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PREFACE

T HAS already been stated elsewhere1 how the Orien-tal Institute Nubian Expedition came into existence
as a part of the "Campagne Internationale pour la

Sauvegarde des Monuments de la Nubie." Owing largely
to the suddenness of the appeal to work in Nubia, the
Oriental Institute was obliged by financial circumstances
to begin operations on a modest scale. Nevertheless, we
strove from the outset to offer more than a token con-

tribution to the cause. Accordingly, the newly-founded
expedition sought to enlist the most competent available
personnel to undertake the program which we had in mind.
Thus we drew upon the Institute's Epigraphic Survey in
Luxor in order to achieve the highest standards for copying
the reliefs and inscriptions at Beit el-Wali. But how were
we to match such standards at the other end of our con-
templated "two-pronged" effort? The Oriental Institute
had not excavated in Egypt since the days of Uvo Hoel-
scher, and there was no longer in Chicago an archeologist
with practical experience of digging in Egypt. Our
thoughts naturally turned to Hoelscher, and we ardently
wished that he might once more have been in a position to
join the Institute in an excavation. Then, quite logically
to be sure, we thought of Hoelscher's most brilliant and

successful pupil, Dr. Herbert Ricke, whom we had known
a generation ago as the assistant of Professor Ludwig
Borchardt and who had succeeded him as Director of the
Institut fuir iigyptische Bauforschung und Altertumskunde
in Kairo which the Borchardts had founded and endowed.
As a Borchardt foundation this famous organization has
continued in the Borchardt spirit and tradition, still
located in the buildings created for it by the great and
inseparable husband-and-wife team.

Corresponding with Professor Hoelscher in the summer
of 1960 encouraged us to believe that Dr. Ricke might be

interested in participating in our Nubian project. In re-

sponse to our invitation to join us it turned out that he

was already contemplating some type of effort in the

"Campagne Internationale" and was therefore more than
willing to share in the program of the Oriental Institute.
Indeed, he suggested that we excavate as a joint venture

of the two institutes the region between Khor Dehmit and
Kalabsha (on both sides of the river) which the writer had

already obtained as a concession. Thus was born the
"Joint Expedition 1960-61 of the Oriental Institute with
the Schweizerisches Institut fur agyptische Baufor-

schung und Altertumskunde in Kairo." Dr. Ricke agreed to
supervise the excavations, to supply all his requirements

for the archeological and architectural program, to provide
the services of one of his Swiss assistants, to take to Nubia
his household servants for the benefit of the expedition, to

enlist the long experience of Frau Ricke as mistress of a

2 In the writer's Preface to Volume I of this series, The Temple of Ramesses

II at Beit el-iali, p. ix.
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dig, and to defray a generous share of the season's field
expenses.

It was therefore with the happy feeling that most of the
expedition's problems had been solved that the writer

flew to Cairo on October 26-27, 1960, to be met at the
airport by the Rickes and to sojourn as their guest at the
Swiss Institute while preparations were made for the
season's activity in Nubia. There were nevertheless a few
barriers to cross. Not only did we have to purchase our
motor launch, the "Barbara," recommended to us by the
American Ambassador as the finest motor boat in Egypt

and paid for by a generous gift from Mr. William R. Boyd,
and lease, from the son of a former Prime Minister of
Egypt, the houseboat "Memnon" with cabin and work
space for the staff. We also had to obtain licenses to navi-
gate the boats on the Nile, and to achieve the license for the
"Memnon" Dr. Ricke drove the Swiss Institute's Volks-

wagen bus incalculable kilometers from one end of Cairo
to the other. The "Memnon" was to steam to Nubia under
her own power, but her engine had not been in operation
for twelve years. The owner relined the boiler, overhauled
the machinery, renewed the water-filter "candles" at
fantastic cost, gave the steamer a trial run on the Nile to
assure us that she could safely carry us all to Nubia, and
co-operated with us in obtaining the insurance which we
both agreed was essential to safeguard our mutual inter-

ests. During these exciting adventures Frau Ricke was
quietly amassing great quantities of canned fruit and other
supplies, stoves, and equipment, until the Swiss Institute
was ready to burst around their bulk before they were
ultimately loaded on the "Memnon" for the up-river
voyage.

The "Memnon" was equipped with an aged oil-burning
boiler. We borrowed a crew of twelve from the U. A. R.
shipyard in Cairo, but the bad news we had to face was
that the mazut (crude oil) which we needed was so obsolete
as to be more than scarce in Egypt. Still, we loaded up a
supply in Cairo and arranged for truck-loads to be sent
up the river to meet the steamer at prearranged places.
Thus, with a mistaken sense of security, our Swiss Insti-
tute colleagues on December 9th steamed off toward
Upper Egypt and Nubia. The "Memnon" swallowed such
immense quantities of mazut that her tanks needed re-
plenishment sooner and oftener than planned. Special
loads were ordered from Cairo; then it was discovered that
the thick, cold stuff could scarcely be persuaded to flow
through the oil hose into the good ship's tanks. Yet the
"Memnon" eventually reached Luxor, after a two week's
voyage, the writer having overtaken and passed her at

Assiut, traveling alone on the diesel-propelled "Barbara."
The joint expedition celebrated Christmas at Chicago
House in Luxor, then proceeded in three groups to Assuan,

some on the "Memnon," the writer on the "Barbara," and
the epigraphic section, whose personnel was borrowed
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from the Oriental Institute Epigraphic Survey at Luxor,
by rail. When, finally, after squeezing through the locks of
the Assuan Dam (the "Memnon" was only six inches
narrower than the locks!) the "fleet" of the expedition
emerged into the great reservoir, a heavy gale forced us to
seek quiet waters close under Heisa Island, burial place of
the priests and priestesses of Isis at Philae, to spend our
first night in Nubia.

From Heisa it was but thirty miles to our destination at
Kalabsha and Beit el-Wali. On passing the half-way point
at Khor Dehmit we entered the area of our concession;
even from the boats we observed it to be singularly barren
and rocky, with little evidence of human occupation in the
present or in the past. Others had marked this fact before
us; in consequence this short stretch of the Nubian littoral
was archeologically perhaps the most neglected segment
between Assuan and the Sudan border. Several of our
predecessors who had investigated the region before the
first heightening of the Assuan Dam had suggested that
some portion of it was the country of the Blemmyes, who
had been a thorn in the flesh of the Romans until defeated
and dispersed under Diocletian (early sixth century A.D.)
by Silko, king of the Nobatae. It will be seen in the present
volume that our joint expedition may have confirmed
these observations through our excavation of certain
tombs, perhaps of "kings" or chiefs, and the discovery of
a hitherto rarely seen type of pottery which may have
been produced by that mysterious race. At this writing
we can only hope that we may have contributed some
modest new evidence to bridge this crucial gap in the
history of Nubia.

Once moored in the ancient submerged quarry beside the
likewise submerged temple of Kalabsha (on a wall of
which Silko had cut the record of his defeat of the Blem-
myes-and which has since been removed and re-erected
by the West German Government near the new High
Dam-), our archeologists began the season's labor by a
good deal of tramping up and down the river banks to
select sites for excavation. This was almost heart-break-
ingly discouraging toil. The desert in this stretch of Nubia
is rough and rocky, with neither sand nor alluvium. There
were plenty of graves in vast cemeteries, but they had
been thoroughly and repeatedly plundered in antiquity
and in modern times. It was rare even to find so much as
a bone in the graves. These were often mere clefts in the
rock, the position of the burial having been conditioned
by the shape and size of the natural rock cavity. Other
graves had been covered by large cairns of stone, which
had been ruthlessly torn apart by plunderers in search of
"valuables" once deposited with the dead. Many had been
disturbed recently by native seekers for fertilizer (sebakh)
for their hungry garden plots.

While we explored our concession for future work it was
convenient to begin excavation near our mooring place.
With little effort it was possible to move from one grave
to another, and many hundreds were examined in a rela-
tively short time. This vast cemetery extended south of
Kalabsha, outside our concession, and we did not cross the
line. To the north of Beit el-Wali temple there was a
wide and deep khor (inlet) which we had to cross by boat.
Beyond it, to the north and west, we found the most
elaborate tombs in the area, and it is some of these which
we have hopefully but most cautiously assigned to the
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Blemmyes while admitting that such a conclusion still
rests without positive evidence. Whether, however, the
individual graves belonged to Blemmyes, X-group people,
or a third as yet unidentified race is at present an unsolved
problem. Solution must ultimately depend on the certain
identification of the pottery, and confusion prevailed
everywhere owing to the plundered condition of the ceme-
teries and to the probable contemporaneous habitation of
the area by these two overlapping peoples.

A few miles north of Kalabsha and Beit el-Wali is an
"extinct cataract" -a granite barrier through which the
Nile was more successful than at Wadi Haifa or Assuan in
cutting its course. This Bab Kalabsha with its lofty cliffs
overlooking the river was a strategic point in antiquity.
On the heights was a mysterious group of mudbrick build-
ings set on stone foundations with a commanding view of
the Nile. We now moved our boats northward to the
village of Tafa in order to excavate this "Bergkapelle." It
engaged the interest and skill of Dr. Ricke as scarcely any
other site in our area. His results in the present volume tell
us as much as we shall ever know about that enigmatic
"mountain" stronghold.

During the excavation of the "Bergkapelle" our explora-
tions continued unabated. Behind the village of Tafa, in
a dry wadi, we observed a double set of rock-cut traces
facing each other across the narrow space, deplorably
ruined by ancient vandals, nevertheless of some im-
portance, to judge from the architectural fragments
scattered on the rocky floor and even more from the rather
extensive stairway cut into the bedrock and descending to
the ruins. The architectural instincts of Dr. Ricke were
sharpened at the first sight of these neglected ruins, and his
study of what he has termed the "Talkapelle," in contrast
to the "Bergkapelle" above the Bab Kalabsha, is a fine
example of his imaginative genius in the interpretation of
a few meager architectural survivals from the ancient
world. His brilliant reconstruction of the chapel is repro-
duced on Tafel 2 of this volume.

The season's excavation by the Joint Expedition closed
with the examination of a charming little island known as
Dar Mus, located south of Tafa in the Bab Kalabsha. In
low water of recent times as in the period before the build-
ing of the original Assuan Dam, Dar Mus was on the east
bank of the Nile and had its history as the site of a monas-
tery (hence its name, "Monastery of Moses") and a
church. Perhaps the latter stood on low ground later sub-
merged. We found a strange mixture of natural granite
boulders and mudbrick construction so carelessly arranged
and so hopelessly ruined as to defy the recovery of even a
plan of the buildings. Our archeological conscience for-
bade us, however, to give it up without an attempt. Dr.
Ricke and his Swiss architect swallowed their misgivings,
along with plenty of dust from the clearance, which hung
over the tiny island like a storm cloud. The results of their
efforts as published in a few of these pages testify to their
patience, persistence, and acumen. Incidentally, the latest
date of occupation of any area in the expedition's conces-
sions would seem to be indicated in the Arabic property
deed of year 666 of the Muslim era, which was found in the
excavation of Dar Mus (see Taf. 30, D).

Thus the modest beginning of the Oriental Institute's
first Nubian endeavors terminated at the end of February
1961. The season had lasted but two months-not very
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long, yet long enough to assemble a gratifying body of
archeological, architectural, and epigraphic material. This
is being presented in two volumes, of which the present one
is the second. Both were prepared by the staff with a
promptness most exemplary and not to be judged too
harshly from the long interval between field work and
publication. Without the devoted toil of certain members
of the Oriental Institute Epigraphic Survey in Luxor,
Volume I could never have materialized. And to Dr. Ricke,

it is impossible adequately to express our debt of gratitude
for his rich contribution to our Joint Expedition with the
Schweizerisches Institut fiir igyptische Bauforschung und
Altertumskunde in Kairo, which, with the co-operation of
Labib Habachi and (later) of Professor Louis V. Zabkar
through his study of the Greek inscriptions, has resulted
in our Volume II.

