

Die Zeichen MMM brachten PETRIE auf den Gedanken an seefahrende Konige421 . Burchardt 
MMM , 

zog den semitischen Namen <mmj (~lil~) heran422. Setzte man aber tatsachlich ;:::: gleich 1, 

wie es die NR-Schreibung <::::>;:::: = 1 nahelegt, dann erhebt sich sogleich die F~ge n~ch der 
I MMM 

Lesung von </-mw, 'I<-mw oder gar fJ<-mw-R<. 
Ein einziger der zweiten Hyksosgruppe, (/-mw, wird noch auf einem Skarabaus aus Abydos 

f~stges.tellt. Gleich ihrer ZusammengehOrigkeit in der Verwendung des Teilungstyps finden 
slch dIe Stucke auch ortlich nur in dem Raum zwischen Tell el-Jahiidlje (BlJ<-n-R<) , Tell 
<Addschiil (BlJ<-n-R<, (/-lttP-R<) , Tell Fare< (BlJ(-n-R<) , Tell Bet Mirsim (,Ikb-mw) und 
Tell ed-Duwer «/-!I.tP-R<) 423. Eine ausgesprochene Beschrankung des Herrschaftsbereichs 
dieser "kleinen" Hyksos auf den Norden Agyptens und auf Palastina zeigt sich damit an. Un
willkiirlich denkt man an die beginnende Erhebung im Siiden und an die zwingende Notwendig
keit fur Ahmose und spater fiir Thutmosis III., auch sofort nach Siidpalastina und bis Megiddo 
vorzustoBen, urn den letzten Widerstandszentren der Hyksos, unter diesen Scharuhen, wirk
sam entgegentreten zu konnen. 

Somit stellt sich unter Rucksicht auf die - geringen - Situfunde mit Hyksosnamen das
selbe Bild und die namliche Gruppierung heraus, wie sie auch die Stiluntersuchung der Skara-

417 BURCHARDT in ~Z 50 (1912), S. 7 (Simeon); GUSTAVS in ZDPV 40 (1927), S. 7 ff. ($imiqe) und AZ 64 
I926), S. 57; Syna XV, S. I37f.; XVIII, S. 162. 

418 Vgl. HALL in seinem Katalog. 
419 SETHE Urk. IV, 784f. (Nr. 78 und 102). 
420 S. oben S. 43 ff. 
421 Anc. Egypt 1931, S. 3 f. 
422 AZ 50 (1912), S. 7. 
m S. oben S. 43 ff. 

5· 



68 III. Teil. Einordnung der Ergebnisse in die gesamte Zwischenzeit 

baen ergab. Wahrend von der zweiten Reihe der Hyksos, deren Skarabaen den 
Teilungstyp bevorzugten, auBer einem Abydosfund nichts stidlicher als in 
Tell el-Jahiidlje angetroffen wurde, stehen von der erst en Gruppe eine ganze 
Reihe von oberagyptischen und so gar Kerma-Funden zur Verftigung. Unter 
diesen Funden tiberwiegen gewiB die Skarabaen. Nicht jeder von diesen, so nicht das einzelne 
Sttick mit dem Namen CJ- mw von Abydos, oder etwa ein Einzelfund in Kerma, vermag die 
Regierungsgewalt seines Namenstragers tiber den Ort zu beweisen. Wiederholt sich jedoch das 
Bild bei der GroBzahl der ersten Hyksosgruppe, wie das der Fall ist, dann kann nicht mehr 
von zufalliger Verschleppung eines Stticks die Rede sein. Wenigstens bleibt eine freundliche 
Haltung Oberagyptens gegentiber dem Trager des Namens Voraussetzung, oder sehr lebhafte 
Beziehungen, wie nach Kerma. Dann aber war Oberagypten zur Zeit der ersten Hyksosgruppe 
nicht nur ein lose verbundenerVasallenstaat; dagegen spricht allein schon die Zahl von Hyksos
namen auf Skarabaen in Kerma424. Dagegen stehen ferner die Funde von Gebelen, Theben und 
den anderen Orten Oberagyptens. Nicht zuletzt laBt sich die Verbreitung der Privat- oder eher 

Amtsskarabiien eines V t'D ~(t~~ (oder) t~ <=>'l1f. des Schatzmeisters des 
Konigs von Unteragypten und Oberst en der Schatzbeamten l:iJr (oder lJwr), zugunsten einer 
weitgehenden Einheit der Beherrschung wahrend einer Periode der Hyksoszeit anfUhren. 
Dieser sehr hohe Beamte ist durch eine Menge Skarabaen in wohl allen Sammelwerken und einer 
ganzen Reihe von Grabungsberichten vertreten. Unter diesen425 interessieren besonders die 
Situfunde von Tell el-Jahiidije, Rifeh, Qau in Agypten426, die Funde von Palastina (Tell 
cAddschiil und Tell Fare() 427, und sein Vorkommen zu Kerma428. An Verbreitung und 
Haufigkeit laBt sich dem Schatzkanzler Hiir (so nennt ihn bezeichnend ALBRIGHT429), nur 
noch MJ(-ib-R( oder Bsj gegentiberstellen. Dabei ist die Tatsache des Zusammentreffens dieser 
Namen hervorzuheben. Hiir dtirfte sicherlich unter diesem(n?) Herrscher(n) sein hohes Amt 
innegehabt haben, und die weite Verbreitung seiner Dienstsiegel beweist erneut die tatsachliche 
Herrschaft und nicht nur die nominelle Lehensherrschaft tiber Oberagypten. Auch die 
Skarabaentypen, unter denen sein Name erscheint, passen sich der ersten Gruppe von Hyksos 
vollig an; es kommt der Name in schmucklosem "Raum", im Spiralrahmen und im Nefer
rahmen vor. Die Gleichformigkeit der vorliegenden Muster laBt den Gedanken an einen ein
zigen Herstellungsort aufkommen; so dachte auch S t e i n d 0 rf f von den H ur-Skarabaen430• Ware 
nur ein vereinzeltes Sttick in Palastina aufgetaucht und zudem keines in Nubien, dann konnte 
man mit v. BISSING in abwartend ablehnender Haltung gegentiber Hur verharren431 ; so 
aber wird man im Gedanken an die Abgabenerhebung, zu der Manetho die Hyksos regel
maBig nach Memphis kommen laBt, die Stellung des Schatzmeisterobersten Hur doch eindeutig 
verstehen dtirfen: er hatte als oberster Siegelbewahrer tiber das ganze, noch nicht zerfallende 
HyksQsreich hin Macht; ein anderer Sinn kann hinter der weiten Verbreitung eines Be'amten
siegels kaum gesucht werden. 

b) VERSUCH EINER ABSOLUTEN ZEITLICHEN ERFASSUNG 
DIE IS. UND 16. DYNASTIE 

Beim Bestreben, die Quellen ftir die Hyksoszeit in Agypten und Paliistina zu einer Gesamt
schau zu vereinen, steht vor allem die Notlage geringerer auswertbarer Denkmaler als sonst 
im Wege. Doch muB mit Hilfe der aufsehenerregenden Neugestaltung dieses Abschnitts im 
Turiner Konigspapyrus und der Konigsnamenskarabaen ein wesentlicher Fortschritt zu er
hoffen sein. 

Manethos 15. Dyn. mit 6 groBen Hyksos stand bislang recht unvermittelt inmitten der 
Denkmaler Agyptens zur Hyksoszeit. An eine Realitat der Regierungsdaten, durchschnittlich 
50 Jahre fUr Salitis, Bnon, Apachnan, Apophis, Iannas, Assis (Var. Aseth, Kertos), war auBer 
bei Salitis mit 19 J ahren nicht im Ernst zu denken. Die Wiederherstellung des Turiner Papyrus 

424 REISNER, Kerma S. 75 , Fig. 168. 
425 In den Sammelwerken; ferner J. E. A. 8 (1922), Tf. 21, 27. 
426 Qau and Badari III, Tf. 19, 19; Gizeh and Rifeh Tf. 13, E, 3; GRIFFITH, Ant. of Jah. Tf. 10, 4. 
427 Ane. Gaza IV, Tf. 5, 12 = ROWE 141 ; Beth Pelet I, Tf. 10, 97. 
428 REISNER, Kerma S. 75, Fig. 168, 57. 
429 JPOS XI (1928), S. II4, Anm. I. 
430 Ann. Servo 36 (1936), S. 171, 79-91. 
431 AfO II (1936/7), S. 325 Anm. I. 
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sch~un die auBerst auffallige Gruppe von (gleich Manetho) 6 Herrschern, deren Titulatur r L:J Q I = Hyksos lautet und deren Regierungsdauer sehr wahrscheinlich wirkt. Nur ist 
leider der Name bei samtlichen Zeilen, die letzte ausgenommen, verloren. Dieser letzte Name 

wirkt i~ ersten Augenblick abschreckend; es scheint ein neuer Name, I ~ ~ @ e:::::;::, I 'l1f 
Jj:mwdJ z~ sein. Doch dtirfte die Ve:-mutung FARINA'S (S. 55 zum Namen) sehr ber~htigt 
sem, ~aB hmter dem 6. Namen ~er Vananten Manethos, Kertos, die spate Form dieses Namens 
JjmdJ>~rt> Kertos zu sehen 1St. Jedenfalls mochte man mutig die Turiner Reihe mit der 
Manethonischen kombinieren und folgendes Bild herstellen: 

FAR. 10,15 (Salitis I(?)3 Jahre 
10,16 <Bnon 0(?)8 
10,17 <Apachnan) IO+X " 

" 10,18 (Apophis) 40+x 
" 10,19 <Iannas) ? 

10,20 <Kertos=)l~~ @~I'l1f ? 
(Assis) ? 

" 

10,21 Hyksos 6 108 Jahre. 

Somit stehen. wen~gstens 61 Jahre dieser groBen Hyksosreihe fest; die restlichen 47 Jahre 
werden auf dIe belden letzten Namen und wohl noch auf den ersten (Salitis) entfallen dem 
Ma~e~ho die verst~ndliche Zahl 19 zugeteilt hat. Rechnet man nun 13 Jahre fUr FAR. ~o, 15 
(SahtI~), 8 Jahre fur Bnon, 1O+X Jahre und 40+x Jahre fUr Apachnan und Apophis, dann 
verblelben noch rund,,3o Jahre fUr di.e beiden letzt~n N~men Chian und Kertos-Assis. Apophis 
steht erwartungsgemaB an 4. Stelle 1m Papyrus Wle bel Manetho; seine Stelle wird durch die 
hohe Regierungs~ahl 40~ gekennzeichnet, der im mathematischen Papyrus Rhind die An
gabe des 33· RegIerungsJahres gegentibersteht. Vorlaufig laBt sich leider nur darin und in der 
~leichz~hl vo~. sec~s stark als.Einheit.betonten Herrschern bei Manetho und dem Konigspapyrus 
eme Stutze fur die BerechtIgung emer Verschmelzung beider Dokumente erblicken. Oder 
darf man auch die Parallele zwischen dem neuen Namen im Turiner Papyrus und dem Namen 
Kertos heranziehen? Es sei sogleich hinzugefUgt, daB aller Wahrscheinlichkeit nach der andern 
Namensform Assis der Skarabaenname Bsj gegentiberstehen wird. Denn mit MJ(-ib-R( - Bsj, 
muB, n~ch den Untersuchungen der Stilentwicklung auf Skarabiien, die Spatform des Teilungs
typs Emgang gefunden haben, wahrend beide Namen sich durch ihre Skarabaen selbst noch 
zur Frtihgruppe der groBen Hyksos bekennen. Jeder Versuch einer zeitlichen Einordnung 
muB darum. an der Pr.oblematik d~r Namen MJ(-ib-R<-Bsj seine Belastungsprobe sehen. Chian, 
und ApophlS noch vIel mehr, welsen nun deutlichst ihre Zugehorigkeit zur Skarabaen-Frtih
~r~ppe aus, und sind durch Manetho und den Turiner Neufund gesichert. Die Namen MJ<-ib-R<
SSJ da?egen, an. der Schwelle der Verfallstypen, noch zu den GroBen gehOrig, aber nicht vor 
Apophls und ChI an, sollen nicht einzuordnen sein! Es kann sich nur darum handeln den letzten 
~a;netho~ischen N~!llen.' Ass.is, mit Bsj identisch zu sehen und den durch Ska;abiientypen 
~?- Ih~er a~Bersten AhnlIchkeIt nahe?elegten nsw.t-bjt-Namen MJ<-ib-R( mit Bsj zu verbinden. 
Ahnhch wIrd man Kertos und JjmdJ verschmelzen mtissen. Wie das Verhaltnis beider Namen 
und Personen BSj und Jjmdj freilich zu erklaren sein sollte, bleibt noch restlos offen. 