KEITH C. SEELE
Director

ix
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DIE BAUTEN

DAS BERGHEILIGTUM UBER DEM BAB KALABSCHE

BESCHREIBUNGDER miichtige Granitriegel siidlich von Taifa,

durch den sich der unternubische Nil das enge
"Bab Kalabsche" gebahnt hat, ist an seiner

Oberflache iiberall stark zerklijftet. Am Nordende der
Flu enge, hoch iiber dem westlichen Steilufer des heutigen
Stausees, hat sich inmitten wilder Felsformationen durch
Zerbrackelung und Auswehung des Gesteins eine langge-
streckte Mulde gebildet, die an ihrem Nord-Nordost-Ende
steil abfillt (Karte Abb. 1 bei BK). Auf dem erh6hten
Ostrande dieser Mulde sind zwischen groBen Felsblocken
drei zu einer losen Gruppe verbundene Bauten errichtet
worden (Taf. 3 und 4). Sie sind schon am Anfang des 19.
Jahrhunderts von Jean Jacques Rifaud und Robert Hay
besucht worden, die beide dort gezeichnet haben, dann viel
sp~ter von Villiers Stuart erwihnt und am Anfang unseres
Jahrhunderts durch Arthur Weigall und durch Gunther
Roeder beschrieben worden.' Weigall hat seiner Beschrei-
bung eine photographische Gesamtansicht und eine kleine
schematische Grundri B-Skizze beigefigt und hat den
Zuweg gesehen, der von Norden her steil auf die Hohe
fiihrte. Nachdem er von den r6mischen Hiusern und dem
Tempel von Taifa gesprochen hat, fahrt er fort: "Between
the standing temple and the next ruins to the south there
is a wide space over which the ancient town probably
spread. Just under the towering granite rocks at the south
of the bay there are three more enclosures, one of which
measures 15 by 13 metres. The internal walls are ruined
and pulled to pieces. From behind these ruins a rough, and
now almost entirely demolished, stairway led to the sum-
mit of the rocks. '2 Roeder hat auger einer Gesamtansicht
der Bauten einige Funde abgebildet sowie Architekturteile
aufgemessen und gezeichnet; und schlieBlich hat Ugo
Monneret de Villard auBer der gleichen Gesamtansicht als
erster einen Plan veroffentlicht, der auf Aufmessungen
beruht. 3 Das Vorhandensein der Bauten ist also seit langem
bekannt, doch waren sie bisher nicht freigelegt worden,
auch hatte man noch keine iberzeugende Deutung fuir sie
gefunden. Daher hat unsere Expedition hier Ausgrabungs-
arbeiten und Untersuchungen vorgenommen.

1. Jean Jacques Rifaud, Voyages en Egypte, en Nubie... depuis 1805
jusqu'en 1827, Paris 1830; Robert Hay, Manuscript British Museum ADD.
29836,50; Henry Villiers Stuart, Nile Gleanings, London 1879, p. 126: Arthur
Weigall, A Report on the Antiquities of Lower Nubia, Oxford 1907; Giinther
Roeder, Debod his Bab Kalabsche, Cairo 1911.

2. Weigall, Report p. 65 sq., PI. XXIII, XXVII.

3. Roeder, Debod S. 206 ft., Taf. 92 u. 125; Ugo Monneret de Villard, La
Nubia romana, Roma 1941, Fig. 24-25.

Die Gebaudegruppe besteht aus einem Mittelbau mit
bescheidenen Abmessungen, der ungefahr von Nordwesten
nach Siidosten ausgerichtet ist, aus zwei monumentalen
Gebaiuden, die dem Mittelbau ihre Schmalfronten zu-
wenden, und aus Terrassen, die nach Westen zu in die
Mulde vorgeschoben sind (Taf. 3 und 4, Faltplan 1). Ob-
wohl die Bauwerke offensichtlich aufeinander bezogen
sind, sind sie doch nicht nach einem vorgefaBten Plan
gleichzeitig errichtet worden, sondern sind nacheinander
entstanden. Dabei sind die Baupliatze von den drtlichen
Gegebenheiten bestimmt worden, das heiBt die Gebaude
muten zwischen Felspartien eingezwiingt werden, was
ihre Ausrichtung und ihre Bauweise beeinfluBt hat. Die
zeitliche Folge der Bauten lhit sich weder aus Inschriften
noch aus Einzelfunden bestimmen, sondern nur aus Beo-
bachtungen ableiten, weshalb die Bauwerke zun ichst aus-
fiihrlich beschrieben werden miissen. Dabei ist die wahr-
scheinliche zeitliche Reihenfolge ihrer Entstehung vorerst
nicht beachtet worden zugunsten einer klaren und ein-
fachen Darstellung.

DER NORDBAU

AUSSENBAU UND BAUWEISE

Das am sorgfiltigsten errichtete und am besten er-
haltene Gebiude der Gruppe ist das auf der Nordseite. Es
hat einen sockelartigen Unterbau aus sauber behauenen
Sandsteinquadern, der wegen des unebenen Baugelaindes
sehr verschieden tief ist. Von der Mulde her ist er mit 9
Schichten bis zu 2,70 m hinab sichtbar, von anderen Seiten
mit nur einer Schicht von 30 cm Hohe. Der Unterbau hat
geboschte AuBenseiten, und die Lagerfugen der Werk-
steinschichten hiingen in ihrer Mitte durch, wie das zum
Beispiel von Abschnitten des Fundaments der astlichen
Umfassungsmauer am Isistempel auf Philii bekannt ist,4

ebenso von den Au3enmauern der romischen Profanbauten
im benachbarten Taifa.' Die Lagerfugen des Nordbaus
hiingen an den Liingsseiten rund 15 cm durch. Die in
verschieden hohen Schichten sehr genau versetzten Blocke
haben ringsum einen geglitteten Randschlag, und die
Bossen sind fast ganz abgemeiBelt worden und sollten
anscheinend ganz verschwinden. Auf der Westseite ist an

4. Henry G. Lyons, A report on the Island and Temples of Philae, Cairo
1908, P. 26, Plan VIII.

5. Hay, Manuscripts Brit. Mus. ADD. 29845, 119-120, Zeichnungen von

Charles Laver, abgebildet in Les Temples immergs de la Nubie, Documents
T. 1, Cairo 1920, PI. XXXII-XXXIII; Weigall, Report p. 64 sq., PI. XXIII,
XXVII; Roeder, Debod S. 191 f., wo auch Beschreibungen alterer Reisender
erwihnt werden (§§ 473-475).
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2 DIE BAUTEN

einer Stelle eine kleine Besfigur, an einer anderen Stelle
ein von vorn gesehenes Gesicht mit wenigen MeifBelhieben
angedeutet worden, wieder an anderen Stellen sind regel-
miBig begrenzte Bossenteile stehen geblieben, als hatte
hier etwas plastisch ausgehauen werden sollen, was un-
terblieben ist (Taf. 5, A). An vielen Stellen waren die
Blocke durch Schwalbenschwanze aus Metall miteinander
verkiammert, die von Dieben durch Aufmei feln des
Mauerwerks von auBen her herausgeholt worden sind.6
Weigall hat angenommen, daB der Sandstein in einem
Steinbruch auf der Westseite der Bucht siidlich von Taifa
gewonnen worden ist.7 Die Festigkeit des Steinmaterials
ist bemerkenswert, am Mauerwerk des Unterbaus sind
nirgends Werwitterungsschaiden zu sehen. Der Raum
zwischen den Werksteinmauern ist bis oben mit Stein-
schutt angefiillt worden.

Auf dem Unterbau, der zwischen semnen oberen Ecken
10,55 m auf 6,90 m miBt, erheben sich mit etwas Riick-
sprung Mauern aus ungebrannten Ziegeln; 8 sie sind unten

haltens, fast his zur urspriinglichen Hd-he; nur wenige
Schichten sind durch Verwitterung abgetragen worden.

Der von den Mauern eingeschlossene Raum war em-
heitlich iberwdlbt mit einer Ziegeltonne, von der an
beiden Stirnseiten noch olbziegel erhalten sind, und an
den Uingsseiten das Auflager und die Hintermauerung des
GewibefuBes (Taf. 6). Das Gewolbe ist oberhaib seines
Auflagers in geneigten Ringschichten gemauert. DieWiinde sind unterhaib dieser Linie jedoch nicht senkrecht,
sondern es steigt die parabolische Form der Tonne bereits
vom FufBboden aus an, die Langswinde sind dieser Linie
angepafnt (Abb. 2 und Taf. 6, A).

Die Herstellung des Gewolbes sei hier beschrieben, weil
sie sich durch besondere Umstainde am Bauwerk selbst
genau ablesen huf~t, unter anderem an Verwitterungser.
scheinungen auf den AufBenfl achen der Ziegelmauern. Man
hat fur diese Mauern Nilschlammziegel verwendet, die
nicht iber die ganze Bauzeit hinweg in gleicher Qualitiit
geliefert worden sind. Sie sind daher im Laufe der Jahr-

t, -ree -ihmi t

f //

ri ri r1

1 !I

ILi L !!L

0~~l1

ABE. 2. BERGHEILIGTUM. QUERSCHNITT DURCH DEN NORDBAU. MASSTAB 1:100

CF 61

75 cm dick. Der Riicksprung weist darauf hin, da B die
Ziegelmauern verputzt werden soilten, doch machen es
bestimmte Verwitterungserscheinungen wahrscheinlich,
daB kein Verputz ausgefiihrt worden ist; darauf ist gleich
zuriickzukommen. Die Mauern sind gebdscht wie der
Unterbau, und die Ziegelschichten folgen der Kriimmung
der Werksteinschichten. 9 Es wechseln Liuferschichten mit
Binderschichten regelmaiBig ab, doch der Mauerverband
ist schlecht, es sitzen oft viele StoBfugen jibereinander
(Taf. 5, A). Mit Ausnahme der Siidfront, die weitgehend
ausgebrochen ist, sind die Mauern caber 5 m hoch er-

6. Die Diebe haben imnmer erst eine Sonde in die Stofifugen getrieben, urn
das Vorhandensein eines Schwalbenschwanzes aus Metall festzustellen; nicht
alle Bl©cke waren damnit verkiammert. Die Metalldiebe waren in Nubien sehr
fleiflig, z.B. im Temnpel von Kalabsche.

7. Weigall, Report p. 66; Roeder, Debod S. 209 § 520.

8. Format der Ziegel: 9,5 X 15 X 29,5 cm
5 Binder + 5 Fugen = 77,5 cm
5 Laufer + 5 Fugen = 150 cm
10 Schichten + 10 Fugen = 104 cm

9. Wohnhauser aus romischer Zeit mit durchhangenden Ziegelschichten
sind in Karanis ausgegraben worden : Arthur E. R. Boak and Enoch E. Peter-
son, Karanis 1924-28, Ann Arbor 1931, Fig. 33, 36, 44, 61-2, 67, 72.

hunderte durch Sandschliff verschieden stark angegriffen
worden, und deshaib kann man auf den Au Benwainden des
Nordbaus entsprechende, etwas vertiefte Streifen erken-
nen: einen Streifen unmittelbar iiber dem Sandsteinsockel
und einen etwa auf halber Hohe der Wand (Taf. 3, B);
man hat beim Mauern also zeitweilig weichere Ziegel ver-
wendet. Ganz oben an der westlichen AuBenwand ist nun

emn ziemlich breiter Streifen stairker ausgeblasen worden,
der n ich t iiber die ganze Breite der Wand reicht, sondern
auf der rechten Seite-am Siudende-schriig abschlief~t,

wahrend das restliche Wandstiick bis zur Ecke des Ge-
baudes weniger verwittert ist. Genau die gleiche Erschei-
nung ist auf der dstlichen Au Benwand des Nordbaus zu
erkennen (Taf. 4, B), das besser erhaltene Wandstiick
befindet sich wieder am Siidende. Umgekehrt ist auf der

AuBenseite der Nordmauer die Wandffliche in der Mitte
besser erhalten, und nur die beiden Ecken sind stairker
verwittert (Taf. 3, B und 4, B). Aus diesen Verwitterungs-
spuren und den Bauresten lassen sich folgende Vorgiinge
ablesen:

1. Das aufgehende Mauerwerk wurde zunaichst his zur
Hohe des Gewolbefufes hochgefiihrt und dann die

2
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DAS BERGHEILIGTUM (YBER DEM BAB KALABSCHE

Nordmauer so weit aufgebaut, daB mit der Einwdlbung
angefangen werden konnte (Abb. 3).

2. Das Gewolbe wurde, auf der Nordseite beginnend, in
geneigten Ringschichten aus besonderen Wlbziegeln
hergestelit. Es lehnte sich dabei gegen den hochge-
fiihrten Teil der Nordmauer. Fortlaufend mit der Her-
stellung des Gewolbes wurde die Hintermauerung seines
FuBes ausgefiihrt (Abb. 4). Die Scheitellinie des Ge-
wolbes lieB man genau so durchhangen wie die Schich-
ten der Lingsmauern.

3. Urn das Gewolbe auf der Siidsei te schlie Ben zu kdnnen,
wurde nun die Siidmauer in ganzer Breite hochge-
mauert und zur Stiitzung etwas urn die vorderen Ecken
des Gebdudes herumgefiihrt (Abb. 5). Dabei wurden die
unteren Enden der letzten vollen Ringschichten mit
eingemauert (Taf. 6, A oben rech ts) .

Bis hierher wurde alles aus Nilschlammziegeln bester
Gute hergesteilt (mit Ausnahme jener bereits erwiihnten

zweiten Palast Ramses' III. in Medinet Habu.1 0 Im Nord-
bau scheinen trotz der Spannweite von 4,60 m keine soiche
Langsholzer benutzt worden zu sein, jedenfalls sind in der
wohierhaltenen Nordmauer und im erhaltenen Stuck der
Siidmauer keine entsprechenden Riistlocher vorhanden,
wie das zum Beispiel in Medinet Habu und in der Vorhalle
von Bet ,el-Wtali der Fall ist.

ABB. 4. HERSTELLUNG DES NORDBAUS, 2. PHASE

AEB. 3. HERSTELLUNG DES NORDBAUS., 1. PHASE

Schichten in unteren Teilen des Mauerwerks, die hier
auger Betracht bleiben konnen).
4. Zum Schiu B wurden die Ecken der Nordmauer zu-

sammen mit den Teilen der West- und Ostmauer hoch-
gefiihrt, die caber die Hintermauerung des Gewolbefuf~es
hinwegragen (Abb. 5 links), und dafiir sind Ziegel
minderer Giite verwendet worden, sodaB gerade das
Mauerwerk der letzten Bauphase starker verwittert ist.

Zum Bauvorgang 2: Die Wdlbziegel sind flache
Formziegel, in die bei der Herstellung halbkreisfdrmige
Rinnen mit gespreizten Fingern gezogen sind (Taf. 6, A
oben rechts), damit der Mortel besser haftet. Die Hinter-
mauerung des GewolbefuBes ist eine baustatische MaB-
nahme gegen das Ausknicken der Gewdlbeschale in dieser
Linie; sie beruht auf Erfahrung, genau wie der statisch
giinstige parabolische Querschnitt des Gewdibes.

Fur die Herstellung der Ziegeltonne scheint es am Bau
noch Hinweise zu geben. Gewolbe mit geneigten Ring-
schichten konnen bei nicht zu groBer Spannweite ohne
Lehrgeriist ausgefiihrt werden, wie das beispielsweise im
ersten Palast Ramses' III. in Medinet Habu der Fall war.
Doch hat man faliweise selbst bei Spannweiten von nur
2,60 m pfettenartige Langsbalken zur Unterstiitzung des
Gewdibes waihrend der Ausfiihrung verwendet, wie im

ABB. 5. HERSTELLUNG DES NORDBAUS, 3. UND 4. PHASE

Auf beiden Liingsseiten des Nordbaus sind in der oberen
Kante des Gewolbe-Auflagers in regelmiiBigen Abstiinden
Lacher vorhanden (Faltplan 2 und Taf. 6, B), die sich
paarweise gegeniiberliegen und vielleicht von der Abstiit-
zung eines versetzbaren Lehrgeriistes herriihren oder auch
von einer versetzbaren Arbeitsbiihne. Sie konnen nicht als
Auflager fur emn Lehrgeriist gedient haben, dafiir sind sie
zu klein. Aus dem gleichen Grunde konnen die Locher
nicht von den Balken einer horizontalen Decke herriihren,
schon weil das Gewolbe von Anfang an geplant war, was
allein durch die Anpassung der unteren Wandteile an den

10. Uavo Holscher, The Mortuary Temple of Ramses III Part I (OIP Vol.
54) P1. 26.
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parabelfdrmigen Querschnitt des Raumes bewiesen wird.
Es ist zu beach ten, daf3 die Locher alle offen sind bis auf
das si dlichste Loch auf der Ostseite, uiber dem noch emn
Rest der Gewlbeschale erhalten ist (Taf. 6, A oben links).
Die einfachste Erklirung daftitr ist, daB die Locher beim
Vorri icken des Lehrgeriistes oder der Arbeitsbiihne durch
die Herstellung des Gewolbes zugesetzt warden sind, und
daB diese Fullungen beim Einsturz des Gewolbes heraus-
gerissen worden sind. Eine andere Deutungsmdglichkeit
soil sphter erwaihnt werden (s. S. 24).

Wasserspeier in Form einer Rohre aus gebranntem Ton
eingesetzt warden, und in der gleichen Mauer muB noch
eine weitere, anscheinend altere Vorrichtung vorhanden
gewesen sein, die ausgebrochen und durch Zerfall zu einer
gr~feren dreieckigen Mauerliucke erweitert warden ist.
DaB hier im Laufe der Zeit allerlei Regenwasser abge-
laufen ist, zeigt eine entsprechend ausgewaschene Spur im
Mauerwerk (Taf. 3). Auch in der Ostmauer war eine soiche
Vorrichtung, wie Mauerluicke und ausgewaschene Rinne
auch dart anzeigen (Taf. 4, B). Sie saf3 in der Mitte der

ABB. 6. BRUCHST CK VON DER OBERSTEN HOHLKEHLE DER R DES NORDBAUS. PHOTOGRAPHIE

Zu den Bauvorgangen 3 und 4: Die
Langsmauern stehen aufdese Weise mit den Mauern der
Stirnseiten in festem Verband, und das hif~t erkennen, daB3
von Anfang an geplant war, das Tonnengewdibe seitlich
zu verdecken. Das widerspricht dem Bautypus, wie er in
vielen Sarkophagen des "Haustyps" wiedergegeben ist
und noch heute fur nubische Bauernhiuser verwendet
wird.1 ' Diese Abweichung kann asthetische und praktische
Ursachen haben: die Farm ist geschlossener, und die
Laingsmauern konnen durch die erhohte Auflast den Schub
des Gewblbes besser aufnehmen.

Der bautechnische Nachteil, daB zwischen der Gewol-
beschale und den hochgefiih rten Laingsm auern "Wasser-
sacke" entstanden, die das Gewolbe gefaihrdeten, war
nicht sehr graB, weil es in Unternubien nur sehr selten
regnet. Auf~erdem waren Vorrichtungen angebracht, urn
Regenwasser abzuleiten. So ist in die Westmauer emn

11. Herbert Ricke, Der GrundriB des Amarna-Wohnhauses (WVDOG Rd.
56) S. 11.

Langseite, weil die Tonne und ihre Hintermauerung und
damit auch die WassersaIcke nach der Mitte zu Gefalle
hatten wie alle Werkstein- und alle Ziegelschichten des
Nordbaus.

Der Eingang zum Innern des Nordbaus lag in der Mitte
der Suidmauer. Die Tiurschwelle aus Sandstein ist noch an
ihrem Platz (Taf. 6), sie enthailt die Drehpfanne fur den
unteren Zapfen der einfliigeligen Tiir und die Standspuren
der Werksteinpfosten. Danach betrug die freie Durch-
gangsbreite nur 97 cm.'2 Das Gewainde ist herausgerissen
warden, weshaib die Su~dmauer so weitgehend eingestiirzt
ist. Roeder hat grote Teile des Tiirsturzes gefunden und
zusammengefiigt abgebildet.' 3 Er hat das Gewainde genau
beschrieben and hat dabei Stiicke der oberen Hohikehle
erwaihnt, von denen die iigyptische Altertiimerverwaltung
im Sammer 1960 einige nach Elephantine gebracht hat

12. Roeder, Debod S. 207 § 514 gibt sic mit 117 cm an, aber das ist die
Breite zwischen den hinteren Leibungen.

13. Roeder, Debod S. 207-8 §§ 515-16, Taf. 91.
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(Nr. T 38 A-D, danach hier Abb. 6); wir haben weitere
kleine Stiicke davon gefunden (Abb. 7). Roeder hat auch
Bruchstficke der Tiirpfosten aufgelesen und letztere in
Querschnitt und Ansicht rekonstruiert. Er hat irrtiimlich
gemeint, dab3 die mit Hohikehien, Schiangenfriesen, Flilgel-
sonnen und Sautchen durchgebildete Seite des Gewaindes
dem Innenraum zugekehrt war,'' obwohl die Pfosten mit
ihrer von Roeder selbst ermittelten Breite von 32 cm auf
der Innenseite der Schwelle mit der darauf mef~baren
Gewandebreite von 19 cm keinen Platz gehabt hatten.
Auch hat Roeder darauf aufmerksam gem acht, daB Rifaud
das Tiirgewainde noch an seinem Platz in der Mauer

---------- ------- -

gesessen haben, an keiner anderen Stelle konnten sie ange-
nommen werden. Ob die Liucke in der Nordmauer des
Nordbaus durch Verfall entstanden ist, oder ob hier eine
weitere Tuir gesessen hat, oh diese urspriinglich vorge-
sehen war oder nachtraiglich eingesetzt worden ist, bleibt
ungewiB. Reste eines Gewaindes, das zu einer soichen Tiir
gehbrt haben konnte, sind nicht gefunden worden.

An die Ostmauer des Nordbaus ist von auBen her emn
kleiner Raum angebaut worden, offenbar nachtraiglich.
Seine Mauern sind zum Teil aus aufgelesenen Stein-
brocken, sonst aus Nilschlammziegeln errichtet worden.
Er war mit einer Ziegeltonne iiberwolbt, deren FuB auf der
Westseite in die Mauer des Nordbaus einschnitt. Im
Bogenfeld der fast ganz erhaltenen Siidmauer des Anbaus
sitzen zwei Fensterschlitze (Abb. 2 und Taf. 4, A). Der
Nebenraum steht iiber grof~en Felsen und hat dadurch
einen sehr unebenen Fulboden, der anscheinend nicht aus-
geglichen war, etwa durch entsprechende Auffiillung. Mit

S \

ABB. 7. BRUCIISTiTCK VON DER OBERSTEN HOHLKEHLE

DER Ti1R DES NORDBAUS. ZEICHNUNG

gesehen haben muf3, und dieser hat das Gewainde von
auBen gezeichnet (Abb. 8), wie die unter der Tiir in
Ansicht dargesteilten Werksteinschichten des Unterbaus
zeigen. '5 Dai3 diese Darstellung voller Fehier ist liegt wohi
daran, daB Rifaud die Tafein nach fluchtigen Skizzen hat
stechen lassen. Wenn die ganz schematisch gezeichneten
Werksteinschichten das Fundament unter der Tiir dar-
stellen sollen, so ist die Tiirschwelle vergessen, die in der
obersten Schicht des Unterbaus sitzt und fiber die ganze
Gewandebreite reicht. Oder Rifaud woilte die Stiitzmauer
der alteren Terrasse (s. S. 5-6) wiedergeben. In beiden
Faillen ist das Gewainde von auBen her gesehen. Die Tiir
schiug nach innen rechts auf, wie allein an der Schwelle
abzulesen ist.

Rifaud hat fiber der Tiir drei ovale Fensteroffnungen
gezeichnet, deren Form unmoglich richtig sein kann.
Wahrscheinlich hat er oder sein Stecher sie aus Mauer-
liicken stilisiert, die durch Verfall schmaler Fensterschlitze
entstanden sind, vielleicht durch das Herausfallen hfllzer-
ner Rahmen. Man darf Rifauds Zeichnung wohi entneh-
men, daB in der Mauer fiber der Tiir wirklich Fenster

14. Roeder, Debod S. 207 § 514; das liegt an Roeders Annahme, daB es
sich auch urn "eine Nische wie eine Scheintir" gehandelt haben konnte, aber
das ist wegen der Drehpfanne in der Schwelle unmnoglich.

15. Rifaud, Voyages . .. P1. 135 (2). Das Tu rgewande rnuB herausgerissen
worden sein zwischen dem Besuch des Bergheiligturns durch Rifaud-fruh-
stens 1816-und demn Besuch durch Robert Hay-fruhstens 1825-, denn es
fehit bereits auf Hay's Skizze (Taf. 3).

ABB. 8. TUJR DES NORDBAUS NACH RIFAUD

dem Hauptraum war der Nebenraum durch eine einge-
brochene Tiir verbunden, deren Offnung entweder nur
1,50 m hoch war oder in das Gewolbe des Nebenraums mit
einer Stichkappe einschnitt. War letzteres der Fall, kdnnte
emn hier gefundenes Bogenstiick aus Sandstein zu dieser
Tuir gehflren.

TERRASSE UND STELE

Da das Gellinde vor der Front des Nordbaus einen En-.
schnitt bildet, ist hier dem Eingang eine schmale Terrasse
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DIE BAUTEN

vorgelegt worden. Sic fiihrt ur die Sidwest-Ecke des Nord-
baus herum (Faltplan 1 und 2, A; Taf. 5, B), ohne daB zu
erkennen ware, wie weit sic sich nach Norden zu erstreckt
hat. Wahrscheinlich lief sic an fast der ganzen Laingswand
entlang bis an den hoch anstehenden Fels an der Nord-
westecke des Nordbaus. Das scheint jedoch nicht der
urspriinglichen Planung zu entsprechen, denn das Fun-
dament auf der Westseite des Nordbaus reicht in tieferen

4-A

ABB. 9. TREPPE AN DER SiUDWEST-ECKE DES NORDBAUS. ERGANZUNG
MASSTAB 1:50. ERHALTENE STUFEN MASSTAB 1:25

ui
2dIkr
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ABB. 10. BL6CKE VON DER TERRASSENBRiJSTUNG DES NORDBAUS.
MASSTAB 1:20

Schichten iiber die Siidwest-Ecke nach Siiden hinaus (Taf.
5, B), und es konnte sein, daB3 hier Treppenstufen einge-
baut waren, die sich hier verworfen im Schutt gefunden
haben (Abb. 9). Ware die Terrasse gleich anfiinglich der
Westseite vorgelegt worden, haitte man auf dieser Seite
kaum die Bossen am Unterbau abgearbeitet. Auf der
Siidseite des Unterbaus sind die Bossen der tieferen
Schichten in ansteigender Linie unbearbei tet geblieben,
woraus sich die urspriingliche Anordnung einer Treppe
erschlie~en kiBt. Die Terrasse fiihrte auch urn die Siid-
ostecke des Nordbaus herurn und lief hier flach in das hdher
liegende Gekinde aus.