Auch die Zeit des Hyksos MJ<-I,b-R<-Bsj (Assis) ist bis zu einem gewissen Grad bestimmbar. 
~anet~o 's .~eihe, .die Tur~ner Regierungszahlen und ein Blick auf die frtiheren Aufstellungen 
uber dIe fruhe ZWlschenzeIt ergeben fUr cJ-wsr-R< Apophis etwa die Zeit ab 1680, fUr BwSr.n-R( 
Chi an ~twa ab 1640 und fUr den letzten Namen der sog. 15. Dynastie, Assis = Bsj mit dem 
nsw.t-bJt-Namen MJ(-ib-R<, ungefahr die Zeit 1620/10. Es ist unwahrscheinlich, daB dieser 
Ietzte groBe Hyksos bereits um 1650 geherrscht hat, wie H. OTTO denkt432• 70 und mehr Jahre 
konnen ~nmog.lich no~h verf~ossen sein, bis die bereits entwickelten Verfallsformen, Teilungs
u~d KreIstyp, Ihre germge WIrkung ausgetibt hatten, noch dazu eine Wirkung ausgetibt hatten, 
dIe schon an der erst en Serie der Bsj-Skarabaen klar sichtbar war. Wenn H. OTTO'S Ansatz 
r~c~tig w~re,. mtiB~en die Verfallserscheinungen groBeren Umfang angenommen haben, wahrend 
SIe m W~rkhchkelt bald von dem Formwillen des NR abgefangen wurden. Auch der Beginn 
des kypnschen Imports kame dann unwahrscheinlich frtih zu liegen (s. oben S. 26). 

U2 H. OTTO, Studien zur Keramik, S. 254; S. 264 aber: "vor 1625". 
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FAR. 9,30/1 tauchen vor der groBen Hyksosgruppe der sog. 15. Dyn. noch zwei Namen von 
Hyksos auf, (nt-hr und BUm (Nblm). Wenn man der Angabe des Konigspapyrus Glauben 
schenk en darf, haben demnach noch vor dem Einbruch der eigentlichen Hyksos bereits fremde 
Herren Macht in (Unter-) Agypten erlangt. Ein solches Aufkommen der Fremdherrschaft ist 
erst gegen Ende der Sebekhotepgruppe, also zwischen 1720 und I7IO, denkbar. Die groBen 
Hyksos beherrschten dann ganz Agypten, wenigstens anfanglich straff, durch rund hundert 
Jahre. Erst um I6IO also fallt damit das Auftreten der "kleinen" Hyksos in beschranktem 
Raum und wohl zu kurzer Herrschaftsdauer, wahrend welcher sie nominell noch "die beiden 
Lander" botmaBig hielten. Damals ging dem Reich von Auaris der Stiden verloren, den noch 
Assis-Ssj fest in seiner Hand gehalten hat, wie es scheint. Auch die erst zum Reichskult er
hobene Sethverehrung, die man im Delta vorgefunden hatte433, war inzwischen einem tolerant en 
Mischkult gewichen434. Die Einftihrung geschah vielleicht zu Anfang von Apophis oder noch 
frtiher; denn der bertihmte "Denkstein vom Jahre 400" wird auf ein Ereignis 400Jahre vor 
Ramses II. anspielen, also frtihestens 400 Jahre vor Ramses' II. Regierungsantritt anzusetzen 
sein, C. 1690. Seit Apophis scheint auch agyptische Titulatur und Namenbildung von den Hyksos 
tibernommen zu sein; weitgehend erscheint die Form X-wsr-R(, so bei (/-wsr-R( Apophis selbst, 
bei Bwsr.n-R( Chian, Mr-wsr-R( 'lqb-hr, !J<-wsr-R(. Mit MI(-ib-R(-Ssj verliert sich diese Formel 
wieder allmahlich, ebenso wie die Geschlossenheit des Reiches. Ein Hinweis auf die Sonder
stellung der beiden Namen (nt-hr und BUm mag auch in der Sonderform ihrer beiden nsw.t-bjt
Namen, X-kl-R(, erblickt werden. 

Wah rend die groBen Hyksos herrschten, lag der Stiden fest in ihrer Hand; 
seit etwa 1620 drangen Hyksostruppen dagegen nur noch bis in den Raum von 
Siut im Stiden vor. Eine Anzahl Kleinkonige dieser spaten sog. 16. Dyn. ist wohl verschollen, 
andere blieben mehr zufallig im Namen erhalten. Der Zeitgenosse Konig Bqn.n-R('s, der im 

Papyrus Sallier I genannte Nb-lYPs-R( Apophis (~8), wird auch durch den Stammbaum mem

phitischer Priester (s. oben S. 66) auf eine Generation vor Konig Ahmose bestatigt. Sein Name 
steht als II. seit Sesostris III. in der Geschlechterreihe des Dokuments; unter Anwendung des 
Generationsdurchschnitts von 23 Jahren fUr die Priesterreihe betragt der sich ergebende zeit
liche Abstand etwa 255 Jahre. Damit kame man auf etwa 1595 als Regierungszeit des letzten 
Apophis. Die Einrechnung der moglichen Fehlerdistanz von 12 J ahren (s. S. 55) erlaubt noch 
bis urn 10 Jahre weiter herabzugehen. Eine Generation spater kam bereits der Oberagypter 
Ahmose im Gebiet von Memphis zur Herrschaft; das J ahr 1570 als gute Mittelzahl ergibt 
zugleich eine Bestatigung der Richtigkeit der frtiheren Ansetzungen fUr Konig 'lbjj am Anfang 
der Zwischenzeit und fUr den spateren (/-qn (s. oben S. 55). Auch die Inschrift des Ahmose 
von Elkab435 bestatigt Bqn.n-R( und damit Nb-1Jps-R( Apophis eine Generation vor Konig 
Ahmose, da der jugendliche Ahmose in die Dienste Konig Ahmoses trat, wahrend sein Vater 
noch unter Bqn.n-R( gestanden hatte. - Eine Generation noch vor Nb-1JPS-R( Apophis wird ein 
unbekannter Sirk genannt (s. oben S. 55). 

Insgesamt zerfiel also das Zeitalter der Hyksos in zwei Hauptperioden. Die 
erste zwischen 1720/10 und 1610 war die "Bltitezeit"; daran schloB sich von 1610 bis etwa 
1570/60 die Epigonenzeit und der Rtickzugsbeginn. Urn 1570/60 freilich wird man bereits den 
Auszug der nicht besiegten Auarisbesatzung nach Scharuhen annehmen dtirfen. 

c) DIE HYKSOS UND DIE SEMITEN SUDSYRIENS 
Urn 1720 bis 1710, als die Hyksos in Agypten eindrangen436, hatten sich langst infolge der 

dauernden Unterwanderung (oben S. 65) seit dem MR fremde Namen Ansehen und Raum ver
schafft. Der Strom der Hyksos fUhrte zweifellos weitere Scharen semitisch sprechender Hilfs
truppen und Mitliiufer ins Delta. Die Unsicherheit eines Schlusses von semitischen Namen auf 
eine bestimmte rassische ZugehOrigkeit bleibt dabei zu betonen. Zuletzt hat Pahor Labib 
die semitischen Konigsnamen und die Begrtindung einer Annahme semitischer Hyksos in seiner 
m JUNKER in AZ 75 (1939), S. 77ff. 
434 SETHE in AZ 65 (1930), S . 85ff.; zuerst MARIETTE in R ev . archeologique I (1865), S. 169 und Tf. 74. -

HALL denkt bei 301 an Seth 'I-p~tj; das Stiick r echnet stilistisch zum NR und wird den Horusnamen 
Thutmosis' III. tragen; vgl. CARNARVON-CARTER, Five years ... Tf.58,1 und S. 65. 

435 SETHE. Urk. IV, S. 3ff. 
436 BURCHARDT in AZ 50 (1912), S. 6ff.; SETHE in ZDMG NF 5 (1926), S. 35; J UNKER, Die Agypter S. 105t.; 

GUNN-GARDINER J. E. A. 5 (1918), S. 36ff. ; ALBRIGHT in IPOS 15 (1932), S. 227· 

3. Die Hyksos. 

Dissertation zusammengestellt und hervorgehoben437• Dennoch erscheint es zweifelhaft, an 
nur semitische oder vorwiegend semitische Hyksos zu denken. Die Tra ger der gesamten 
Bewegung waren zweifellos nichtsemitischer Herkunft. In diesem Sinn hat auch 
Junker in seiner kurzen treffenden Skizze der zweiten Zwischenzeit438 seine Auffassung aus
gesprochen. 

Die Hyksos sind vor aHem nicht den Kananaern, den Ftirsten von Palastina gleichzusetzen. 

Auf der Amadastele Amenophis' II. 439 wird klar zwischen beiden unterschieden: f ~ ~ , 
~ ~ ~ ~ C5 <:::> C5 ~ ~ ~ "die Hyksos und die GroBen von Palastina" Ein :Usdr~~k' 
I I dB.J( I I I """""" J( I ., 
der erst440 eindeutig f~r irgendwelche Nomadenschechs des Ostens verwendet worden war, ging 
also auf von dorther emgedrungene Fremde tiber, ahnlich wie es die Agypter auch mit anderen 

Begriffen hielt:n. DaB der bereits verschwommene Inhalt des Wortes = ~ I = Asiaten 
ebenfalls auf dIe Hyksos angewandt wurde, bedeutet nichts weiter. Man mochte nun schon zu 
d:m blo~en Geda.nken an. ein Eindringe~ de~ Palastina- und Syrienbewohner in Agypten und 
dIe A~fnchtung em:r wemgs.~ens hundertJahngen Herrschaft a priori negativ Stellung nehmen. 
Allezel~ war Palastma von Agypten abhangig, auBer es hatte gerade Babylonien, Assur oder 
son~t :m Starker. von ~orde~ her. auf der .~andb~ticke ~uB gefaBt. Syrien und noch weniger 
Palastma kamen Je zu emer Emhelt und Starke, dIe zu emem solchen Unternehmen hingereicht 
hatte. Schon die langgezogene divergierende Gliederung des Raumes verhinderte ein Zusammen
gehen. Auch bedeutet das Gebiet unbestreitbar zu wenig Rtickhalt und Basis fUr eine ernsthafte 
langere Bedrohung des Nillandes. Was ferner aus der Schilderung Sinuhes fUr die halb
nomadischen Verhaltnisse, mit Ausnahme des Ktistenstrichs, zu entnehmen ist, deutet wiederum 
auf eine Unwahrscheinlichkeit hin: diese Bevolkerung hatte nie die notwendige militarische 
Macht und StoBkraft entfaltet, deren Ergebnis allein eine wirksame dauerhafte Besetzung 
sein konnte441. 

Eine entscheidende Stellung in der ganzen Frage muB dem kulturellen EinfluB Stid
syriens auf Agypten eingeraumt werden. Wie auBert sich nun dieser in der Zwischenzeit? 
Eineinhalb J ahrhunderte gleiche Herrscherreihen und gemeinsame Grenzen, in so langer Zeit 
muBte sich bei einer gemeinsamen Bevolkerung gleicher Sprache und Kulturstufe auch eine 
gemeinsame Form herausgeschalt haben. Das Gegenteil ist aber der Fall. Eine auch nur 
betrachtliche Beteiligung kananaischer Bevolkerung an der Hyksosinvasion hatte sich sicher
lic~ ande~s ausgewirkt. Die Stellung der Hyksosfestung im System ihrer Herrschaftssicherung 
spncht dleselbe Sprache: Scharuhen sollte die beiden Teilreiche verketten; die Grtindung von 
Hebron 7 Jahre vor Auaris-Tanis scheint demselben Zweck der Sicherung jener menschenarmen 
Binde- und Bruchstelle des Doppelreiches gedient zu haben442• Diese ausgesprochene Aufgabe 
der Verkettung und Sicherung kann nur sinnvoll von einem fremden oder nur ein Teilreich 
fest besitzenden Volke verstanden werden. Die Kananaer hatten im Delta, aber nicht im eigenen 
Land Zwing"burgen" angelegt. 