Die Terrasse ist aus Felsbrocken und Schutt zwischen
dem Unterbau und einer umlaufenden Stitzmauer auf-
geschiittet worden (Taf. 5, B). Die Stitzmauer besteht aus
regelmiBigen Sandsteinquadern mit sauberem Rand-
schiag und wenig bearbeiteten Bossen. Sic steht fast iber-
all auf dem gewachsenen Fels. Auf ihr stand eine niedere
Briistung aus langen Sands teinblcken, die auf besondere
Blocke mit aufgerauhten Mortelbetten aufgesetzt waren.
Die Abschnitte der Bristung waren durch Schwalben-
schwinze miteinander verkiammert, ihre oberen Kanten
sind abgefast (Abb. 10). DaB die Brustung der Terrasse
auch ur die Sidost-Ecke des Nordbaus fihrte, last sich
aus einem Eckstick und einem Endstick der Brustung
und einem Eckstiick der Schicht darunter (Taf. 7, A) er-
schlie Ben, die alle auf der Ostseite des Nordbaus gefunden

BK

ABB. 11. OBELISKENF6RMIGE STELE. MASSTAB 1:4

worden sind. Die Terrasse vor dem Eingang des Nordbaus
war also urspriinglich von der Mulde irn Westen her fiber
eine Treppe zugainglich, und dann caber das bewegte Ge-
linde auf der Ostseite.

Ebenfalls im Schutt auf der Ostseite wurde eine Stele
besonderer Art aus Sandstein aufgefunden, die hdchst-
wahrscheinlich in naichster Nahe des Nordbaus aufge-
stelt gewesen ist. Die Stele hat quadratischen Querschnitt

oi.uchicago.edu



DAS BERGHEILIGTUM fIBER DEM BAB KALABSCHE

und verjiingt sich nach ohen, hat also die Form eines
kleinen Obelisken (Abb. 11 und Taf. 7, B). Sic ist an alien
Seiten fertig bearbeitet, leider aber oben und unten abge-

brochen, sodaf3 ihre urspringliche Hohe nicht mehr fest-
gestelit werden kann. Ihre eine Seite ist in tief reliefierte
Felder aufgeteilt, es folgen von unten nach ohen: cmnFeld
mit zwei Uren; ein leeres vertieftes Feld, in das etwas
eingesetzt gewesen sein konnte; cm Feld mit einer finf-
zehn-bhittrigen Rosette; und eiunvollstindiges Feld mit
einem menschlichen, von vorn gesehenen Kopf, hekrant
mit einer senkrecht geriliten Kopfbedeckung. Die drei
iihrigen Seiten der Stele sind glatt.

Wo diese Stele aufgestellt war, bleibt ungewif3. Man
kann sic sich auf ciner der Ecken der Terrassen-Briistung
aufgestellt denken oder auf deren zu erginzendem freien
Ende. Das bleibt jedoch nur em durch nichts zu he-
griindcnder Vorschlag. Vdllig unverstindlich ist auch die
Aussage der Reliefs auf der Stele.

INNENAUSSTATTUNG

Als das Tonnengewblbe des Nordbaus cinstirzte, hat es
die bis dahin noch erhaltenen Teile der Innenausstattung
unter sich begraben. Oh die fehienden Teile vor dem Em-
sturz des Gewalbes weggeholt oder spitcr aus dem Ziegel-
schutt herausgeholt worden sind, licB sich nicht crkenncn.' 6

Windc und Gewdlbe waren mit einer dinnen Stuck-
schicht iiberzogen, von der wir im Schutt nur daumen-
nagel-grofe Stiickc gefunden haben. Die Stuckschicht war
rot bemalt und dariiber geweiBt, auf einem kleinen Rest
war cine Grenze zwischen helroter und dunkeiroter Farhe
zu schen-das ist alles, was sich iiher die Ausmalung des

Innenraumes aussagen liift.
An Wcstwand, Siidwand und Ostwand des Innenraumes

lief emn Bankett um, das auf der Siidseite durch den Emn-
gang unterhrochen ist und an Ost- und Westwand viel-
leicht nicht his an die Nordwand reich te. An seiner Vorder-
seite war das Bankett aus zwei Schichten langer Sand-
steinhldcke aufgchaut, von denen sich eine Anzahl der
unteren~ Schicht noch an urspriinglicher Stelle hefindet

Schicht der Fall. Da, wo auf der Oherseite die Abrundung

des Profils an die waagerechte Fl ache stdt, liuft cm 1 cm
breiter aufgcrauhter Streifen am Profil entlang, an dem
geringe Reste von Gipsmortel haften.

Scnkrecht zum Profil der Vorderkante setzt an einem
Ende der Blocke meist cm asymmetrisches Profil an,
dessen ahgerundete Flache geghittet ist, dessen senkrechte
Flache nur am oheren Rande hearheitet, sonst rauh ge-
bliehen ist. Die Blocke waren durch Schwalhenschwinze
miteinander verkiammert. Auch die Querteilungen hahen

16. Der Ziegelschutt ist vor Beginn unserer Grabung bereits an mehreren
Stellen aufgegraben worden, wahrscheinlich durch die agyptische Altertiimer-
verwaltung im Sommer 1960, zeitlich also nach der Erteilung der Grabungs-
konzession an das Oriental Institute Chicago.

an ihrem freien Ende die Ausarheitung fur einen halhen
Schwalhcnschwanz, hier saB also zweifellos c nweiterer
profiierter Block an, der his zur Wand reichte; auch davon
sind Stucke gefunden wordcn (Ahh. 12 mitten links).

b. An einem der oheren Blockc, der an die Westseite des
Eingangs gehdrt, 7 ist damit hegonnen worden, das cmn-
fache Profil in cm viel reicheres ahzuandern (Ahh. 13 und
Taf. 8, B). Da die Vorderseite des Banketts iherall noch

F2
---- 167 cm.

-67&fll

ABeB. 12. BL6CKE AUS DER OBEREN SCHICHT DES BANKETTS IM NORDBAU.
MASSTAB 1 20. ERGXNZTES BANKE'IT-SCHEMA MASSTAB 1:100

nicht fertig geghittet war, kann man sich fragen, oh das
reiche Profil nicht schon urspriinglich fur die ganze Lainge
des Banketts geplant war, oder oh es sich um eine spaitcre
Ahindcrung handelt, die auf den Teil des Banketts am

Eingang cschrainkt bleihen sollte. Wahrscheinlicher ist
das letztere, weil die Ahanderung an den schon versetzten
Blacken eine sehr miihsame Arheit gewesen ware.

Setzt man den ahgceinderten Block an seine urspriing-
liche Stelle (Ahb. 14), s0 hlciht zwischen ihm und dem zu
erginzenden Gewande der Tuir noch eine Lcke, die durch
einen schmalen Block hesonderer Form ausgeflllt gewesen

17. Auf Taf. 8, B ist der Block an falscher Stelle aufgesetzt worden.
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8 DIE BAUTEN

sein muB. Soiche "Vertingerung" kommt auch an anderen
Blacken vor (Abb. 12, oberster Block).

c. Auf der Ostseite des Innenraumes war bei der Freile-
gung emn groBes Stuck von einem Block der oberen Schicht
des Banketts noch an urspriinglicher Stelle, und das feh-
lende Ende konnte Bruchfl ache an Bruchfl ache angescho-
ben werden (Taf. 8, A). Auf dem vorderen Profit dieses
Blockes fehlt am Nordende die Ausarbeitung fur einen

BK
1 B 103.

94,5 c m.

t M LP

halben Schwalbenschwanz-am Siidende ist das Profil

oben so zerstdrt, dab hier nichts festzustellen ist-,
au~edemhatde Block die Ansiitze zu zwei Quer-

teilungen, die im Gegensinne profihiert worden sind. Das
scheint auszusagen, data das Bankett hier zuende war. Das
ist jedoch nicht eindeutig, denn das Profil ist nicht urn die
Ecke des Blockes herumgefiihrt, wie das am Eingang der
Fall ist (Abb. 13-16), sondern senkrecht abgeschnitten,
und die nach Norden gewandte Fliche ist auch nicht glatt
bearbeitet. Das Prolil muB also gegen etwas angelaufen
sein, am wahrscheinlichsten gegen einen weiteren Ab-
schnitt des Banketts (in Abb. 12 unten nur gestrichelt
eingezeichnet).

d. Auf die noch stehenden Blocke der unteren Reihe in
der Stidwestecke des Raumes liiBt sich mit voller Sicher-
heit emn kurzer Block aus der oberen Reihe aufsetzen (Abb.
14).18 Er weist naimlich das Profil auf, in das der recht-

18. Auf Taf. 6 ist der Block zu weit nach Suiden geschoben worden.

winklig nach Osten anschlieBende Block eingeschoben war
und so die einspringende Ecke des Banketts gebildet hat;
auBerdem haben oberer und unterer Block die gleiche
Grenze der Bearbei tung.

Em kleines, an den oberen Block angearbeitetes Form-
stuck laBt erkennen, da B hier das vordere Profil von beiden
Seiten her gegen etwas anlief. Das kann eine wenig er-
hohte quadratische Plattform gewesen sein, die die Raum-
ecke ausfiillte (Abb. 15), oder es war nur emn schmaler Steg
vorhanden (Abb. 12 und 16). Das letztere ist wahrschein-
licher, darauf ist weiter unten zuriickzukommen (s. S.
24-25). An das aufgesetzte Eckstiick kann emn verworfen
gefundener Block der oberen Schicht angefigt werden, und
zwar mit Hilfe einer entsprechenden Fugenmarke auf der
unteren Schicht des Banketts.

ABB. 14. SiDWEST-ECKE IM NORDBAW. GRUNDRISS MASSTAB 1:40.

SCHNITT MASSTAB 1:20

ABE. 15. SU~DWEST-ECKE IM NORDBAU. ERGANZUNG MIT
QUADRATISCHEM ECKSOCKEL

Das Bankett war zwischen seiner Werksteinfront und
der Ziegelmauer dahin ter-beziehungsweise der obersten
Schicht des Unterbaus (Taf. 6)-mit Schutt aufgefiillt und
oben iaber einer Ziegelschicht mit Stuck abgedeckt, der 1
cm dick nach vorn gegen das Profil und seitlich gegen die
Querteilungen anlief (Abb. 12). Die Lange der durch die
Querteilungen getrennten Abschnitte des Banketts hiBt
sich in zwei Fallen mit 167 cm angeben. Das ist emn MaB,
mit dem das Bankett ungefahr gleichmaifig aufgeteilt wer-

r
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DAS BERGHEILIGTUM OYBER DEM BAB KALABSCHE9

den kann (Abb. 12 unten). Ob vor der Mitte der Nord-
wand noch zwei Abschnitte einzufiigen sind, was nach
dem Breitenmaf3 mdglich ware, bleibt zweifelhaft. Hier
mu1jedenfalls emn Bauteil vorhanden gewesen sein, der die
Felsen iiberdeckt hat, die hier aus dem Boden ragen (Taf.

8, A). Die Siidflucht dieses Bauteils wird durch die hier
vorhandenen Pflasterplatten festgelegt, und die ergeben
eine Tiefe von 197 cm, also caber einen Meter meher, als die
Bankette vor den Langswanden tief waren. Wahrschein-
lich war vor der Nordwand emn Podium eingebaut, darauf

ist in der Beschreibung des Sidbaus zurickzukommen
(s. S. 12).

Der zwischen den Banketten freibleibende FuBboden
war mit rechteckigen, sauber bearbeiteten Sandsteinplat-
ten gepflastert, die sehr regelmziig auf einer Unterlage aus
Schutt verlegt worden sind mit geringem Gefalle nach

dem Eingang zu. Die Platten sind an die untere Schicht
des Banketts angeschoben (Taf. 6, A). Mehr als die Hiilfte
von ihnen liegt noch an alter Stelle (Faltplan 1), und einige
Platten liegen verworfen im Raum.

ABB. 16. SiDWEST-ECKE IM NORDBAU. ERGiNZUNG MIT SCHMALEM STEG

Os --4

ABB. 17.-BLCK1u. NRB -4 E MS 11

62 on --- - 4----1

ABB. 18. BLOCK 2, IM NORDBAU GEFUNDEN. MASSTAB 1O1

-elo-

9
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10 DIE BAUTEN

Bei der Ausraumung des Schuttes sind im Innenraum
mehrere Bldcke hesonderer Form aus Sandstein gefunden
worden, die zur Innenausstattung gehdren, deren einsti-
ger Standort jedoch nicht meher festgestellt werden kann.

B 1 o c k 1 (Abb. 17 und Taf. 8, B vorn links). Em
quadratische Platte mit umlaufendem, wenig erh
Rand und einer kalottenfdrmigen Vertiefung in der P
Der Block war zweifellos in den Boden eingelassen
der auflen auf allen Seiten eingeritzten Linie, sodal n
erhbhte Rand hervorstand. DeKneligndsB
56 cm und 52 cm, verleiten zu dem Versuch, ihn it
Liicke im Pflaster einzusetzen, doch ist das Ergehnis
eindeutig. Die Frage, oh die Vertiefung im Bloc
Gefafa aufnehmen solite, oder oh die Vertiefung sell
Gefaai gedient hat, bleiht offen.