In mancher Hinsicht bleibt es freilich unklar, wem ein charakteristischer Zug der Hyksoszeit 
zuzuschreiben ist. Dazu gehort die Gestalt des obersten Gottes, der unter der Erscheinung des 
agyptischen Seth eben so den semitischen Baal wie den churrischen und arischen TeSup ver
bergen mag; am wahrscheinlichsten ist hier sogar, daB aIle drei genannten Volkergru ppen ihres 
Gottes Ztige in dem Bilde Sutechs erblickten443. Die 0:01)1.101 Manethos haben nicht viele kana
naische Ztige ins Bild der agyptischen Kunst gegraben; am meisten Spuren finden sich noch 
in der Kleinkunst. Die Untersuchung der Skarabaen- und Rollsiegeimotive (s. oben S. 27 ff.) 
trug jedoch auch hier wieder ein wesentlich fremdes, nicht semitisches Moment in die Frage
stellung. An sich mtiBte ja beztiglich der Zwischenzeitskarabaen erst die unmittelbare Be
ziehung zu den Herrschern und dem Volk der Hyksos erwiesen werden444. Wenn die Hyksos 

437 Pahor Lahib S. 3ff. 
438 Die Agypter S. 105 f. 
cae LD III 61 a, 2-3. 
440 NEWBERRY, Beni Hasan I , Tf. 30; Pahor Labib S. 5. 
441 Vgl. A. SCHARFF, D er histor. Abschnitt der Lehre fiir Kg. Merikare, S . 42ff., wonach nur das Ostdelta 

von den Fremden besetzt wurde. 
442 Scharuhen: Num. 13, 28; Josue 19, 6; der Ort wurde von ALBRIGHT erst mit $il~on (=$r~n) (JPOS I 

(1920), S. 188), dann mit Tell el-Khuweilifeh bei Tell Bet Mirsim (BASOR Nr. 33 (1929), S. 9f.), dann mit 
Tell Fare' (The Archeology of Palestine and the Bible (1932), S. 53) identifiziert. 

H3 Vgl. ZDMG NF 8 (1929), S. 71 (WOLF). 
444 Vgl. V. BISSING in AfO II (1936/7), S. 435, Anm. 1. 
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Kananaer, Phoniker, Syrer gewesen waren, und sie die eigenartigen Skarabaen- und 
Siegelmotive mitsamt einer bemerkenswerten Ubergangstechnik nach Agypten verpflanzt 
hatten, miiBte ein wesentlicher Unterschied zwischen Deltaskarabaen und den Palastina
erzeugnissen festzustellen sein. Trotz einer weitgehenden Gleichartigkeit der Skarabaen und 
Siegel bleibt nun aber die Unterscheidung von einheimischen Palastinaskarabaen und Einfuhr
stUcken aus dem Delta kaum schwieriger als im MR, wenn aus dieser Friihperiode iiberhaupt 
einheimische StUcke vorliegen445. Die Schnitte palastinensischer Handwerker bilden agyp
tisches Bildgut immer wieder aus MiBverstandnis oder Ungeschicklichkeit um446. Syrisch
kananaische Darstellungen wie manche Gottergestalt und andere Bildszenen (s. oben S. 27ff.) 

konnen auf Grund der gesicherten Fundlagen in Palastina bereits um 1700 nachgewiesen wer
den447 , ebenso die iibrigen Typen der fortschreitenden Nefertypen und der Verfallszeit ungefahr 
gleichzeitig mit ihrem Auftreten in Unteragypten. Das Auftreten der Hyksos kurz vor 1700 

kann mit der starken Verbreitung der agyptischen Skarabaen mit fremdem Motivgehalt nicht 
mehr in Zusammenhang gebracht werden; sie haben durch die Vereinigung des kananaisch
agyptischen Raumes nur fUr eine bedeutende Zunahme der Verbreitung die Vorbedingung 
geschaffen. 

Eine wert volle Parallele zu dieser Feststellung liefem die Tell el-Jahfidlje-GefaBe 
und ihre Verbreitung iiber Agypten und den Siiden bis Kerma448• Sie kommen zweifellos von 
Syrien nach Agypten. Sie mit den Hyksos in Zusammenhang zu bringen, verbietet deren 
spateres Eindringen gegen den Ausgang der Mittelbronzezeit hin, wahrend am Ausgang 
des MR bereits die Keramik vorliegt (Buhen). Ais die Hyksoszeit bereits ihrem Ende zu
neigte und die groBen Namen den Epigonen weichen, finden sich besonders schOne Beispiele 
in Tell el-Jahfidlje, Abusir el -Meleq usw. Man darf wieder die Periode des Hyksos 
MI<-ib-R< 8Sj und damit etwa 1620 fUr das starkste Auftreten der Tell el- J ahfidlj e-Kannchen 
mit Ritzmuster und Bemalung annehmen; an den Fundorten der syrischen Kannchen ist auch 
der Name dieses Hyksos auf Skarabaen aufzufinden. Ein TeileinfluB Syrien-Palastinas muB 
im Vorkommen der Keramik gesehen werden; ahnlich fanden aber auch agyptische Fayence
gefaBe (Flaschchen) oder der beliebte Alabaster damals den Handelsweg nach dem Osten449. Am 
meisten verbreiteten sich jedoch Skarabaen der Zwischenzeittypen, die man eher 
Hyksoszeitskarabaen anstatt Hyksosskarabaen nennen sollte, vom Delta aus iiber 
Siidpalastina. Ein Uberblick iiber die Verteilung der StUcke des Katalogs von Jerusalem 
(ROWE) ergibt etwa 45% Skarabaen des NR gegeniiber rund 35% aus der Zwischenzeit. Somit 
kommt die Verbreitung zur Zeit der agyptischen Besetzung des Landes nicht sehr wesentlich 
iiber die zur Zwischenzeit hinaus, was auf die enge Verbindung von Delta und Palastina zur 
Hyksoszeit hinweist. 

Die Hyksos selbst sind also nur Bahnbrecher und Trager der Vermittlung, 
so wie sie es auch fUr semitisch sprechende Gefolgsleute augenscheinlich geworden sind. Ais 
sie urn 1700 Agypten und Palastina in ein Netz von Gamisonen und lehensartigen TeilfUrsten
tiimem gegliedert hatten, hatten die kananaisch-syrischen Einfliisse, vermutlich iiber die 
Kiistenstadte, bereits Zutritt zu den Deltakunsthandwerkem erlangt. Die wesentlichen Merk
male der Bildskarabaen und Rollsiegel der spaten Zwischenzeit mochten erst unter der gemein
samen Herrschaft der Hyksos hinzugekommen sein; dafiir sprechen auch die nichtsemitischen, 
nordsyrischen und babylonischen Merkmale. Die stark agyptisierende Wiedergabe aller auch 
fremden Motive kann schlieBlich wieder nur in einem volligen kiinstlerischen Abseitsstehen 
der Hyksos selbst seine Erklarung finden. Der MischprozeB hatte in den Kiistenstadten 
Palastina-Syriens seinen Anfang genommen und regste Anteilnahme seitens der Deltawerk
statten gefunden. Die Hyksos lieBen sich, wie ihre Denkmaler bezeugen, von der Uberlegenheit 
der agyptischen wie der kananaisch-syrischen Kultur ganzlich und von Anfang an gefangen
nehmen. Eigenes wie die Kananaer, die Semiten innerhalb des HyksosgefUges, konnten sie 
den Agyptem nicht entgegensetzen. 

Hyksosgraber in Agypten sind moglich und wahrscheinlich. Aber an Hand der Keramik 
und Skarabaen allein wird sich nur das Fremdgrab eines kananaischen Soldners, Kaufmanns 
445 Z. B. MACALISTER, Gezer II, S. 314; AZ 60 (192S), S. 4Sf£'; SELLIN-WATZINGER, Tell el-Mutesellim II 

(1928), S. 12; im NR ebenso weiter: Syria 9 (1928), S. 7Sff. und Tf. 36, If. 
446 AZ 60 (192S), S. 46; ZDPV S3 (1930), S. 194-
447 Vgl. H. OTTO, Studien zur Keramik .. S. 26S U. 27I. 
448 Vgl. ebenda S. 17off.; hier aueh ein gebiihrendes Eingehen auf Junkers besondere Auffassung. Sicher 

lieh syrisehe GefaBe sind Abusir el Meleq Tf. 70, Nr. 484/S, vgl. FRANKFORT, Studies II S. 166 u. Tf. XIII. 
449 Vgl. H. OTTO, a. a. O. S. 206. 
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od~r sonstig:n ~inw.anderers feststellen lassen, ohne Sicherheit iiber seine rassische Zugehorig
kelt zur palastmenslschen oder fremden Volksgruppe unter den Hyksos. Auf diese Seite hin 
sind die in Frage stehenden Graber von Tell el-Jahfidlje, Abusir el-Meleq, Deschasche, Sedment, 
Qau, Abydos und Kerma nur teilweise, wie Abusir el-Meleq etwa, untersucht worden450. 

Haufig wurde den Hyksos die Errichtung jener machtigen Wallanlagen in Syrien, Palastina 
und dem Delta zugeschrieben, deren Kilometer lange, aus Stampferde hergestellte Boschungen 
deutlich ihr Ursprungsgebiet, ein ausgedehntes Flachland verraten. GroBanlagen wie die von 
Mischrifeh-Qatna451 enthielten eine Menge flachbodiger Friihbronzekeramik und knick
schulteriger GefaBe derselben Periode sowie der beginnenden Mittelbronzezeit; aIle wichtigen 
Friihbronzetypen sind vertreten, dagegen keine Spatbronzekeramik. ~Mehrfach schon ist diese 
Tatsache gegen eine Zuschreibung der Wallanlagen von Tell-el-Qedah (Hazor) in Nord
galilaa und anderer angefiihrt worden, die vor 2000 bereits angelegt scheinen452. Von zahl
reichen Anlagen steht jedoch die Errichtting und Verwendung wahrend der Mittelbronzezeit 
und zwar in der zweiten Halfte nach etwa 1700 fest453. Jericho, Sichem, Beth-schemesch, 
Tell Fare" Tell ed-Duwer, Tell Bet Mirsim seien als Beispiele genannt, dazu in Agypten 
die Anlagen von Tell el-Jahfidlje, die jedoch erst ins ausgehende 17. Jahrhundert zu setzen 
sind454. In Heliopolis wurde eine etwas klein ere (450 m Umfang, unten 15, oben 8 m breiter, 
6 m hoher Wall) Form dieser fast quadratischen Festungen(?) von H. RICKE untersucht und 
als soIche abgelehnt455. Die Begriindung krankt jedoch an der unnotigen Voraussetzung, es 
miisse sich um eine Festungsanlage handeln. Wahrscheinlicher hat man es mit etwas wie 
einem Lager (etwa als Fluchtlager oder fUr Kampfwagen und Pferdekoppeln??) zu tun; der 
Wall diente zur Verteidigung in zweiter Linie und war innen steil, auBen geboscht angelegt; 
ein glattes Hindemis gegeniiber einem Ausbruch in erster Linie, ermoglichte die Umwallung zu
gleich die Verteidigung gegen Wagenangriffe. Selbst wenn die Hyksos diese Wallbauten also 
von einem friiheren Yolk iibemommen hatten, - es ist kaum die Idee, nur die Anlage iiber
nommen worden - stammt der GroBteil der Anlagen aus ihrer Zeit und von ihrer Hand. An
deutungen von Ziegelbauten aus dem AR, auf die man hinwies, wie die wnt-Befestigungen in 

Palastina (~~) 456), lassen sich klar als kleine Stadtanlagen erkennen; die Darstellung 

von Deschasche gibt im Innem des Steinwalls mit seinen Zinnen Szenen der verzweifelten Ein
wohner mit Raumlichkeiten wieder. 

Die Wallanlagen konnen nur sinnvoll verstanden werden in einer steinarmen ungeschiitzten 
Ebene; Berglandbewohner waren nicht einmal auf den Entwurf gekommen. Die Anlagen 
haben auBe~dem nur eine Bedeutung in Syrien und Palastina bis ins Delta hinein, wenn Truppen 
oder Matenal gelagert und geschiitzt werden sollten. Endlich sind die Riesenwalle nur unter 
einer straffen Fiihrung mit Dienst-, Fronhaltung entstanden; die Wahrscheinlichkeit eines 
Schlusses auf Kampfwagenlager erzwingt sogleich den weiteren SchluB auf eine feudale, dienst
leistungsfahige Kampferschicht urn ihre Fiihrer. Mit semitischer, kananaisch-syrischer Tradition 
haben soIche Vorstellungen freilich nichts mehr gemeinsam. Es liegt also alles daran, das Auf
treten von Pferd und Kampfwagen zur Hyksoszeit sicherzustellen, dann miissen auch die 
SchluBfolgerungen als unbedingte gelten. 

Wahrend z. B. WOLF457 die EinfUhrung des Pferdes durch die Hyksos auBer Frage stellt, 
wurde ihnen der Streitwagen von manchen, etwa v. BISSING458, abgesprochen. Die Begriindung 
aus dem Schweigen der Quellen beruht auf ungeniigender Auswertung dieser Quellen. Erst 
nach der Vertreibung sollen Pferd und Kampfwagen von den Agyptem iibemommen worden 
450 Vgl. Pahor Labib S. 33, Anm. I; H. OTTO, a. a. O. S. 272; FR. MULLER in Wiss. Veroff. d. DOG. 27 

(niehtag. Hyksosbestattungen). 
451 Syria 7 (1926), S. 289ff. und Tf. soff. 
452 Tellel-Qedah (= Hazor): BASORNr. 33 (1929), S. 8; AAA 14 (1927), S. 3Sff. (GARSTANG); vgl. ZAWNF6 

(1929), S. 12 (ALBRIGHT). 
453 Z. B. Tell Bet Mirsim: BASOR 23 (1926), S. 10. 

Tell Fare': Beth Pelet I, S. ISff.; Ane. Egypt 1929, Iff. 
Beth-Schemesch: Pal. Expl. Fund, Quart. Statement 1929, S. 206. 
Jericho: WATZINGER in ZDMG NF S (1926), S. I3Sf. 
Balata (Sichem): ZDPV 49 (1926), S. 23Sff. und 31Sf.; ZAW NF 10 (1933), IS6ff. 

454 PETR. Hyksos and Isr. Cities, Tf. 2ff. 
455 PETRIE, H~~iopolis .. S. 3f. und Tf. 1-3; HERBERT RICKE, Der "Hohe Sand in Heliopolis", AZ 71 (I93S), 

S. 107££.; AZ 72 (1936), S. 79; dagegen ALBRIGHT in AASOR XVII (1938), S. 28. 
456 SETHE Urk. I, 103; PETRIE, Deshasheh Tf. 4. 
457 Der Stand der Hyksosfrage, ZDMG NF 8 (1929), S. 72. 
458 AfO II (1936/7), S. 67 ff. 
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sein. Die ersten Erwahnungen fallen aber noch in die V ertreibungszeit selbst: der agyptische 
Schiffsoffizier Ahmose459 kennt die Bedeutung einer solchen Beute; im Grab des W sr urn die 
Zeit Thutmosis' 1. wird das Pferd schon abgebildet460. Auch die Holzfigur eines Reiters im 
New Yorker Museum461 stammt(?) bereits aus der Wende zum NR. Dazu kommt eine theo
retische Erwagung: die Israeliten scheuten sich zur Zeit Josuas, in ebenem Gelande gegen 
befestigte Platze vorzugehen: hatten die Agypter es gegen Auaris ohne Streitwagen gewagt, 
wahrend diese den Hyksos zur VerfUgung standen? Die neue Kampfmethode wurde von den 
Agyptern nicht erst beim VorstoB nach Nordsyrien unter Thutmosis 1. angenommen. Sonst 
ware sie gewiB zuvor von den dort noch machtigen Hyksos angenommen und dam it wieder ihren 
Gegnern iibermittelt worden. Der Streitwagen zahlte aber offenbar zu ihren besten Waffen. 

So zeichnet sich in Einzelziigen heute allmahlich ein Bild der Eindringlinge des a us
gehenden 18. Jahrhunderts abo Schon lange fiel es auf, daB nach I7IO die babylonischen, 
die agyptischen und die hethitischen Quellen versiegen und beim Heraustritt aus dem 
folgenden Dunkel bisher unbekannte Volker in der Geschichte erscheinen. AuBerdem wenden 
sich alle drei genannten Unterlegenen hernach bewuBt gegen die Mitte, von der sie sich 
noch bedroht fiihlen, gegen das Churri-Mitannireich. Die kananaischen Worte fiir Wagen 
und Pferd, Gottergestalten und -Namen bringen eine Anzahl fremdartiger Momente nach 
Agypten, ebenso gewisse Keramikformen und nicht wenige semitische Personen- und Herrscher
namen. Dennoch muB das Charakteristische jener Uberschwemmung von Norden einer nicht
semitischen Schicht zufallen. Mit Gotze462 wird man an eine von arischen Herren gefiihrte 
churrische und dann allmahlich auch semitische Bewegung denken. Dieses Wanderheer 
brachte erst den Kananaern und dann den Agyptern Pferd und Wagen463; die Agypter ent
lehnten darum die ihnen naherliegenden kananaischen Worte fiir beide. Der VorstoB brachte 
auch die Churri selbst bis an die Grenzen von Agypten464. Die starke churrische Schicht in 
Ras Schamra und ihre Sprache beweist dies fiir Syrien465, die zunehmende Beeinflussung der 
Kleinkunst insbesondere durch Motive des "Bergvolkes" (s. S. 37) auch fiir Palastina und 
sogar fUr die Deltaskarabaen. Den Hiobstein und die Basalt16wen von Schech Sa <ad im 
Ostjordanland kennzeichnet churrischer Stil 466. Auch das typische Haus des nordmesopo
tamischen Kreises, das Hilani, tritt in Palastina auf467. Churrische Sklaven wurden im NR aus 
Palastina nach Agypten heimgebracht468. Auch die Pferdebestattungen zu Tell <Addschfl.l469 
aus der letzten Zwischenzeitperiode und das bekannte Wagengestell des NR aus armenischen Holz
arten in Florenz47o verdienen in dem Zusammenhang Erwahnung. Neben der neuen Kampfweise 
zu Wagen, dem fremden 1fps = Sichelschwert, (das seitdem auf NR-Darstellungen erscheint), 
der Wall anlage und der Unwahrscheinlichkeit eines semitisch gefiihrten Eroberungszugs nach 
Agypten kommt noch den auftretenden Namen eine wesentliche Bedeutung zu. Chian hat man 

459 SETHE Urk. IV, S. 3 und 9f. 
460 DAVIES, Five Theb. Tombs Tf. 22. 
461 Bull. Metr. Mus. 1916, Heft4, S. 85; (Kaufstuck, Fundort unbekannt!); vgl. WEGNER in MDIKIV (1933), 

S. 80ff.; HALL 475 zeigt eine Wagenszene unter Thutmosis I. bereits auf einem Skarabaus. 
462 Kleinasien (1933), S. 59; Hethiter, Churriter u. Ass., S. 32; SPEISER in AASOR I3 (1933), S. 46ff.; UN

GNAD, Subartu S. I6rf. vgl. JUNKER in AZ 75 (1939), S. 79. 
463 Vgl. Pahor La bi b S. Ioff.; zu dem kappadokischen Streitwagen (LANDSBERGER, Assyr. Handelskolonien 

in Kleinasien, AO 24, 4) urn und nach 2000 sind kaum Pferde abgebildet, wahrend der vierspeichige Wagen 
freilich schon altsumerisch bekannt ist (WOOLLEY, Ur Excav., The Royal Cemetery, Tf. 181 a, b; Tf.92). 

Das Auftreten des "Esels des Berglands", des von Norden und Nordosten eingefiihrten Pferdes, ist 
zeitlich nicht unbestritten festzulegen. Neuerdings hat WIESNER (AO Bd. 38, Fahren und Reiten in Alt
europa und im Alten Orient S. 19ff.) sehr treffend und eingehend zur gesamten Frage Stellung ge
nommen. Die Ubernahme des Pferdes vor den Streitwagen ist in der Vorgeschichte des Wagens be
griindet, aber erfolgte erst seit den Umwalzungen am Ende des ersten Drittels des 2. Jahrtausends; 
vgl. MOORTGAT, Vorderasiatische Rollsiegel, Tf. 67, 562/3 (der eine kassitische Ubernahme der Glyptik 
des unterworfenen Babyloniens im Anfang des 2. Drittels des 2. Jahrtausends voraussetzt). Das Vor
find en von Pferdetrensen in Grabern zu Tell 'Addschul, in Umgebung von Pferdeknochen, unterstreicht 
wiederum die Datierung in die spatere Mittelbronzezeit. - Leider fehlt jede Spur eines Streitwagenfundes 
aus Tanis. 

464 Vgl. SPEISER in AASOR 13 (1933), S. 27ff. 
465 GUSTAVS in ZDPV 50 (1927), S. 7ff.; JPOS 15 (1932), S. 226; ein Hyksos bzw. seine Titulatur in Byblos 

auf einem GefaBstuck: Montet, Byblos, S. 208; vgl. AZ 64 (1924), S. 55ff. 
466 GOTZE, Hethiter, Churriter und Ass., S. 99. 
467 GUSTAVS in ZDPV 50 (1927), S. 18. 
468 GUSTAVS in AZ 64 (1924), S. 54ff. 
469 Anc. Gaza I, S. 3 f.; II, S. 5; IV, S. 16. 
470 SCHAFER, Armenisches Holz in altagypt. Wagnereien ... SBAW Berlin 1931, Bd. XXV. 
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verschi~~entlic~ als .churrischen N~men angesehen471 ; die beiden Funde von Kreta und Bagdad 
(Kaufstuck!) mIt se1l1em Namen s1l1d, wenn auch mit Zuriickhaltung, aus der damaligen Ver
breitung der churrischen Bevolkerung und ihres Handels etwas erklarbarer. Ebenso wurde 
Smqn (s. ?ben ~. 67): W;qd und ?as Wort Wagen = wrrj.t472 herangezogen zur Begriindung 
der churnsch-mitanmschen InvaslOnsthese. Die marjannu = Wagenkampfer 473 der Churri
Mitanni haben damals das Palastina des NR in kleinstadtischer Staatsform gebildet, das aus 
den Amarnabriefen plastisch hervortritt. Auch der allgemeine Landsname H;rw fiir Pa:-
last ina wurde von den Churri auf das Gebiet der Kananaer und Churri iibertragen. Die kera
mischen Neueinfliisse der spateren Mittelbronzezeit, besonders das starke Aufkommen der Be
malung, darunter der Metopen mit Vogelbildern474, entsprechen den Typen der rein churrischen 
Keramik etwa von Tell Billa In in Nordmesopotamien. 