B 1 o c k 2 (Abb. 18). Auch diese Platte war in eine
zontale Flache eingelassen, entweder in das Pflaster,-da sie im Nordteil des Raumes gefunden worden
in die Abdeckung des Podiums, das moglicherweise v(

Nordwand eingebaut war. In die Oherflaiche des BI

04
W.

i eU .J1
4-

,Ilte, o ~leibt1

71 un 

--- ---- -, 
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ABB. 19. BLOCK 3, IM NORDBAU GEFUNDEN. MASSTAB 1:10

sind zwei Becken eingetieft wonden, ein kneisnundes
mm tiefuand emn lingliches, aufhbeiden Seiten ahgerun
Ausschopfhecken von 9 cm Tiefe; heide Becken
durch eine kleine Rinne miteinanden verhunden.
oder in dem flachen Becken hat etwas gestanden, vor
Wasser ahtropfte, das durch die Rinne in das t
Becken ahflofl, wo es ausgeschdpft werden konnte
Deutung dieses Blockes soil imn Zusammenhang mi
Deutung des Nordhaus versucht wenden (s. 5. 24).

B 1 o c k 3 (Ahh. 19). Diesen sel tsam gefonm te Blo4
Teil einer Ant Tisch. Die rauhe Hintenseite wan an:
nend gegen einen vorspringenden Sockel angeschohen
gegen die rauhe Vorderseite mulB emn weitener Block

fiigt gewesen sein, um den sich die glatt heanheitete]l
kehle des enhaltenen Blocks fortgesetzt hahen wird.]Oefah i d hne n etih N tn en ei
welche hochkant stehende Platten mit entspreche
Zapfen ("Federn") eingesetzt waren. Die Dickec
Platten kifit sich erkennen, weil die zwischen ihnen
gebliehene Ohenfbiche des Stemns gewei Bit ist. Diese " 1
Platte" wind auf einemn dicken Full aus Sandstein ge
den hahen, von demy kein Rest gefunden worden ist.

B lo ck 4. Vor der Nordwand des Innenraume;
eine 25 cm dicke, ziemlich rohe Platte, an den nu

eo fast
ihtem
Vlitte.
bis zu
ur der
ockes,

Oberfiache von 36 cm auf 50 cm geglittet war. Diese
Oberflache ist mit einer 3 mm dicken Schicht einer
schwarzen, zaih elastischen Masse iberzogen. Die che-
mische Analyse hat ergeben, ciaB sie hauptsachlich aus
tierischem odler pflanzlichem 01 besteht.19 Auch dieser
Block ist spiirer noch einmal zu erwaihnen (s. S. 25).

DER SODBAU

AUSSENBAU UND BAUWEISE

1 eine Der Siidbau ist dem Nordbau eng verwandt. Auch er hat
nicht einen sockelartigen Unterbau aus regelmiigen Sand-
k em steinquadern mit gedschten Aufenseiten und durchhiin-
)st als genden Lagerfugen auf alien Seiten. Die Werksteine haben

auch her einen glatten Randschlag als Voraussetzung fur

hori. em genaues Versetzen der Blocke. Die Bossen sind nur auf

oder der Westseite des Unterbaus abgearbeitet worden, an den

E~siibrigen Seiten sind sie unheniihrt stehen geblieben (Taf.
or der 3, B und 4, A). An der Nondost- und Nordwest-Ecke soilte

ockes je eine flache Volage ausgehauen werden, die jede um ihre
Ecke herumgreifen sollte; auch diese Vorlagen sind un-
fertig in den Bossen steckengebliehen (Taf. 6, B links im
Hintengrunde). Die Schwalhenschwainze aus Metall, die
die Blocke miteinander venklammenten, sind auch hier
dunch Aufschlagen den Fugen von aufen her herausgeholt
worden.

Der Untenbau des Siidbaus liegt im Geliinde hdher
als den Untenhau des Nondbaus; der Hhenun tenschied
zwischen den beiden Fufihoden betnigt rund 1,75 m. Auf
der Westseite neicht der Unterbau des Sidbaus an der

q----- tiefsten Stelle des hewegten Gelindes mit 9 Schichten his
zu 2,95 m hinah, auf den Ostseite mit nun 2 Schichten. Er
mif~t zwischen semnen ohenen Ecken 12,10 m auf 7,30 m,
ist also gnd ter als den Untenhau des Nordhaus (= 10,55 m

auf 6,90 n). Oher dem Wenksteinsockel enheht sich, wie-
der mit Rickspnung, das aufgehende Mauenwerk aus
Nilschlammziegeln, das iierall gleichmalig 2,90 m hoch
enhalten ist, ahgesehen von der Mitte der Nordmauer, die

nur 7~ durch das HierausreifBen des steinerner Gewandes der
idetes Eingangstiir zum gndfleren Teil eingestiirzt ist (Taf. 3, B).

sind Die heiden Lingsmauenn sind 90 cm dick, die Siidmauer

de Est 75 cm, die Nondmauer nur 65 cm stark. Da alle Mauern
ieer ohen so dick sind wie unten und aufln dr Bdschung e

DeUntenhaus folgen, haingen. sie nach dem Innenraum zu jihber.
tdn Die Ziegel sind etwas grdfler. als die des Nondhaus,20 esitdr wechseln auch hier Binderschichten mit Uiufenschichten

regelm aflig ah. Den Mauerverhand ist etwas hesser als am
ck ist Nordhau.
schei- Die Frage, wie der Innennaum des Siidhaus iiherdeckt

mden
ieser
tfrei-

Fisch-
,stan-

Is lag

Lr die

19. Untersuchung durch das Gerichtlich-Medizinische Institut der Uni-
versitat Zurich; den Herren Prof. Dr. F. Schwarz and Dr. H. Brandenberger

sei hier fur ihre Hilfe gedankt.

20. Format der Ziegel: 10 X 16,5 X 32 cm
5 Binder + 5 Fugen = 86 cm
5 Laufer + 5 Fugen = 165 cm
10 Schichten + 10 Fugen = 115 cm

21. Weigall, Report p. 66.
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DAS BERGHEILIGTUM fIBER DEM BAB KALABSCHE 1

den vorhanden sind (Faltplan 2, B und Taf. 3, B und 4, B)
und sich paarweise gegeniiberliegen, offenbar fur die etwas
verwaschenen Auflagerspuren von Balkenkdpfen angese-
hen.

Gegen diese Deutung hBt sich einwenden, dal3am
GewibefuB des Nordbaus in den Langsmauern in gleicher
Weise Locher vorhanden sind, die keine Auflager von
Balkenkopfen gewesen sein kannen (s. S. 3-4) und die bei
entsprechender Exposition zu der Form der Einbuchtun-
gen im Siidbau htten werwittern kdnnen. Die Spannweite
des Raumes von iiber 5 m htte fur die lZbertragung der
Deckenlast auf die Mauern wohi besondere Auflager fur
die Balkenkopfe erfordert, aber davon gibt es keine
Spuren. Und die freie Raumhohe von hochstens 2,80 m
ware recht gering, zumal es sich nicht um irgendein Neben-
gebaude handelt, sondern um einen monumentalen Bau,
der dem gleichen Zweck gedient zu haben scheint wie der
Nordbau mit einer Scheitelhdhe seines Gewolbes von iber
5 m. Zumindest muB auch fiir den Sdbau eine Uberwol-
bung geplant gewesen sein, denn die Langsmauern sind
dort so dick gemacht, daB sie den Schub einer Ziegeltonne
aufnehmen konnten.

Obwohl im Siidbau einzelne Wolbziegel verworfen ge-
funden worden sind, stehen der Annahme eines ausge-
fiihrten Tonnengewolbes verschiedene Einwinde ent-
gegen. War hier emn Gewolbe vorhanden und ist es
eingestiirzt-warum lagen seine Ziegelmassen nicht auf
dem Boden des Innenraumes, wie das im Nordbau und
im Mittelbau der Fall war? Man mutate eine vollstindige
AusrIIumung in friheren Zeiten annehmen-gerade des
Siidbaus, weil er das grdf~te Gebiiude der Gruppe ist-,
von der jedoch jede Spur fehit. Der Schutt miifate irgendwo
in der Niihe abgeworfen sein, aber es liegen nur wenige
Mauerziegel auf der Ostseite des Siidbaus. Wa~re emn
Gewbibe ausgefiihrt gewesen, miifBte wenigstens die Siid-
mauer hoher anstehen als der Gewolbefuf3, also hoher als
die Laingsmauern in ihrem gegenwairtigen Zustande; aber
das ist nicht der Fall.

SK c

23 u s Jl e dsgrBt

ABB. 20. BRUCHSTiICK VON EINER HOHLKEHLE VOM EINGANG

DES SiUDBAUS. MASSTAB 1:5
Kann eine lichte Raumhdhe von nur 2,80 m fur den

monumentalen Sidbau nicht geplant gewesen sein, war
aber auch kein Tonnengewdibe ausgefiihrt, so ist der Bau
entweder unfertig geblieben und ist nie benutzt worden,
oder er konnte nicht in der beabsichtigten Weise zuende
gebracht werden und hat deshalb emn leichtes Flachdach
erhalten, um ihn provisorisch benutzbar zu machen. Sein
Unterbau ist ja auch nie fertig bearbeitet worden, selbst

die Eckvorlagen der Gebiudefront sind unbehauen geblie-
ben.

Der einzige Zugang zum Sidbau lag in der Mitte seiner
Nordmauer. Das Turgewande aus Sandstein ist heraus-
gerissen worden, auch die Schwelle. Die lichte Weite der
Tiir kann daher nicht mehr gemessen werden, sie kBt sich
jedoch mit 1,25 m erschlieBen, war also breiter als die des
Nordbaus. Bruchsticke des Sturzes mit Hohlkehle und

co

ABB. 21. BRUCHSTUCK VON EINEM KAPITELL VOM EINGANG DES SiDBAUS

Urienfries sind erhalten (Abb. 20 und Taf. 7, C) mit der
Bosse fur eine Sonnenscheibe mit herabhingenden Uraen;
die Bosse zeigt, daB auch das Turgewinde nicht fertig
ausgehauen war. Die geringen Abmessungen der Formen
an den Bruchsticken lassen vermuten, da B mindestens
zwei Holkehlen und Schlangenfriese jbereinander ange-
ordnet waren, und die Bruchstucke zur unteren Reihe
gehoren. Der Architrav unter einer dare"berliegenden
Hohlkehle lag auf kleinen, dem Gewande vorgelegten
Saiulen, von denen emn Rest eines Kapitells erhalten ist
(Abb. 21). Das Turgewande entsprach also dem des Emn-
gangs zum Nordbau. Vor der Tur zum Sudbau lag keine
gebaute Terrasse, sondern eine breite Treppe oder eine
Plattform, zu der Stufen hinaufuhrten. Erhalten sind

davon Teile der Auffullung (Faltplan 1).

INNENAUSSTATTUNG

Wie im Nordbau lief auch im Sudbau an den Langs-
winden und an der Eingangswand em niederes Bankett
entlang, doch war es hier viel einfacher ausgebildet. Die

Vodeset ist aus Nilchammieel eine halbenZiege

Baket sind~t inn dies'ng W~inde 20c iceSndtiplte

Anemn-grd den Sildnde de 2nswid nda e Siwn

sind die Sandsteinplatten auf Fu Bbodenhdhe tiefer emn-
gesetzt, das Bankett hdrte also in entsprechendem Ab-
stande vor der Sudwand auf, und zwar in der Sudostecke
75 cm, in der Sidwestecke 1 m davor (Abb. 22). Daraus
muB nicht geschlossen werden, daB auch im Nordbau das
Bankett nicht bis an die Ruckwand des Raumes reichte,
denn dort ist der Boden bereits durch anstehendes Gestein
erhdht, das man sich doch wohi uberbaut denken muB.

22. Weigall, Report p. 66 hat das miBverstanden: "The southern building
has its lower part also constructed of well-laid masonry blocks; but here these
rise higher than the floor-level of the chamber which is built above." Den

gleichen Irrtum hat Monneret de Villard begangen in La Nubia romana Fig.
24, Querschnitt A-B. Wo die Platten rausgefallen sind, ist die Hinter.
mauerung aus Ziegeln sichtbar (Faltplan 2, B).

11
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12 DIE BAUTEN

Das im Nordbau vor der Riickwand vermutete Podium
mag im Siidbau durch einen freistehenden Tisch oder der-
gleichen ersetzt worden sein.

Der FuBboden des Raumes war em roter Estrich, wohi
gestampfte Homra, von der Reste iberall verstreut liegen;
darunter befindet sich die Auffillung des Unterbaus aus
Steinschutt. Im Gegensatz zum Nordbau sind im Suidbau
weder einzelne Bldcke besonderer Form noch anderes ge-
funden, was zur Innenausstattung gehort haben konnte.
Entweder sind soiche Reste bei einer friiheren Aus-
riiumung fortgeschafft worden, oder es waren noch keine
speziellen Einrichtungen vorhanden, weil der Siidbau
unfertig geblieben ist.