Dennoch vermochte die arische Herrscherschicht mit ihren Scharen churrischer 
u.nd dann auch semitischer Gefolgsleute sich der Starke und Einmaligkeit des agyp
tIschen Kulturstandes und Kultes nicht zu entziehen. Ein.e kurze Periode ohne jede kulturelle 
Erschiitterung, ein Gebilde rein politischer Macht entstand, das agyptische Hyksosreich. Vor
aus~etzung war ein wenigstens voriibergehendes Niederwerfen der nordmesopotamischen und 
synschen al~~s be~errschen~en Tore nach Osten, Westen und Siiden, dann die Niederzwingung 
des le!zten a~yptIschen Widerstands von Oberagypten her durch ein wenigstens anfangliches 
Vordr1l1gen biS etwa Gebelen (s. oben S.65). Eine starke Position im Ostdelta, der Briicke 
zwischen beiden Teilreichen, und vereinzelte Garnisonen sorgten fiir Riickhalt gegeniiber den 
eingesetzten oder belassenen einheimischen Vasallen in Agypten und Palastina. Mit einer 
Schwachung der Oberkonige muBte dies System sofort nachlassen und es verblieb ihnen dann 
nur ein festes Heer, verstarkt durch Soldner, und die Stadtfiirsten von Palastina-Syrien, diese 
letzten alten Gef?lgsleute und ersten freiwilligen Vasallen. Agypten aber muBte, urn sich der 
Hyksos zu entledlgen, auch ihre Ausgangsstellung vor ihrem Einbruch ins Delta stiirmen. 1m 
S~den r~chnet dazu Scharuhen (und Hebron ?), in der Mitte Megiddo und Hazor (= Tell el
Qedah), 1m Norden besonders QadeS am Orontes. Auf ihrem Riickzug bis ins Kernland Nord
mesopotamien verteidigten sich die Hyksos zahe gegen die Agypter und zwangen die Pharaonen 
bis iiber den Euphrat ins Herz des churrisch-mitannischen Reiches vorzustoBen. So entstand 
das neuagyptische Welt reich aus der Notwendigkeit, das eigene Land gegen einen gefahrlichen 
Feind zu sichern475• 

4· DIE 17. DYNASTIE IN OBERAGYPTEN 

a) SKARABAEN DER UBERGANGSZEIT IN OBERAGYPTEN 
Unter den Skarabaen, die man stets zur Zwischenzeit nach dem MR gerechnet hat zahlen 

die bestandig gleichartigen, groBen und groben Formen der Tonskarabaen mit der A~fschrift 
Sw.Jq.n-R < zu den auffalligsten "Ausnahmen". Nie tragt der Typ eine Verzierung, 
ke1l1e Kartusche, kein Neferzeichen, keinerlei Hinweis auf die Hyksoszeitmuster 
oder die Typen der Sebekhotepgruppe. Beispiele treten in Unternubien476, 
Koptos477 und Lischt478 in situ auf. Nur Reisner unternimmt es dabei, sein 
unternubisches Exemplar in die I7. Dyn. zu datieren, wahrscheinlich unter dem 
Eindruck der gesamten Skarabaengruppe dort, die nur spate Zwischenzeit und 
beginnendes NR vertritt (Grab 64, 70, 7I z. B.). Ein Stiick yom Hathor
heiligtum zu Faras476 wird durch ein Nachbarstiick mit dem Namen Kamose Abb.67· 

stilistisch in die Nahe der Befreiungskampfe unter Konig Kamose geriickt, also in die Reihen 
der Herrscher der sog. I7. Dynastie (Abb. 67). 

Hi~~ in C?bedigypte~ scheint demnach nach der Sebekhotepgruppe und dem Eindringen der 
unteragyptIschen Motive (s. S. 40) eine gewisse Traditionslosigkeit eingerissen zu sein. Aber 

471 Z. B. "?NGNAD, Subartu S. I6rf.; AASOR 13 (1933), S. 46ff.; GOTZE, Hethiter, Churriter und Ass., S.32. 
m Gunn m AASOR 13 (1933), S. 49, II9: wrrj.t = waratushu. 
m ALBRIGHT in AfO 6 (1931/2), S. 2I8, Anm. 4. 
474 Mus. Journal 23 (1933), Tf. 60ff. und S. 270ff.; Tell Bet Mirsim, s. bei H. OTTO, a. a. 0., S. 221. 
475 Vgl. z. B. auBer SETHE Urk. IV, 647/8 bes. ED. MEYER, G. d. Alt. II I, S. 33ff., 50ff., 74ff. 
476 HALL 2883 (Faras); Firth, The Archeol. Survey of Nubia, Rep. for 1908/9, II, Th. 42b, 38. 
477 PETRIE Koptos Tf. 15, 57 unter Grundungsbeigaben der Zeit Thutmosis' III. (meist NR-Typen). 
478 J. E. A. 8 (1922), Tf. 3, 5. 
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dies ware eine einseitige Auffassung. Mit dem steigenden Selbstbewu~tsein un~ der ~esinnu~g 
auf die eigene vergangene GroBe setzte auch ein bewuBtes Zuriickgrelfen auf dIe schonen fem
geschnittenen Skarabaenformen des MR ein. ~amose, neben Bu:.J(j.n-r: auf .:echt g:oben 
Skarabaen zu lesen, hinterlieB in Theben auch em prachtvolles. Stuck mIt schon~n Splralen 
und tadelloser Titulatur um die Kartusche (NEWB. XXVI, I) . DIe Goldfassung weIst ebenfalls 
auf die einstigen hohen Dienste des Skaraba,!s hin.. . . .. ' . 

Sicher lassen sich somit eine derbe Schmttform m frelhch ungunstIgem Mat.enal und a~s-
gesprochene Riickgriffe auf die MR-Techni~ feststellen:. Zu d~esen "Re~aIs
sance"-Beispielen zahlen noch mehrere Splralmusterstucke, Wle von emem 
Sebekemsaf (s. oben S. 57£. und Abb. 68) vielleicht von einem @ ® 
Montemsaf ([Jd-(nlJ,-R(J479 und von Konig Ahmose480 um ~en ~ @ 
Beginn der 18. Dynastie. Die schone Spirale hat damals eme..... "i.. 
Wiederbelebung erfahren, deren Zeugen Beispiele

8
w

D
ie die e.h: • ... _ -

genannten, dann aber noch soIche ~er ganzen I . ynas~~e . 
und sogar der Zeit Ramses' 11.482 b~lden. Neben der ge~ohn- Abb.69. 

Abb. 68. lichen GroBe taucht auch ein verklemertes Format auf, fur das . 
sich Muster mit dem Namen Ahmose483 und vielleicht von R(-/:ttp (s. S. 79)484 fmden (~bb. ?9)· 

Mit NEWBERRY (passim in seinem Sammelwerk) ~ochte man. das Vorhandensem eme~ 
Antef-Skarabaus in Frage stellen. DIe Bestandtelle des Namens N~w-lJ,pr-R 

'R 0 '1l' (,Intf) treten so zahlreich auf Nefertypen auf, daB man miihelos ~me ganze 
..» m \.\... Reihe scheinbarer Stiicke dieses Herrschers aufstellen konnte. . Dlese falle~ 

;!J( u:;;;:u ~ jedoch v611ig aus dem Rahmen anderer, gesicherter Skarabaen der 1!bergangszelt 
~ n ~ in die 18. Dyn., wie es z. B. die von Sebekemsaf oder Ahmose slI~d. Dama.ls 
~ iff b waren die in Oberagypten noch nie recht heimischen Nefertypen mcht mehr m 

J\ Gebrauch485 (Abb. 70). .. . .. . 
Aus der geringen Zahl vorhandener Stiicke laBt slch f,!r eme 

Abb·70. Aufstellung der sog. 17. Dynastie nichts entnehmen, a~Ber dIe :Wahr-
scheinlichkeit einer Zuweisung des Namens B.wuJ.n-R( in die Nahe der !rag~~c~en ZeIt. Es 
empfiehlt sich aber, die Stiicke im Zusammenhang der ii~rige~ Fund~ mIt K.0mgsn~men der 
Periode zu sehen. Eine ganze Reihe von Konigsnamen zeIgt slch dabel ohne Jedes Slegeloder 
Amulett erhalten. 

b) VERSUCH EINER AUFSTELLUNG DER I? D.Y~ASTIE . 
Fiir eine Aufstellung der sog. 17. Dynastie sind WINLOCKS ungemem WichtIge und ergebms

reiche Vorarbeiten unentbehrlich486. Die Opfertafel des Schreibers Qn aus der 19. Dyn.
487 

und 

d'ePriesterlistevonH(-bh(n).t g ~j@c::J488 fiihren als Vorganger von Konig Kamose 
1 ~. ~ C:\ • 

bereits einen Bnht.n-R( bzw. BlJ,nt.n-R( und dessen Nachfolger Bqn.n-R( (T;-(; qn). Auch dIe 
Karnakliste best~tigt einen BnlJ,t.n-R( und Bqn.n-R( fiir Theben (Nr. 17 und 18). Nach WINLOC~ 
und DARESSy489 ist mit Bestimmtheit die Identitat von BnlJ,t.n-R( und. BlJ,nt.:,,-R( anzunehmen, 
die Abweichung mag auf einem Horfehler des Schreibers beruhen. Welter wird man u~bedenk
lich Bnlft(BlJ,nt).n-R( mit einem Bqn.n-R<, dem Vorg~.nger von Bqn.n-R( T;-(; qn gleIchsetzen 
diirfen. Dies ergibt sich auch aus den folgenden Ausfuhrungen. .... 

Eine Erweiterung der Namengruppe ermoglicht der Papyrus Abbott. Dann wlrd eme Relhe 

479 PETR. XI, II. E; NEWB. X, 25/6. 
480 NEWB. XXVI, 6. 
481 Vgl. NEWB. XXVI; XXVIII, 16; XXX, 15· 
482 NEWB. XXXIV, 24. 
483 PETRIE XXIII, 18. I; NEWB. XXVI, 7ff.; HALL 31 ff. .. 
484 PETRIE XXIII, 17. H. 1-6; Fr. 71-73; die verwendete T?nmasse und GroBe, Fehlen von Kartusche und 

"freie" Zeichenwiedergabe gemahnen an die spateren Penoden. . . 
485 Eine groBe Anzahl Skarabaen mit den Neferzeichen des Namens Antefs glbt es; vgl:. et"":a HALL2I2ff., 

viele stammen aus der Zwischenzeit, wie HALL 213-224 auBer 215; an?ere. gehoren ~ns NR. R~wE 
wollte mit 101-I04ff. den Oberagypter Antef in Palastina feststellen; es smd Jedoch reme Neferstucke 
der friiheren Zwischenzeit. 

486 J. E. A. 10 (1924), S. 220ff. 
487 a. a. O. S. 221. 
488 Ann. Servo 20 (1919), S. 159; Theben Grab 2. 
489 WINLOCK a. a. O. S. 221. 
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von Konigsgdibern anlaBlich einer Nachpriifung auf Grabschandung aufgezahlt. Es ist unwahr
scheinlich, daB bei der Anzahl von Grabern die Beamten Umwege einer ortlichen Aufeinander
folge vorgezogen haben. Und tatsachlich entspricht auch die Reihe im Papyrus der Graber
reihe, die WINLOCK im thebanischen Westen neuentdeckt hat490 : 

Nbw-lJ,pr-R( Antef entspricht Pap. Abbott Nr. 3 
BlJ,m-R( wp-niJ(.t Antef " 4 
BlJ,m-R( Sd-t;.wj Sebekemsaf 5 
Bqn.n-R( TJ-(; (J 6 
Bqn.n-R( TJ-(I qn 7 
WuJ-lJ,pr-R( Kamose " 8. 

Nun besteht die berechtigte Auffassung, daB auch friihere Konige jener Zeit, solange noch 
Moglichkeit und Wahl blieb, ihre Grabanlagen siid- oder nordwarts in ungefahrer Reihenfolge 
am Westrand des Niltals bei Theben errichteten, wie es von ihren Nachfolgern bereits bekannt 
ist. Die Reihe Abbott 6-8 war bereits als zusammenhangende Konigsgruppe bekannt: mit 
den drei voraufgehenden Herrschern zusammen schienen somit 6 Konige der 17. Dynastie 
festgestellt. 