Q lrilt

ABB. 22. WANDPLATrEN AUS SANDSTEIN IN DER SiDWEST-ECKE
DES SiDBAUS. MASSTAB 1:50

DER MITTELBAU

AUSSENBAU

Der Mittelbau ist in eine enge natirliche Wanne
zwischen Granitfelsen eingebaut. Aulen gemessen ist er
nur 5 m breit und ohne den Anbau 8,50 m lang. Seine
durchschnittlich 60 cm dicken Ziegelmauern stehen un-
mittelbar auf dem gewachsenen Fels. Die Sidmauer fiihrt
iiber hohe Feisteile hinweg, weiche auf dieser Seite die
Innenwand bilden, stellenweise bis zum Ansatz des Ge-
wolbes hinauf (Faltplan 2, B). Bis auf die weniger hoch
erhaltene Nordmauer steht das Mauerwerk fast bis zur
urspriinglichen Hohe des Baus in seiner letzten Periode an
(Taf. 4), doch ist seit Roeders Besuch emn grof3es Stuck der
Westmauer eingestiirztY13

Die Mauern des Mittelbaus sind nicht einheitlich aus
Ziegeln errichtet, sondern sie enthalten auch Mauerwerk
aus rohen Granitbrocken. So wechseln in der Westmauer
Teile aus Ziegeln mit Teilen aus Wackersteinen ab (Taf. 3),
und die Ziegel weisen in den einzelnen Abschnitten ver-
schiedene Formate auf 24 als Anzeichen fur mehrere Wieder-
herstellungen des Gebaiudes.

Der Eingang zum Mittelbau sitzt nahe der Nord-
west-Ecke in einer seltsam verschobenen Lage, die nur
durch einen Umbau entstanden sein kann. Vtom Tiirge-
wande ist nichts mehr erhalten, es sei denn emn im Gelande
verworfen gefundenes Bruchstiick von einem Tiirsturz
(Abb. 23), das maglicherweise hierher gehort; die lichte
Weite des Eingangs hatte danach 65,5 cm betragen. Im
Mauerstiick westlich vom Eingang ist auf der Innenseite

23. Roeder, Debod Taf. 92, a.

24. Westmauer, unterer Streifen, Format der Ziegel 8,5 X 10 X 32 cm.
Westmauer, obere Wandteile, Format der Ziegel 9,5 X 15 X 31,5 cm.

eine Nische ausgespart, vielleicht zu Abstellen einer
Lampe.

Der Innenraum war, zumindest in seiner Ietzten Bau-
periode, mit einer Ziegeltonne iberwolbt, die eingestirzt
ist, deren UmriB aber aus entsprechenden Resten ermittelt
werden kann (Faltplan 2, B). Die Lingsmauern sind bis
zur Hohe der Schildmauern hochgefiihrt, doch stehen die
oberen Teile, soweit sie fiber die Hintermauerung des
Gewolbes hinwegragen, nicht mit den Schildmauern im
Verband, sondern s to Ben m it durchgehender Fuge an.
Diese oberen Teile der Lingswinde weisen einen beson-
deren Ziegelverband auf: es wechseln Liuferschichten mit
Rollschichten regelmifig ab, was diese Mauerteile ziem-
lich sicher in die koptische Zeit datiert.25

Ungefahr in der Mitte der Ostmauer ist em 70 cm breiter
Durchgang, an dessen Stelle friher eine Tiir mit erk-
steingewinde gesessen hat. Von diesem ist nur noch die
Schwelle erhalten, an der sich die ursprungliche Durch-
gangsbreite von nur 53 cm ablesen kif t. Die Tiir bezie-
hungsweise der Durchgang fiihrt in einen kleinen, aus
Granitbrocken errichteten Anbau, der so tief zwischen
Felsen eingeklemmt ist, daB er keinen Zugang von auf~en
her gehabt haben kann, etwa in der heute vorhandenen
Liucke in seiner Siidmauer. Der Anbau, wenn er je jiber-
deckt war, kann nicht hoch gewesen sein, weil er sonst das
Fenster im Bogenfeld der Ostmauer iiberschnitten haitte,
das 2,35 m caber Oberkante Tiirschwelle beginnt (Faltplan
2, B). Im Bogenfeld auf der Westseite scheint ebenfalls emn
scbmales Fenster gesessen zu haben, dessen Offnung zu
einem langen Schlitz verwittert ist (Taf. 3, A), an dem
die Westmauer spaiter aufgerissen und zur Halfte wegge-
brochen ist (Taf. 3, B).

N N 4

t A 6

ABB. 23. BRUCHSTUCK EI1ES TURSTURZES (voM EINOANG ZUM MITELBAU ?)

INNENAUSSTATTUNG

Die Schuttmassen des eingefallenen Tonnengewolbes
bedeckten in einer dicken Schicht den obersten Estrich des
Innenraumes und haben wie im Nordbau die fberreste der
Innenausstattung vor der Verschleppung bewahrt. Winde

25. Einzelne Rollschichten gibt es schon in Ziegelmauerwerk der friihen 4.
Dyn. (Snofru-Dahschur). Der regelmiBige Wechsel von Uiuferschichten und
Rollschichten ist von koptischen Bauten bekannt, z.B. Arch. Survey of
Nubia, Vol. I P1. 22, a und Monneret de Villard, La Nubia medioevale, Vol. 4
Tav. CXIII.
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14 DIE BAUTEN

und Gewolbe waren verputzt, das Gewbibe war bemalt.
Leider liefen sich nur wenige Bruchsticke von Wdlb-
ziegein mit Resten von Malerei auf dinner Stuckschicht
bergen (Taf. 9, B), alles iibrige war weitestgehend zer-
kriimelt. Die Deckenbilder stamnmen aus koptischer Zeit.

Wie eine Anzahl jibereinanderliegender Fu Bbdden er-
kennen hiBt, ist der Mittelbau lange Zeit benutzt und
mehrfach wiederhergesteli t, was sich auch am Mauerwerk
der Auflenmauern feststellen lieB. Caber den obersten

BK

-4

?6'M \'01

ABB. 25. QUERSCHNITT DURCH DAS BANKEI-r IM MITTELBAU.
ERGANZUNG. MASSTAB 1:10

'1-10

Estrich, der iiber den Innenraum ganz hinwegreichte, lief
quer eine rohe Steinsetzung, die wohi das Fundament
einer Querteilung des Innenraums war, emn Rest von
einer nachkoptischen Benutzung unbekannter Art. Der
naichst ailtere Fuflboden liegt rund 25 cm tiefer und reicht
ebenfalls von Wand zu Wand. Auf ihn sind Bankette auf-
gesetzt worden, die den Raum in aihnlicher Weise umgeben
haben wie die Bankette im Nordbau und im Siidbau (Taf.
9, A). Ihre Vorderseite bestand aus zwei Schichten aus
Sandsteinblocken, von denen nur eine Anzahl der unteren
Schicht vor Nordwand, Ostwand und Westwand an alter
Stelle erhalten ist. Emn entsprechender Ansatz zeigt, da B

auch vor der Siidwand emn Bankett entlangfiihrte. Die
Blocke sind genau so bearbeitet wie alle jibrigen Werk-
steine der Gebiiudegruppe, das heisit sie haben einen
glatten Randschlag, und die Bossen dazwischen sind mehr
oder weniger weit abgearbeitet worden.

V~on der oberen Schicht des Banketts ist nichts an Ort
und Stelle geblieben, doch hiast sich emn im Schutt des
Innenraums gefundenes Stuck (Abb. 24 oben BK/2 und
Taf. 10) als zugehorig erkennen. Es ist emn Abschnitt von
einem Gesimse, dessen abgetrepptes Konsolenprofil sehr
nahe Verwandtschaft aufweist mit dem Profil jenes
Blockes aus der oberen Schicht des Banketts im Nordbau,
dessen urspriinglich glattes Profil man abzuaindern be-
gonnen hat (Abb. 13 und Taf. 8, B). OLber dem abge-
treppten Profil ist, ausgehauen aus dem gleichen Block,
eine geschlossene Reihe kleiner Opfertafeln in Form von
"heiligen Seen" dargestelit. Diese Opfertafeln sind durch
eingeritzte Linien voneinander getrennt, als seien sie ein-
zein nebeneinander auf das Gesimse gestellt worden. DaB
dieses Stuck zur oberen Reihe des Banketts gehdrt, ist
mehrfach hochstwahrscheinlich, schon durch die Auffin-
dung im Innenraum des Mittelbaus selbst, dann durch die

Verwandtschaft mit dem Gesimsblock aus dem Nordbau,
und schlief lich durch die Reihe der Opfertafeln besonderer

Form, denn im Innenraum sind weitere Bruchstiicke von
einzelnen Opfertafeln dieser Form mit his zu drei Becken

gefunden worden (Abb. 24 und Taf. 7 und 10).
Die beiden am besten erhaltenen opfertafeln (Abb. 24

mittlere Reihe, BK/3 und BK/4) waren in die Siidmauer
des Mittelbaus verbaut, was zweifellos geschehen ist, als
dieser Bau in koptischer Zeit wiederhergestelt wurde,

und emn neuer FufBboden aber die his dahin noch vor-
handenen Blocke der unteren Schicht des Banketts hin-
weggelegt wurde. Bei dieser Gelegenheit diirften die Reste
der oberen Schicht des Banketts abgetragen worden sein,
wobei der Block BK/2 in die Aufschittung fur den
hoheren FuBboden geraten ist. Auch die Tur in der Ost-
mauer wurde hoher gelegt und etwas nach Norden zu
versetzt. DaB diese Tur schon im lteren Bau vorhanden
war, zeigt die Unterbrechung des Banketts vor der Ost-
wand, die als Durchgang genau so offen gelassen worden
ist wie beim Eingang neben der Nordwest-Ecke des Ge-
baudes.

Wo das erhaltene Gesimsstick auf die untere Schicht der
Banketts aufzusetzen ist, kann nicht mehr erkannt wer-
den. An jeder Stelle aber wiirde es das Bankett oben nicht
ganz abdecken, das vor der Westwand 76,5 cm tief ist, an

r 1 ! !I Be

1 ! I {

II RBb

--- --r ------- :ti-- -- -- I
8K

ABB. 26.

1

t B

OPFERTAFELN MIT GLATTEN BECKEN AUS DEM

MITTELBAU. MASSTAB 1:4

den jbrigen Wander 60-68 cm. Es scheint so, als habe
hinter dem Gesimsblock noch eine etwas erhohte Flache
his an die Wand gereicht (Abb. 25), die mnit einer Stuck-
schicht abgedeckt gewesen sein konnte, aihnlich wie Beim
Bankett im Nordbau (Abb. 12). Es lafit sich vermuten,

daB auf der erh~h ten Flache die einzelnen Opfertafeln aus
Sandstein und aus gebranntem Ton mit "heiligen Seen"
oder mit glatten Becken (Abb. 26) als Weihgeschenke auf-
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DAS BERGHEILIGTUM 1ZBER DEM BAB KALABSCHE 1

gesteilt waren. Es muf3 eine grofBere Anzahl davon vor-
handen gewesen sein, nach der Anzahl der Bruchsticke
zu urteilen, die im und vor dem Mittelbau im Schutt ge-
funden worden sind.

Im Boden des Mittelbaus sind sekundiire Steinsetzungen
und zwei mit Asche gefiillte Tongefafe (BK 35-h Taf. 23),
doch leider nichts, was auf eine bestimmte Entstehungszeit
oder Zweckbestimmung des Mittelbaus nahere Schlisse
gestattete.

DIE JONGEREN TERRASSEN
Im Anschlu3 an die schmale Terrasse, die vor der Sid-

und der Westseite des Nordbaus hinter einer Stitzmauer
aus sorgfailtig versetzten Werksteinen aufgeschittet war,
ist nach Westen zu eine 9 m breite, 12,50 m in die Mulde
hineinreichende Terrasse aus Granitbrocken aufgeschichtet
worden. Und eine zweite gleiche Terrasse ist im Anschluf3
an den gewachsenen Fels vor der Westmauer des Mittel-
baus 11 m in die Mulde vorgebaut worden in 8 m Breite
(Faltplan 1 und Taf. 3). Diese Terrassen lassen zwischen
sich nur einen schmalen Zwischenraum frei, der am West-
ende 35 cm breit ist und sich nach Osten zu bis auf 110
cm erweitert. Wegen seiner Enge kann er nicht als Zugang
zum Mittelbau freigelassen worden sein.

CHRISTLICHE GRXBER
Die Terrassen enthalten Grber aus christlicher Zeit, die

seit langem ausgeraubt, deren Oberbauten fast ganz zer-
stdrt worden sind (Taf. 11). In die ndrdliche Terrasse ist
nur emn einziges Grab eingebaut worden (Abb. 27), dessen
seitliche Lage (Faltplan 1) es wahrscheinlich macht, daBI
noch weitere Graber daneben Platz finden soliten. Da
neben demv einzelnen Grabe die Terrasse aus dicken
Granitbrocken fest gepackt ist, kann man sich fragen, oh
sie von Anfang an fur die Aufnahme von Grabern angelegt
worden ist, fir die beim Einbauen erst viel Steinmaterial
beiseitegeschafft werden muflte. Eine andere Zweck-
bestimmung Iil~t sich jedoch nicht erkennen. Auch ist
kein Rest irgendeiner Abdeckung der no-rdlichen Terrasse

beraubt worden, dem Skelett fehien Kopf und Fuife, der
Tote trug also Halsschmuck und Fu flringe. In der Kammer
lag die Haifte einer Sandsteinplatte mit dem Anfang eines
Gebetes, der fehiende Teil konnte nicht gefunden werden.
Emn kleiner Rest vom Oberbau des Grabes aus unge-
brannten Ziegein ist erhalten, erlaubt aber keine Er-
ghnzung.

In die sidliche Terrasse sind zwei Graber eingesetzt
worden (Faltplan 1), deren Abdeckung aus Sandstein-
platten his auf je eine Platte bei der Beraubung abge-
tragen worden sind. Von den Oberbauten aus ungebrann-
ten Ziegein sind alleriei Reste erhalten, aus denen her-
vorgeht, dalI die ganze Oberfl ache dieser Terrasse jiber-
baut war. Uim emn mitteleres Massiv, unter dem die
Grabkammern lagen, scheint ecm Gang an den Raindern
der Terrasse entlanggefiihrt zu haben, der mdglicherweise
iiberdeckt war. (Jberdeckte Raume mulB es hier jedenfalls
gegeben haben, denn es wurden im Schutt viele Bruch-
stiickchen von Putz mit Resten von Malerei auf einer
diinnen Stuckschicht gefunden. Emn paar Lampen, deren
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ABB. 27. GRAB IN DER NORDLICHEN JUNGEREN TERRASSE

ABB. 28. BRUCHSTUCK VON GRABSTEIN AUS DEM GRAB IN DER NORDLICHEN JUNGEREN TERRASSE
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16 DIE BAUTEN

BK
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ABB. 29. BRUCHSTiLCKE VON GRABSTEINEN AUJS DEN GR:ABERN IN DER SUDLICHEN JUNGEREN TERRASSE

Form aus christlichen Gribern bekannt ist, wurden hier
aufgelesen (BK/31, 1 und 2, Taf. 23), ebenso Bruchsticke
von Sandsteinplatten mit christlichen Gebeten (Abb. 28,
29 und Taf. 30) und eine kleine, sehr abgeriebene romische
Kupferminze, ein Centenionalis aus der Zeit von 364-378
n. Chr. (BK/37).2 6

THREE CHRISTIAN GRAVE STELAS

By LOUIS V. ABKAR

To the corpus of previously known Greek-Christian
funerary inscriptions from Nubia there must now be
added three incomplete ones from Bab-Kalabsha exca-
vated by the joint Oriental Institute-Swiss Institute Ex-
pedition in the season of 1960-61.

In order to place these three fragments in their proper
setting we offer here a general review of the Greek Chris-
tian epitaphs from Nubia which have been published to
the present date. The arrangement is topographical, from
north to south.

For an inscription from Bigeh cf. George A. Reisner, The
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907-1908,
Cemetery 5, pp. 102 and 104 Grave 8; C. M. Firth, The
.Archaeological Survey of Nubia, Report for 1908-1909 II
P1. 51 a, No. 3; Hermann Junker, Zeitschrzft fiir igyptische
Sprache und AlItertumskunde LX (1925) 112; Ugo Mon-
neret de Villard, La Nubia medioevale I (Le Caire, 1935)
14.

For Ginari-Taifa inscriptions cf. Firth, op. cit. I 45-50,
II Pis. 2 c and 51 a; Monneret de Villard, op. cit. p. 26;
ZJ"SLx 112.

For Kalabsha cf. H. R. Hall, Coptic and Greek Texts of
the Christian Period in the British Museum (London, 1905)
pp. 13 f., P1. 11; Gustave Lefebvre, Recue i/des inscriptions
grecques chretiennes d'E~gypte (Le (Caire, 1907) Nos. 619-27,
for Nos. 804-5 see ZZS LX 112 f.; Monneret de Villard,
op cit. p. 41; Friedrich Bilabel, Sammelbuch Griechischer
Urkunden aus igypten, V (Heidelberg 1938 and Wiesbaden
1955) Nos. 8719-24, pp. 311 f. and No. 8736, p. 314.

Dendar (Le Caire, 1911) p. 60, P1. 93; Monneret de Villard,
op. cit. IV P1. 133.

For Dakka cf. Lefebvre, op. cit. No. 629.
For Derr cf. Lefebvre, op. cit. No. 630; Sammelbuch V

No. 8725 p. 312.
For Aniba cf. Lefebvre, op. cit. No. 631; Monneret de

Villard, Aegyptus VI (1925) 250 and Nubia medjoevale I
108; Samme/buch III No. 7190 p. 214.

For Sakinya cf. Ugo Monneret de Villard, Le inscrizioni
del cirnitero di Sakinya (Le Cire, 1933) Nos. 1-58; No. 59
is Greek-Coptic; Togo Mina, Inscriptions coptes et grecques
de Nubie ("Publications de Ia Societe d'Archeologie coptes,
Textes et Documents" [Le Caire, 1942]) Nos. 92 a pp. 93-
158, No. 63 is Coptic-Greek, No. 159 Greek-Coptic
(= Monneret de Villard, op. cit. No. 59); Nubia medioevale
1123.

For Ermenne cf. Hermann Junker, Ermenne, "Denk-
schriften der Akademie der Wissenschaften in Wien,"
Phil.-hist. Kiasse, 67. Band, 1. Abt. (1925) pp. 147-52;
Z1IS LX 113; 7ournal of Egyptian Archaeology XLIX
(1963) 161-71.

For Faras and the region of Faras cf. Lefebvre, op. cit.
Nos. 634-36; 5. de Ricci, Comptes rendus des seances de
/'Acadfmie des Inscriptions et Belles-Lettres (1909) pp.
153-61; Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology
XIII (1926) P1. LXIII, p. 84 f.; Monneret de Villard,
Nubia medioevale 1 196; ZIS LX 113 and 117; Sammel-
buch V, Nos. 8726-28, p. 312 f. ; Kush X (1962) 220 if.,
Pis. LXXVIIa and LXXVIIIa; Archaeology XV (1962)
117, Figs. 2 and 5; Kazimierz Michalowski, Faras. Foui//es
po/onaises 1961 (Warsaw, 1962) pp. 111 and 116, Figs.
46 and 49.

For Komangana, Dibereh cf. Kush XII (1964) 37 f.
For Serra West cf. Monneret de Villard, Nubia medio-

evale I 206-9 (Coptic-Greek); G. S. Mileham, C'hurches in
Lower Nubia (Philadelphia 1910) p. 21, P1. 7. Contrary to
Junker's statement in ZIS LX 113, the stela from the
church on the left bank of the river opposite the village of
Dibereh (= Serra West) is Coptic-Greek, while the stela of

16

( I 1 I 1

oi.uchicago.edu



DAS BERGHEILIGTUM OBER DEM BAB KALABSCHE

cit. pp. 217-20; correct the date of the second inscription
A.D. 1161 (p. 218) to A.D. 1162; the third inscription is
Coptic-Greek; Barns, loc. cit. pp. 26 f., PI. V; Bilabel,
Sammelbuch IV (Heidelberg, 1931) No. 7432, p. 74 f.;
correct Bilabel's A.D. 1080 to A.D. 1084.

For Kudi cf. Proceedings of the Society of Biblical
Archaeology XXXII (1910) 266 f., Pl. XLI 11; Friedrich
Preisigke, Sammelbuch I (Strassburg, 1915) No. 3902, p.
260 f.; ZLS LX 113.

For Qasr Wad Nimri cf. PSBA XXXII 266 f., Pl. XLI
10; Monneret de Villard, op. cit. p. 242; Preisigke, Sammel-
buch I No. 3901, p. 260; ZAS LX 113.

For Khandak cf. Monneret de Villard, op. cit. pp. 242 f.
For Khalwa near Amentogo cf. 7EA XIII (1927) 229 f.

and Pl. LVI 1; Monneret de Villard, op. cit. p. 245; Bilabel,
Sammelbuch IV No. 7430, p. 74.

For Old Dongola cf. Lefebvre, op. cit., Nos. 641-43;
Monneret de Villard, op. cit. p. 247; ZA4S LX 113.
For Nawi (about twenty miles downstream from Old

Dongola) cf. JEA XIII 226 f., Pl. LVI 2; Monneret de
Villard, op. cit. p. 244; Bilabel, Sammelbuch IV No. 7428,
p. 73.

For Shkh cArab Hag (a few miles north of Old Dongola)
cf. 7EA XIII 228 f.; Monneret de Villard, op. cit. p. 245;
Bilabel, Sammelbuch IV No. 7429, p. 73; Supplementum
epigraphicum graecum VIII 872.

For Debeiba cf. JEA XIII (1927) 230; Monneret de
Villard, op. cit. p. 252; Sammelbuch IV No. 7431, p. 74.

For Wadi Ghazali cf. Lefebvre, op. cit., Nos. 606-12;
Z/S LX 113 and 120; Monneret de Villard, op. cit. p. 255;
P. L. Shinnie and H. N. Chittick, Ghazali, A Monastery in
the Northern Sudan ("Sudan Antiquities Service, Occasion-
al Papers" No. 5 [1961] pp. 69-94); Sammelbuch V Nos.
8729-32, pp. 313 f.
For Gebel Barkal cf. George A. Reisner, Harvard African

Studies I (1917) 197 f.; M. L. Saint Paul-Girard, Bulletin de
l'Institut Franfais d'Arche'ologie Orientale du Caire XX
(1922) 111 f.; W. M. Calder, Classical Review XL (1926)
127; Monneret de Villard, op. cit. p. 257; Junker, Zeitschrift

fiir neutestamentliche Wissenschaft XXXVII (1938) 281-
85; Sammelbuch V No. 8948, p. 365 f.

For El-Koro (Kuru) cf. O. G. S. Crawford and M. F.
Laming Macadam, Castles and Churches in the Middle Nile
Region (SASOP No. 2 [1953] pp. 41-47); Monneret de
Villard, op. cit. p. 263.

For Nuri cf. Dows Dunham, Nuri ("The Royal Ceme-
teries of Kush"), Vol. II (Boston, 1955), P1. LXXI B, p.
272.

For El Arak (about twenty miles north of Meroe) cf.
Sudan Notes and Records XVI (1933) 83, PI. 9; Sammelbuch
V No. 8235; Supplementum epigraphicum graecum VIII
875.

In addition to these inscriptions of known provenience a
number of others designated by Lefebvre as "Nubian"
with a question mark (e.g. Nos. 564, 648, 649, 652-56, 660,
661, 664-67, 670; according to Monneret de Villard, op.
cit. p. 220 f., Nos. 664-67 probably come from Mainarti;
cf. S. de Ricci, loc. cit. pp. 153-61; Sammelbuch III No.
6035, V Nos. 8733-35, 8737-40) have been identified by
Junker (ZilS LX 113-15) on the basis of textual analysis
as certainly or very probably Nubian. The Nubian char-
acter of the remaining inscriptions (e.g. Lefebvre, op. cit.
Nos. 650, 651, 653, 662, 663) remains uncertain. According

to Junker Lefebvre's Nos. 563 (Greek-Coptic) and 564
were obtained at Assuan but are Nubian in character,
while Nos. 804-5 came probably from Kalabsha and are
referred to under that heading.

To this list of Christian Greek epitaphs from Nubia we
have to add an inscription published by S. de Ricci, loc. cit.
pp. 153-61 as No. 7 (cf. Sammelbuch III No. 6035, p. 8 f.,
re-edited in Sammelbuch V No. 8765, p. 323), and still
another, obtained in Luxor and now in the British Mu-
seum, published by H. Kortenbeutel in Zeitschrift fiir
neutestamentliche Wissenschaft XXXVII (1938) 61 f. (cf.
Sammelbuch V No. 8763, p. 322; the last line of this in-
scription indicating the age of the deceased is in Nubian;
for two more examples of a Greco-Nubian stela see
SASOP, No. 5, p. 94, No. 79, Kush II 29, No. 3727, and
JEA XLIX [1963] 169, Pl. XXVII). They are certainly
Nubian, as are Lefebvre, op. cit. Nos. 645-46, but the
locality they came from is unknown.

Our three stelas (Taf. 30, A-C) show features typical of
their Nubian provenience.27 The material is a plain sand-
stone, rectangular in shape; one of the stelas is apparently
slightly tapering upward, and on two of them a grooved
line along three sides borders the inscription. There are no
marginal decorations on any of them: apparently the
Nubians felt that the inscription rather than decoration
was the thing that mattered. Decorative symbolism on
stelas had no highly developed tradition in their country
nor in Byzantium from which their missionaries came. This
feature distinguishes Nubian Christian stelas from Egyp-
tian Christian stelas, and it is rarely that we find in Nubia
an exception to this rule.28

The Greek inscriptions recorded on our three stelas are
written in a decadent Greek, with faulty orthography and
corruptions of the text.