Dies Ergebnis laBt sich nun noch bedeutend erweitern. I. WINLOCK hat es sehr wahrscheinlich 
gemacht491, daB Graberdiebe der Neuzeit zur gleichen Zeit in die Anlage Konig Nbw-lfPr-R( 
'Inifs und das (deshalb nahe dabei gelegene) Grab von BlJ,m-R( w;iJ-lJ,(.w Sebekemsaf ein
gedrungen sind. Denn mit Fellachenvorsicht hatten sie dann den Sarg Antefs und einen prach
tigen Herzskarabaus Sebekemsafs (HALL 2II) zusammen an einer Stelle verkauft, den Kanopen
kasten von Konig Sebekemsaf und das (Leidener) Diadem Antefs dagegen anderorts, jedoch 
ziemlich gleichzeitig. Da nun die bekannte Anlage Konig BlJ,m-R( Sd-tl.wj Sebekemsafs schon 
vor dem Ende des NR ausgeraubt worden war, anderseits das Grabmal des Konigs BlJ,m-R( 
wJiJ-lJ,(.w Sebekemsaf von der Abbottkommission nicht besucht wurde, also nicht beraubt war, 
kann es sich bei den Sebekemsaf-Funden der Neuzeit wohl nur um Gegenstande aus dem intakt 
gebliebenen Grab handeln, wenn man nicht einen dritten Sebekemsaf erfinden will. Sein 
(BlJ,m-R( WliJ-lJ,<.W Sebekemsafs) Grab liegt somit nicht allzu fern von dem Nbw-lJ,pr-R( Antefs, 
und die oben angefangene Graber- und Konigsreihe erweitert sich um einen neuen Namen. 

2. Von BlJ,m-R( sd-tl.wj Sebekemsaf steht heute fest, daB er Denkmaler seines Namensvetters 
BlJ,m-R( wJiJ-lJ,<.w Sebekemsaf usurpiert hat492. Er muB somit spater Herrscher von Theben 
gewesen sein. WINLOCK'S Auffassung, sie seien Vater und Sohn gewesen, und daher aufein
andergefoIgt, stiitzt sich einzig auf das Vorkommen einer Statue von Konig BlJ,m-R( Wlij-lJ,(.W 
Sebekemsaf mit der Angabe eines Sebekemsaf mJ(-lJ,rw. Der tote Sebekemsaf wird jedoch durch 
nichts weiter bestimmt, wahrend es kaum wahrscheinlich klingt, daB der Sohn das Werk des 
Vaters usurpiert, statt es einfach fortzufiihren. 

3. Die Gemahlin des Konigs Nbw-lJ,pr-R( Antef mit Namen Sebekemsaf (eigentlich Bbk-m
sd) legt die Vermutung verwandtschaftlicher Beziehungen des Antef-Geschlechts zu den 
Sebekemsaf nahe. Diese stammen wohl aus Edfu, wo die Konigin Sebekemsas begraben wurde. 
Die bekannte Konigin Ahhotep lieB ihr Grab restaurieren, erkannte sie also als ihre Vorfahrin 
an493. Die Konigin Sebekemsas tragt zudem noch die Titulatur Konigstochter und Konigs. 
gemahlin zugleich494. Sie stammt also augenscheinlich aus der Edfu( ?)-Linie der Konige 
Sebekemsaf und war vielleicht deren Erbtochter. Unter dieser Annahme entstiinde eine durch
gehende Gruppe von Konigen Sebekemsaf und Antef, wobei die Sebekemsaf vor den Antef 
an der Herrschaft waren. J edenfalls bestehen gemeinsame Gdberstellen, gemeinsame Sarg
typen (sog. Rischi-Sarge), gemeinsame Bildungsformen der nsw.t-bjt-Namen (BlJ,m-R(-), die 
eine archaologische, lokale und vielleicht auch familiengeschichtliche Einheit sehr nahe legen. 

4. WINLOCK hat bereits495 Konig Nbw-lJ,pr-R( Antef als Bruder BlJ,m-R( wp-m;(.t Antefs 
festgestellt. Letzterer wird selbst schon als Konigssohn, bzw. Sohn einer k6niglichen Gemahlin 
gefiihrt und war also schon legitimer Erbe496. Da er 'Intf-(/ genannt wird, muB er der altere 
Bruder und Vorganger seines Bruders Nbw-lJ,pr-R( Antef gewesen sein, der fiir ihn neben seinem 
490 WINLOCK a. a. O. Tf. 13. 
m WINLOCK a. a. O. S. 232f., 268. 
492 WINLOCK a. a. O. (S. 238, Anm. I) S. 268f., vgl. S. 232f.; Fouilles IFAO V (1927), S. 87 und 138. 
m SETHE Urk. IV, S. 29ff.; Kairo 34009 (LACAU, Steles .. ). 
494 Rec. tray. 9 (1887), S. 93. 
495 WINLOCK a. a. O. S. 236ff.; vgI. STEINDORFF, AZ 33 (1895), 84£' 
.va AZ 33 (1895), S. 84 (STEINDORFF). 
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eigenen Grab in Dra! abu' -n-Negga eine Pyramide errichten lieB, nordlich von dem uns be
kannten Grab von Konig 8lfm-R< Sd-tJ.wJ Sebekemsaf. Wer aber war der konigliche Vater der 
beiden Antef? Es existiert ein weiterer Name eines Antef, 8hm-R< hrw-hr-ml<.t Antef. Nach 

~ . 
der Armlichkeit seines nicht einmal vergoldeten, unkoniglichen Privatsargs zu schlieBen, hat dieser 
ein rasches Ende gefunden, ohne seine Grabstatte vorbereiten zu konnen; bisher wurde auch keine 
Anlage gefunden497• Konnte man in ihm den Vater der beiden oben genannten Antef sehen? 

S. Konig 8qn.n-R< T!-<l <I, falschlichauch 8nlft.n-R< und 8lfnt.n-R< genannt (S. 76), war 
vielleicht der Vater, vielleicht der Bruder, sicher aber der Vorganger von 8qn.n-R< TI-<I qn, dem 
Tapferen498, dessen Todeswunden am Kopf seiner Mumie noch von seiner Tapferkeit Zeugnis 
ablegen. Sein und seiner Gemahlin Ahhotep Sohne waren die Befreier Kamose und Ahmose499• 

6. Nach der Namensform und WINLOCKS Feststellungen500 miissen irgendwo (WINLOCK 
meint nach 8lfm-R< sd-tl.wJ Sebekemsaf, weil zwischen diesem und 8qn.n-R( keine Verwandt
schaft vorzuliegen scheint) noch zwei Konigsnamen eingeschaltet werden: 8lfm-R< wI!z,-lf<.w 
R(-htp und 8lfm-R< smn-tl.wJ P!z,wty". AuBerdem. miiBte in der gesamten Reihe der genannten 
Konige irgendwo auch der auf Skarabaen festgestellte und stilistisch zugehOrige Konig 
8wlfJ-n-R< eingeordnet werden. Urn dem Gedachtnis der Konigin Ahhotep fUr den Kult ihrer Vor
fahrin Sebekemsas (s. S. 77) nicht allzu groBen Zeitraum zuzumuten, mochte man sie aIle 
eher an den Anfang der ganzen Reihe stellen. Der Versuch scheitert jedoch bei Konig 8wu1.n-R( 
an derNotwendigkeit, ihn in die Nahe der Konigin Ahhotep bzw. ihrer Sohne (ihres Sohnes?) 
zu riicken. Auf einer Harpokratesstatuette in Kairo501 steht namlich am Rand des Sockels 
folgende Inschrift: 

nach links: nlr nfr 8w/(1.n-R< ml<-lfrw 'I(!z,-mB 

nach rechts: nlr nfr Nfr-kl-R< ml<-lfrw Binpw (jx* ~). 
Hier stehen also jedenfalls die nsw.t-bJt-Namen von zwei verschiedenen Herrschern; 'I<!z,-ms und 
Binpw dagegen sind als Namen von zwei Sohnen des Konigspaares 8qn.n-R< und Ahhotep 
bekannt502. ED. MEYER zog nun Ahmes-Binpu zu einem Namen zusammen503, wahrend LACAU504 

ebenso unberechtigt und ergebnislos aus der Anordnung der Schrift auf zwei verschiedene zu 
den nsw.t-bJt-Namen gehorige sl-R<-Namen Ahmes und Binpu schloB. Der Wechsel der Schrift
rich tung erklart sich aber geniigend aus der Verwendung urn den von vorne gesehenen Sockel. 
Dagegen ware ein Konig Namens 8wuj!n-R< 'I(!z,-ms erst zu beweisen, denn nach einem Stelen
fragment von Karnak tragt Konig 8wuj.n-R( den Horusnamen 8wuj-tl.wJ und den sl-R<-Namen 

'C7 ~ ~ <=> ~ Nb-irJ-r-Iw. 505 • Demnach scheint der SchluB berechtigt, daB die beiden 
Prinz en und Sohne 8qn.n-R<s zusammen mit einem Konig 8w/(1.n-R( und einem weiteren Herr
scher Namens Nfr-kl-R<auf dem Statuettensockel erwahnt sind. Der Grund dieser Verbindung 
ist unklar, sicher bleibt aber die Nachbarschaft von 8wl(t.n-R( zu den letzten Konigsgruppen der 
Ubergangszeit zur 18. Dynastie. 

Zu den Grundlagen fiir einen Versuch, die sog. (es bleibt ja noch ein dynastischer Zusammen
hang von Konigsgruppe zu Konigsgruppe zu erweisen) 17. Dyn., die WINLOCK geschaffen hat, 
treten also eine ganze Anzahl weiterer Erkenntnisse. Den wichtigsten Beitrag, der freHich ohne 
das eben aufgearbeitete Vorergebnis ziemlich unfruchtbar erschiene, hat der erneuerte Turiner 
Konigspapyrus geliefert. Er kommt in soleh iiberraschender Weise zu Hilfe, daB kein ernstlicher 
Zweifel an der Aufstellung der Dynastie mehr moglich ist. Die neue, friiher oft hin und her 
geschobene II. Kolumne stellt nur einige Teilnahmen und Regierungszahlen, aber sie erganzen 
weitgehendst das Bild der voraufgegangenen Untersuchung. 

FaBt man die Ergebnisse dieser Fundauswertung zusammen, dann ergibt sich folgende Reihe: 
(?) 8lfm-R( hrw -!z,r-ml<.t 'Intf (Vater der beiden folgenden?) 

8lfm-R< wp-m/(.t 'Intf (Bruder des folgenden) 
Nbw-lfPr-R< 'Intf (Bruder des letzten). 

497 WINLOCK a. a. O. S. 267f. 
498 WINLOCK a . a. O. S. 243 ff.; S. 250ff. 
C99 WINLOCK a . a. O. S. 259ff. 
500 WINLOCK a. a . O. S. 269££. 
601 Kairo 38189 ; DARESSY, Divinites S. 55f. 
502 WINLOCK a. a . O. S. 220 und 256. 
503 Gesch. d. Alt. I 2 (1913), S. 326. 
604 LACAU in Bull. IFAO 30 (1931), S. 88 Iff. ; Ann. Servo 28, (1927), S. 123. 
605 Vgl. LACAU, a. a. O. 
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Vor diesen Antef-Konigen noch wird der letzte Sebekemsaf 8hm-R( sVd-tl WI'; zu t h k 
dEbt ht d' A ' ~ . ./, seen ommen 
~~s~? ~ ~c er Ie ntef ~nscheinend legitimierte, und sein mittelbarer Vorganger 8hm-R~ 

w,_ -~.'w e. ekemsaf. An dIe Antef nicht unmittelbar die 8qn.n-R<-Grup e anzuschlieBen 
verbletet ~h~ sonst zu groBe Entfernung der Konigin Ahhotep von der Ko!gin Sebekemsas' 
Wahrschemhch folgen also 8qn.n-R( (8nlft.n-R<1 8lfnt.n-R() Tl-(I (I und 8 n n-R( TI-(I n' 
dan~ des letzteren Sohne Kamose und Ahmose. Die restlichen Koni:s~amen kon:e~ 
fo~~ch nur vor oder zwischen die beiden Sebekemsaf eingeschoben werden' es sind dies 8hm R< 
WI. -~ <,w

t 
R(H-htPS06 und 8lfm-R< smn-tl.wJ P/:twty". Die Stellung 8wI(t.n-R<'; wird bei den ~ let-zt

genann en errschern anzutreffen sein. 
Tatsac~lich .stimmt diese Reihenfolge vollig mit den Angaben des Koni s

p~.pyrus uberelll (s. ~abelle unten!) , Kolumne II,I bis II,IS ermoglicht aIle an efiihr~en 
Korugsnamen unterzubrmgen und erganzt sogar durch die Angabe verschiedener Re~ierungs-
zahlen .das Bi~d, das aus den Funden zu erwarten war. Ein in FAR. II, 3 erhaltenes r~ er-
laubt dIe Zuwelsung Konig 8mn-tl.w'j· Dhwt-i's an diese Stelle wa"hre d d ' b 'd ~ 'h R< B'ld -. .I ,n Ie el en vorausgehenden 
8~ ~- - l. u~ge~ z~. den Namen 8lfm-R< wI/:t-lf<.w R<-htp und 8lfm-R< wl(t-lf<.w Sebekemsaf zu 
erganzen smd, dIe langere Dauer von 16. gegeniiber 3 Jahren rat, Sebekemsaf an die zweite 
;~~l1S~~ setz~n, Unter FAR. II, ~ erschemt der zum nsw.t-bJt-Namen umgeformte sl-R<-Name 

_.n-R (vgl. Sebekhotep m Kolumne 6, IS). Ein zweiter sl-R(-Name Nb-ir'-r-lw bei 
FAR. ~I, ~ntbehrt noch des Thronnamens, wenn man nicht die Einsetzung des Namens ~ fr-kl-R< 
von er arp~kratesstatuette wagt; er scheint zudem nur Monate regiert zu haben K" . 
Sebeket;nsaf bel ~A~. II, 9 t.ragt freilic~ d~n etwas veranderten Namen 8lfm-R< Sd-WIS.t ans~:~~ 
-Sd-tl.W,1' aber m?ghcherwelse sollte die Anderung seines Namens in einen Anspruch auf das 
g~nze ~gyp~en hmauslaufen. FAR. II, 1O-IS wird durch die ir,nf-Formel eine neue Herrscher
~lhe emgefuhrt, de~en S Namen man versuchsweise mit den S Namen der Antef- und Seqenenre-

ruppe besetzen moc~te. Das Fehlen von Kamose und Ahmose erklart sich ohne weiteres aus 
der Sonderstellung beider Konige als der Begriinder des NR. Die im Papyrus noch f I d 
N(Sa~e~ betreffen augenscheinlich bedeutungslose Nebenfiirsten, die mit den Linien v~~e~d~: 

e e emsaf), Theben. (Ante f) und Hermopolis (Thutmosis507) niemals einen Vergleich aus
halten. Der Versuch emer Aufstellung der 17. Dynastie gestaltet sich also wie folgt: 

" 11,10 

" 11,11 

" 11,12 (Nbw-lfPr-R< 'Intf)? 

::; Vgl. GARDINER, Late Eg. Stories, S. 89; ERMAN, Literatur S. 220. 
ED. MEYER, Chronologie, S. 84. 
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F 1~ fJ7 (Sqn.n-R( TI-(I (I)? AR. II,13 ~ 
co. C> 

II,14 t~ (Sqn.n-R( TI_cl qn)? 
co. C> 

11,15 [ ] 1 c::, ~ III [...cQ>- n NVVVV\ ] ~~ " M fMMM~ II MMMI' ~~ 
Zwischen FAR. II, I und II, 10 sind damit nun etwa 40 Jahre Regierungszeit iiberliefert. Da 

Konig Nbw-lJ,pr-Rc Antef wahrscheinlich nicht nur kurze .~~it a~ der ~err~chaft war (s. u~ten 
S. 81), Hi.Bt sich also der Zeitraum. der aufgestellten. ~omg:relhe .mlt EmschluB von b:.lden 
Sqn.n-Rc auf ungefiihr 50 Jahre schiitzen; wahrschemh~h hegt d~e .Za~ aber etwa~ hoh.er. 
Einige vorliiufig noch farblose Namen erschein~n noch m d~r .Komgshste, denen slcherhch 
wenig Bedeutung zukam. Nimmt man die wemgen Jahre Komg Kamoses (das Carnarvo~
Tablet ist in sein drittes Jahr datiert), dann wird seit den erst en Herrschern der 17. Dyn. blS 
herab zu Ahmose und dem Auszug der Hyksos aus Auaris ein Zeitraum von etwa 55-60 J ahren 
verflossen sein. Die ersten Namen der sich wieder erhebenden Oberiigy~ter.miissen Namen von 
voll abhiingigen Hyksosvasallen sein; erst mit den Jahrzehnt~n lock ern .sle dIe Bande und wagen 
es Selbstiindigkeitsgedanken zu hegen. Die Ubergangszelt aber wnd etwa 55-60 Jahre 
v~r Ahmose beginnen, also urn 1630/20, als Chian schon vergangen war und der letzte der 
groBen Hyksos, Assis-Ssj das Oberkonigtum der Fremdherrscher noch eben aufrecht zu er
halten vermochte. 

c) ZU EINZELNEN HERRSCHERN DER 17. DYNASTIE ... 
Die Karnakliste fiihrt den Namen des Konigs SlJ,m-Rc WIJ;,~lJ,c.W RC-J;,tp als Nr. 48s!n~. bestahgt 

damit sein Verbundensein mit dem Tempel des Amun. Eme Stel~,von. Ko~tos ~uh~t: daB 
"unter seinen Tagen nie etwas zerstDrt wurde .. : vom Vo~hand~nen . DIe Wlr~enzelt mIt lhren 
Zerstorungserscheinungen war also wieder ruhlgerer ZeIt gewlchen. Nur drel Jahre dauerte 
seine Herrschaft nach dem Turiner Konigspapyrus. ' " 

Nach einer Inschrift in den Steinbriichen des Wadi Hammamat509 er~elchte der nac?ste 
Konig des Papyrus, SlJ,m-Rc Wlij-lJ,<'W Sebek~msaf, we~igstens 7 Jahre; dlese ~ng~be ~~mgt 
eine wichtige Sicherung des Konigs an der zwelten Stelle m ~olu~ne II, .da n~r hler eme ~ohere 
Zahl, ja sogar 16 Jahre vermerkt sind. Auch in der Karnakhste fmdet slch sem Name ~wIschen 
Rahotep (Nr. 48) und SWlij.n-Rc (Nr. 57) als ~r. 54. T~eben und ~~damod, SOWle Gebel 
Silsile510 zeugen von seiner Anwesenheit. Auf emem Obebskenbruchstuck von Theben steht 

sein Horusname ~ ~ n .:: ' den sonst nur Chian trug ... ~at er ihn von diesem iibernom.~en, 
da er bald nach seiner Zeit gelebt haben muB? Dem Komg, dem ersten Sebekemsaf, mussen 
auch ein Kanopenkasten in Leiden511 und ein Herzskarabiius (s .. oben. S. 77J v?n Theben zu
geschrieben werden, da die Grabfunde des zweiten Sebekemsaf slcherhch bel semer Beraubung 
im NR bereits verschwanden. . 

Der dritte Name der Kol. II, BlJ,m-R( smn-tl.wj Thoth (P/:twtj), wird an seinem Platz durch 

ein erhaltenes r~ nach slJ,m-r( gesichert. Di~ "Hau.~a~otheke" ~iner Konigin Mentuhotep5~2 
stellte urspriinglich einen Kanopenkasten dleses Komgs .. dar; .sle stammt ~on Negade .. Dle 
kurze Regierungsdauer von nur einem Jahr (FAR. II, 3) druckt slch geradezu m dem armsehgen 
Geriit aus. . 

Wenn es sich urn den Konig handelt, liiBt sich der sl-R(-Name des 4. Herrschers der Relhe 
Namens SCnh.n-R<, niimlich Mentuhotep, durch Inschriften auf 2 Sphingen von Edfu fest-
stellen. Bei ~FAR. II, 4 werden ihm nicht einmal volle 2 Jahre z~gestanden. . 

Dem Konig SWlij.n-Rc Nb-irj-r-lw fallen bei FAR. II, 5 a~ Reglerungsdauer 6 Jahre zu. Sem 
Name erscheint in der Karnakliste als Nr. 57 vor dem zwelten Sebekems~f, d:neben ab:r auch 
unter Nr. 49. Uber die Wiederholung des sl-Rc-Namens bei FAR'.II: 6laBt slch Verschlede~es 
denken: vielleicht fiiUt die Zeile als Wiederholung aus; wahrschemhcher, wegen des verschle-

50S PETRIE Koptos Tf. 12, 3. 
609 LD II 151 k. 1. 
610 Theben: PETRIE. A History I S. 235, Fig. 136; Rec. tray. 28 (1906), S. 148. 

Fur MedamOd und Gebel Silsile vgl. PORTER-Moss V. 144ff. und 207. 
m Xz 32 (1894). S. 23; vgl. WINLOCK a. a. O. S. 231. Anm. 4. 
612 Xz 30 (1892), S. 46f.; 32 (1894). S. 26; PETRIE. Naqada .. Tf. 43, 4. 
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denen Regierungsdatums, handelt es sich urn einen weiteren Herrscher dieses Namens, wie 
oben vorgeschlagen, vieUeicht urn den Konig Nfr-kl-R( von der Harpokratesstatuette. Nach 
einer Stele aus Karnak513 vom ersten Jahre des Konigs muB 2 Generationen vor ihm ein Konig 
Mr-/:ttp-Rc gelebt haben, der aber nicht niiher zu fassen ist (vgl. Karnakliste Nr. 49/50). Auf 
einem Bronzedolch von Hu, jetzt in Kairo514, liest man ebenfaUs den Namen SWlij.n-Rc. Ein 
Elfenbeingriff der damals iiblichen Form und mit Silberrosetten bedeckte Niigelstellen zieren 
das Prunkstiick. Ein zugehoriges Beil515 steht dem NR viel niiher als dem MR516, ferner gehor,t 
der bekannte Dolch der Konigin Ahhotep517 und noch ein Stuck aus der Zeit Amenophis' III.518 
in die Niihe des SWlij.-n-Rc-Dolches. Man wird also gewiB nicht fehlgehen, wenn man den Konig 
in die Ubergangszeit zum NR riickt. 

Konig SlJ,m-Rc sd-tl.wj (Sd-WIS.t) Sebekemsaf (II.) erscheint auch in der sonst beinahe hoff
nungslosen Karnakliste am Ende als Nr. 58. Die Niihe der Antef-Konige erwies neben dem 
Namen seiner(?) Erbtochter Sebekemsas, die Konig Nbw-lJpr-R( Antef zur Gemahlin hatte, 
auch das Vorkommen seines Namens neben dem eines Antef zu Abydos519. 

Kein einziges der wenigen Denkmiiler dieser Herrscher reicht iiber Koptos hinaus. Aber 
selbst in ihrem eigensten Bereich standen sie nicht unumstritten; das beweisen die ewigen 
Wirren, mit den dabei unvermeidlichen ZerstDrungen, von denen sich Rahotep unschuldig 
erkliirt; das beweisen auch die nicht wenigen im Papyrus und durch Funde noch bekannten 
Namen, die sich nur in der Zeit der spiiteren Hyksos oder doch nur als winzige VasaUen wiihrend 
der Hauptzeit verstehenlassen. Die Namensbildung mittels SlJ,m-R( (SlJ,m-Rc nfr-lJ,c.w WP-WI.Wt
m-sl.f; SlJ,m-R( lfw-tl.wj Pnlnj; SlJ,m-R( (nlJ,-tl.wj)520 scheint sie in die Niihe der 17. Dyn. zu 
riicken; Oberiigypter waren sie jedenfaUs. 

Noch Nbw-lJ,pr-R( Antef hatte die groBten Schwierigkeiten mit einen Aufriihrer Teti, Sohn 
eines Minhotep von Koptos; in einem Fluchdekret521 gegen ihn liest man merkwiirdige Andeu
tungen von anderen Konigen und der Moglichkeit, daB dieser Teti den Thron besteigen konnte. 
So erhob sich ein Name nach oder neben dem andern, bis allmiihlich ein Geschlecht sich fest
setzen konnte und eine gewisse Stetigkeit schuf, aus der heraus es den Briidern Kamose und 
Ahmose schlieBlich gelang, ganz Agypten wieder zu einem nationalen Reich zusammenzu
schlieBen. 

Einer der vorliiufig nicht einzuordnenden Konigsnamen ist der Montemsafs, sicherlich aus 
der Niihe der Ubergangszeit; eine Inschrift vom Hathortempel zu Gebelen522 und ein bereits 
erwiihnter Skarabiius mit dem neu einsetzenden Spiralmuster kiinden bisher aUein von ihm und 
deuten auf die Niihe des NR. Viele andere Namen mogen in den unklaren langen Listen des 
Turiner Papyrus (FAR. 8 und 9) erhalten sein; aber sie bedeuten aIle nichts gegeniiber dem, was 
die Hauptgruppen der ganzen Zwischenzeit nach dem MR auch im einzelnen zu sagen haben. 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS 
Zuerst hatte nach der 12. Dynastie ein Sebekhotep, der wie manche seiner Nachfolger den 

Namen Amenemhet aus Pietiit oder Prestigegriinden annahm, das Reich in eine zweite gliick
Hche Periode unter seinem Geschlecht zu fiihren gedacht und war den bereits iibermiichtig 
gewordenen partikularistischen Stromungen unterlegen. Unter seiner Regierung zerfiel das 
Reich noch weiter, urn dann in einem undurchsichtigen Interregnum von etwa insgesamt 

m Vgl. LACAU, a. a. O. 
5U Diosp. parva Tf. 32, 17; Kairo 33702. 
616 Diosp. parva Tf. 32, 22. 
616 Diosp. parva Tf. 32, 3; vg1. BRUNTON, Qau and Badari III, Tf. 21; PETRIE, El Arabah, Tf. 16. Ver

gleicht man noch PETRIE, Hyksos and Isr. Cities. Tf.6 und 7 (Grab407 und 5) mit dem Dolch des Bw1tj.n-R', 
dann steht bezeichnenderweise der spitzere Dolch von Grab 407 unter MR-nahen Skarabaen, wahrend 
der kurzere Dolch von Grab 5 unter fortgeschrittenen Typen auftritt; der Dolch mit dem Namen 'l-wsr-R' 
Apophis' (Pahor Labib Tf. 2) und 'I-qn.n-R' Apophis' (J. E. A. II (1925), Tf. 25) zeigt gleichfalls eine 
abweichende Form. 

m Vg1. WOLF, Die Bewaffnung .. Tf. 4. 13. 
us Vg1. ebenda Tf. 4, 14. 
m PETRIE Abydos II, Tf. 32, 5. 
620 B!J,m-R' nfr-!J,'.w: Stele von Abydos, Xz 23 (1885), S. 80. B!J,m-R' !J,w-tl.wf Pnlnj: PETRIE, Abydos II, 

Tf. 31. B!J,m-R' 'nlJ,-tl.wj: Gebelen, Ann. Servo 9 (1908), S. 70. 
U! PETRIE Koptos Tf. 8. 
6n Rec. tray. 20 (18g8), S. 72. 
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20 Jahren Aufstieg und raschen Untergang der verschiedensten Teilherrschern zu schauen. 
Der stets traditionsfeste und in sich abgeschlossenere Stiden erholte sich zuerst wieder und er
hielt eine Reihe von freilich unbedeutenden, wenig zusammenhangenden Konigen im alten 
Theben der 12. Dynastie. 1m Norden dagegen muB man an mehrere Zentren denken, unter 
denen Tanis, (Bubastis, Xois) und Memphis hervortreten. Tanis-Auaris mit seiner eigen
artigen Sonderkunstschule und seiner augenscheinlichen Bedeutung fUr den Osten stellte 
sich offenbar bereits in der zweiten Halfte der 12. Dyn. auBerhalb der agyptischen Tradi
tion; der EinfluB fremder Kunst, insbesondere des syrisch-kananaischen Ktistenstreifens wirkte 
sich sicherlich am meisten in den Ktistenorten, und hier wieder in Tanis-Auaris aus. So dringen 
allmahlich in die Kleinkunst - von groBeren Werken ist auBer in Tanis-Auaris wenig aus dem 
Delta bekannt geworden - und darunter wieder besonders in die Motive und die Stilistik der 
Skarabaen und Siegel fremde Bilder und Zeichen ein: die Verfallserscheinungen der N eferzeichen 
auf den Zwischenzeitskarabaen mehren sich in einer Richtung, die allmahlich den Charakter 
einer Schrift in agyptischem Sinn verliert und entweder als reine Schriftzeichenornamentik 
oder Fremdschrift zu werten ist. Die eindringenden neuen Elemente scheiden sich in ein 
GroBteil kananaisch-syrischer und einen deutlichen, wohl jtingeren Bestandteil churrisch
nordmesopotamischen Bildguts. Das in ein thebanisches und ein tanitisch-memphitisches Teil
reich zerfallene Agypten vermochte zu dieser Zeit weder den fremden Motiven, die tiber das 
Delta Eingang fan den, noch dem fremden Volkstum einsickernder Gruppen etwas Eigenes, 
Widerstand oder GegenstoB entgegenzusetzen. Vorerst gelang es zwar der Sebekhotepgruppe 
unter den bedeutenden Brtidern Neferhotep und Sebekhotep (III.), das langgestreckte Reich 
noch einmal zu einer kurzen Nachbliite auf etwa 40 Jahre zusammenzufassen. Damit ergibt 
sich notwendig die Absetzung der neuen 13. Dyn. von der bisherigen, und damit wieder die 
Folgerung, daB das MR mit der 12. Dyn. zu Ende gegangen war, oder doch nach der 12. Dyn. 
eine Unterbrechung erfahren hat. Die eigentliche 13. Dyn., die Sebekhotepgruppe namlich, 
ist von der 12. Dyn. zeitlich getrennt, wenn auch der Gesamtcharakter dieser Nachbliitezeit 
eng an die 12. Dyn. anschlieBt. 

Um 1720-10 setzten sich dann machtige Stamme oder Soldnergruppen unter ihren Ftihrern, 
die teils semitische, teils nichtsemitische Fremdnamen tragen, Anat-el oder Bblm (Nblm) z. B., 
in den Besitz des durch Unterwanderung langst vorbereiteten Deltas. Dem Wechsel liegt 
sicher der eigentliche Einbruch der Hyksosheere bereits zugrunde. Diese fegten bald darauf 
in zerstorendem VorstoB tiber das ganze Land bis hinauf nach Gebelen, wo der letzte Wider
stand in der Heimat der Sebekhotepgruppe gebrochen wurde. Jeder Versuch eines Entgegen
tretens hatte ja dort den letzten Mittelpunkt finden konnen. Es folgen Jahrzehnte der Stille, 
in denen kein Denkmal auch nur den Namen eines der ersten Hyksos tibermittelt und die 
Manethonische Konigsgruppe der 15. Dyn., mit dem neuen Turiner Zusatz zusammen, allein 
Hilfe bringen kann. Erst um 1680 etwa hebt eine offizielle (SethkuIt, agyptische Namenbildung) 
Assimilation mit der Zeit des Hyksos (l-wsr-R( Apophis an, der zusammen mit Chian, seinem 
Nachfolger, darum als besonders bedeutend erscheint. Spuren des kananaisch-syrischen Ein
flusses seit dem MR-Ende und des neu hinzutretenden nordmesopotamisch-churrischen Ele
ments in Stil und Bildgehalt erhielten sich einzig auf Siegeln und Skarabaen; diese erlauben 
jedoch, im Zusammenhang mit der Entwicklung der palastinensisch-syrischen und der agyp
tischen Keramik, den Niedergang der Hyksosperiode nach Ml(-ib-R(-Ssj (Assis) um 1620 

anzunehmen. Mit diesem noch unsicheren Namen und seiner ratselhaften "Variante" ljmdj = 
Kertos endet die Frtihgruppe der groBen Hyksos, deren Namen von Palastina tiber ganz 
Agypten bis weit in den Stiden zum Sudan hinauf von ihrer Macht zeugen. Die Epigonen 
sind dagegen nur noch durch sparliche Denkmaler, meist Skarabaen, im Kerngebiet ihrer 
Herrschaft, dem Delta und Palastina, vertreten; die Randfestungen Auaris und Scharuhen (mit 
Hebron) bilden ihre Sttitzpunkte gegen das gleichmaBig bezwungene Land zu beiden Seiten 
der Landbrticke. Um die Zeit des Niedergangs, 1620, finden sich bereits die erst en Ansatze 
der 17. Dynastie in Oberagypten vor. Die neugeordnete Kolumne II des Turiner Konigs
papyrus erlaubt mit Hilfe bekannter Denkmaler weitgehend ihre Aufstellung. Von der 
allmahlich · geschaffenen starken Stellung drangen die oberagyptischen Ftirsten Schritt fUr 
Schritt nach Norden, bis die letzten Kampfe seit Seqenenre dem Tapferen und seit den 
Brtidern Kamose und Ahmose den Abzug der Feinde aus der Schltisselstellung Auaris und 
Scharuhen erzwingen. Thutmosis III. aber wird poch gezwungen sein, den Gegner, der eben 
nicht in Palastina-Syrien seine Heimat und Ausgangsbasis besitzt, bis weit hinein nach Nord
mesopotamien zurtickzuwerfen. 

Zusammen/assung und SchlujJ 

Die gesamte Zwischenzeit nach dem MR bis zum Beginn der 18. Dynastie laBt sich demnach 
an Hand einer Zusammenschau aller Funde und mit Hilfe einer stilistischen und motivgeschicht
lichen Untersuchung der zahlreichen und mannigfaltigen Skarabaen und Rollsiegel einiger
maBen gliedern. Der Gegensatz oberagyptischer Stilistik und oberagyptischer Herrscher
gruppen zu der stark tiberfremdeten Technik und dem Bildgut des Deltas tritt deutlich hervor. 
Ein wenigstens zeitweiliges Abbrechen der Verbindungen zwischen beiden Reichsteilen muB 
die Voraussetzung bilden und wird durch die Namen und Funde eines Interregnums von etwa, 
20 J ahren und einer kaum alIzu engen Zusammenarbeit unter der Sebekhotepgruppe bestatigt. 
Das Delta hatte sich organisch aus den spaten MR-Mustern weiterentwickelte Typen geschaffen, 
der Stiden war ohne enge Verbindung mit dem Hauptgebiet der Stempelsiegel stilistisch stehen
geblieben. Damit erklart sich auch ungezwungen die Annahme PETRIE'S, daB die "Hyksos
skarabaen" dem MR noch so nahestiinden, wie es eine 13. Dynastie zwischen beiden nicht 
begreifen lieBe. Er wollte deshalb der 13. Dynastie bereits die groBen Hyksos der 15. Dynastie 
an die Seite stellen. Tatsachlich liegt stilistisch die 13. Dynastie am Ende der 12. Dynastie 
statisch-unbewegt fest, wahrend die im FluB befindliche Deltakunst sich direkt in die fort
geschrittenen und Verfallstypen des "Hyksosstils" oder besser der Hyksoszeit hintiber entwickelt. 
Sie stellt die unmittelbare Verlangerung der MR-Typen, freilich unter starkem EinfluB fremder 
Motive, in der Zwischenzeit dar. Eine Nebeneinanderregierurig der 13. und 15. Dynastie folgt 
jedoch daraus nicht, eher wohl eine Vasallenstellung der 14. Dyn. unter den Hyksos (S. 63). 
Ftir die 16. Dynastie der "kleinen" Hyksos und fUr die agyptische 17. Dynastie gilt mit Sicher
heit die Gieichzeitigkeit. Die Skarabaen der 17. Dynastie stehen dabei bereits wieder auBerhalb 
der unteragyptischen Entwicklung: sie illustrieren die ideelle und politische Rtickwendung der 
Konige der Befreiungsdynastie auf das Ornament des MR. 
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