The text of these, as of the majority of the Greek epi-
taphs from Nubia, is based on an invocation-prayer which
occurs in the Euchologium of the Greek Church and was
used by the Nubian Christians for their epitaphs over a
period of at least five hundred years.29 It is represented on

27. Cf. Junker, ZAIS LX 122-24.

28. E.g., the simple decorative motifs on a few stelas from Sakinya, see

Monneret de Villard, Le inscrizioni del cimitero di Sakinya, P1. II; La Nubia

medioevale I 123, IV, Pls. 130-32.

29. Compare Parthen[ius]'s epitaph at Faras ca. A.D. 1181 (LAAA XIII

84 f., P1. LXIII; Monneret de Villard, Nub. Med. I 196)-another gravestone

inscription from the same year A.D. 1181 (S. de Ricci, loc. cit., No. 7; Bilabel,
Sammelbuch III No. 6035, p. 8 f. and V No. 8765, p. 323); one dated A.D. 1173
(Lefebvre, op. cit. No. 666); two inscriptions dated A.D. 1157 (Lefebvre, ibid.

No. 564 and Kortenbeutel, op. cit. XXXVII 61 f., cf. Bilabel, op. cit. V No.
8763, p. 322-with the inscription on the stela found between Dendur and
Marwaw dating probably to A.D.754 (A. M. Blackman, The Temple of Dendur

[Le Caire, 1911] p. 60); an inscription dated A.D. 707 (Lefebvre, op. cit. No.
656); another dated A.D. 699 (Lefebvre, op. cit. No. 661; according to Junker,
ZS LX 115, there is no doubt as to the Nubian provenience of these last

two inscriptions), and still another dated A.D. 693 (Lefebvre, op. cit. No. 636;
Sammelbuch V No. 8728, p. 313, pace S. de Ricci, op. cit. p. 161, who justi-
fiably corrects the year 409 of the era of the martyrs to 709 of the same era,

that is A.D. 993. As to the unacceptable date of Lefebvre, op. cit. No. 664
(A.D. 344?) cf. M. Chaine, La chronologie des temps chritiens de l'Egypte
et de l'Ethiopie (Paris, 1925) pp. 189 f. According to Chaine the date is Dec.
16, A.D. 743 (460 + 283), while S. de Ricci, op. cit. p. 161 had proposed
("sans doute") the year A.D. 1243.

It thus seems that Oates' statement (7EA XLIX 164) "that all of these in-

scriptions fall between c. A.D. 1000 and A.D. 1200" is excessively skeptical.
Chaine's dating of Lefebvre's No. 664 (Oates' 13) as A.D. 743 is firmly estab-
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our stelas in two incomplete versions, since only a part of
the invocation-prayer appears on the stelas and then in
an abbreviated form. The phrases however repeat the
well-known stereotyped formulas of the Euchologium, and
this makes it possible to reconstruct the original text from
the fragmentary lines of the rudely engraved inscriptions.
The main difficulty consists in dealing with the confused
and erroneous spellings of the Greek words by the Nubian
lapicide.

No biographical data, no names of the deceased or those
of the recorders of the epitaphs, no doxology, and-as fre-
quently happens with Greek Nubian inscriptions-no dat-
ing is preserved on the stelas.

As to dating, no information can be derived from the
lapicide's style, which here, as elsewhere, ranges from a
more regular lapidary character of Inscription 1 to a truly
rustic style of Inscriptions 2 and 3. The fact however that
two of the three inscriptions contain an epitaph-text
known from only three other inscriptions, two of which
certainly come from northern Nubia,3o would seem to point
to a textual tradition peculiar to the region of Kalabsha
in northern Nubia.

While the existence of this and other textual traditions
of the funerary inscriptions can hardly by itself be ad-
duced as evidence for "the living use of Greek in Nubia, 31

they do attest to a variety of funerary formulas derived
from the Byzantine Greek liturgy and found throughout
an extensive geographical area from the First to the Fifth
Cataracts. In a country ecclesiastically never highly cen-
tralized, where, after the decline of Byzantine influence,
the Greek liturgy was probably preserved in local liturgi-
cal manuals, the provincial or native pronunciation of the
liturgical Greek in religious and funerary ceremonies was
likely to have produced a variety of spellings termed er-
roneous from the point of view of classical or grammatical
Greek. To this native pronunciation of liturgical Greek
inferior copying techniques of the local stone-cutter and
engraver undoubtedly added their own mistakes. This
process of deterioration is more likely to have set in after a
longer period of time, and it is for this reason that we
would tentatively assign our three inscriptions to the
period between the tenth and twelfth century A.D.

As to the classification of the inscriptions on our stelas
it is to be mentioned first of all that all of them32 begin with
the words of the commonly occurring formula: o GEos rev
rEU/v.arCWV Kat Tras capKos, "God of spirits and of all flesh."33

lished, and a more accurate reading of the Dendur inscription (A. M. Black-
man, The Temple of Dendur p. 60, PI. 93) seems to be yo = 470, that is
A.D. 753 or 754. The reading aro Aaprvpwv ALOKXrTavov is very probable,

airo Aaprvpov and aro ALoKX7/T Rvov being interchangeably used in Greek

inscriptions (Lefebvre, op. cit. p. XXV); for Coptic inscriptions cf. Togo
Mina, op. cit. pp. VI, 139 and 140, Nos. 80, 88, 314 and 315; in these last two
examples the era of Diocletian is combined with that of the Saracens).
Furthermore, the early dates of some almost contemporaneous Coptic stelas
from Sakinya (cf. Togo Mina, op. cit. p. VI) and what is known from the
history of the Christianization of Nubia by Greek Byzantium would certainly
agree with an early dating of the earliest Greek inscriptions.

30. See footnotes 39 and 40 for the references.

31. John F. Oates in _7EA XLIX 171.

32. The beginning of the inscription on two of the stelas is preserved; the
first lines of the third stela are missing, but the wording of the formula leaves
no doubt that the text began with the same invocation.

33. Num. 16: 22, 27:16.

This introductory invocation is recorded on the stelas
from the entire region between the First and the Fifth
Cataracts. It is further to be noted that this introductory
invocation of the Euchologium prayers is typical of the
Greek epitaphs in Nubia, 4 and that its Coptic equivalent
nNOyTe NN rmNAx HN C pT Nitm35 occurs very infre-
quently on the Coptic stelas from Nubia.36

This typically Nubian character of our funerary in-
scriptions is further confirmed by a more detailed study of
their texts. Two of the stelas contain an invocation which
Junker designated the "o-prayer," 7 and which, although
known to Egyptian ritual, does not occur in Egyptian
funerary inscriptions. 3 The text is found, in a somewhat
corrupt form, on a Nubian stela of unknown origin, now

34. It is true that the words of this invocation also occur in an inscription
from Esne (Lefebvre, op. cit. No. 541), but there the phase Kvpe o Oeos o
raPvroKparwp o Nos rTOi rvev.arov Kat KvpyLO ~raaris apcos represents a dif-

ferent version of the invocation formula probably derived from the Egyptian

liturgical prayer, cf. ZAS LX 136.

35. SASOP, No. 5, p. 71 reads noyT T enNi NIH r NCAl NIHt and

A4SAE IV 163 noyTe t HHiN.rTewN HNCAJp NH! (sic).

36. Cf. Togo Mina, op. cit. p. VI and p. 38 (No. 78); Z1 IS LX 128; A S AE
IV 163 (second part of the inscription); SASOP, No. 5, p. 71.

We wish to call attention to the above-mentioned text (SASOP, No. 5, 71,
PI. XXVIa), an epitaph on a Coptic stela from Ghazali. Its Coptic text seems

to be a combination of the two prayers which Junker described (Z4S LX

124 f.) as "a- and 7-prayers." The Coptic text nnoyT HnN-A, NmH HNCARp
NIH HGiNTAXqKAXTX I (for H eNTAqKxTJqF'reI) HMHx H6NTAqKTHr&TH

NAHNT GK 6 IMTON (a vertical stroke before t and another before T)
NTietyxU HineKj AA, r pe eTH".H_ TGMmn G NNGTOyXXs THpoy if

translated into Greek would read: o Oos rTOv AvATWVa KaL traofs oapKos

o roy Oavarov KaTapyg as Kat roV ayV b Karairartaas aVaravaov fPv 'vxv
roy bovXov rov rverpov ep rorw ravrwv rowv ay7toav. The text is taken from the
"a-prayer" (cf. Lefebvre, op. cit. No. 641) with the exception of the second

part of the last sentence, which is probably derived from the "y-prayer." The
"y-prayer" examples quoted by Junker (ZAS LX 125 and 138) read: avarav-
Uov ... P aK7VLatts a-ytwv, or: ea ra a7VTWV 7-T a-tWv (cf. Lefebvre, op. cit. p.

XXVIII), but the word ro7ros occurs in the "a-prayer" several times, and can
in this context have the same meaning as "H.UrapWnf, "dwelling-place." It is

very probable that our text represents a local version of the "y-prayer."
This third example of a rarely occurring Coptic epitaph-text is to be added
to the two mentioned by Junker (ZAS LX 128 f.) It is interesting to note

that one of the two examples quoted by Junker (ZAIS LX 128, stela of Abba
Thomas) after CAl't NIH reads: n6NTeuqy n NE MHKOCHOC, which
is the translation of the Greek (wnv rw KOoaSD xapOasPeVVo in the "a-prayer."

For the Coptic stelas in Egypt on which the introductory words of the
invocation occur see the stela from Esne, British Museum 1336 (Hall, op. cit.
p. 7, Pl. 7; cf. ZAS LX 133), the stelas from Saqqara (J. E. Quibell, Excava-

tions at Saqqara III [Le Caire, 1909] 30 No. 10; ibid. IV [Le Caire, 1912]
59 No. 202, p. 64, No. 210, p. 66, No. 215, p. 73, No. 231, p. 85, No. 269,

p. 86, No. 274, p. 87, No. 277), and the stela published in 1 ISAE VIII (1907)

87 No. 14, cf. ZAS LX 136. In all these instances the invocation reads:
1nNOyT6 NNeNTHeyA xyW Hrxo6C N cr NIH. Very rarely do we en-

counter a variant reading, as in the case of a Coptic epitaph from Deir el-
Bershe published in ASAE VIII 80 No. 3, cf. Maria Cramer, Koptische
Inschriften im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin (Le Caire, 1949) p. 39, in
which the word xoetc is omitted and the word NIH inserted apparently after

NerIHXA: NoYTe ///, = ? /i .NIH Hil cAp NEH giving a text identical
with that of the Ghazali stela (SASOP, No. 5, p. 71). But we are not certain
that this reconstruction of the text is correct.

If we compare this Coptic invocation formula, which prevalently occurs on
Coptic epitaphs in Egypt (Num. 16:22 however reads: rNoy-re TNoy-re

NenNA Hi ClAp NtH, cf. A. Ciasca, Fragmenta Copto-Sahidica, I [Romae,
1885] 100), with the Greek one from Esne quoted in our n. 34 (Kat KVpOs araos
aapKOS) we clearly see the Egyptian origin of the latter. This Egyptian form
of the invocation prayer is never recorded on the Coptic stelas from Nubia.

37. ZAS LX 125.

38. Ibid. p. 137.
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in the Turin Museum,3 9 and on two stelas from Ginari
One of these contains the complete text (Grave 79), and
the other an abbreviated version of it (Grave 839).

It is regrettable that more serious attention was not paid
to the study of the Ginari stelas and that their texts were
published "for the sake of completing the record" rather
than for their "intrinsic value."' As Junker has observed,
a careful study of the Ginari inscriptions would have
yielded a more accurate version of this particular text,
important for the comparative study of the Nubian stelas.
The value of these inscriptions can be recognized from the
fact that their text represents a version of the Eucho-
logium prayer which occurs very rarely on the Greek epi-
taphs in Nubia; in fact, with the exception of the three
above-mentioned instances, no other example was known
prior to the excavations of the Oriental Institute and Swiss
Institute at Kalabsha.

The text of the third stela contains, in a corrupt form,
a few lines of the so-called "a-prayer" of the Eucho-
logiumA31 This prayer too begins with the invocation
o Nos rco v rpev arow KaL raanapKOS, but from there on fol-
lows a formula different from that of the "f-prayer." Ow-
ing to the fragmentary state of preservation of this stela,
no distinguishing features of the text can be detected
with the exception of an undecipherable word which will
be noted in the following description.

1. Upper portion of a grave stela. Sandstone. Field No.
BK/29 (Abb. 28 and Taf. 30, A).

+ 0 00 0 T(N ITNATCO
N KAI TTACHC CAPKOC
T(ON OP(OMENON KAMI
AOPAT(ON KAI KATA TH
N APAT(A)N BOYAHN1ENJ
10)[CACI

The correct and complete text of this "1-prayer" reads:
0 os o &. rwv eu/haro.v KaL 7raa- oraPKOS, TWY OPW/.EYIWP Kat w

aoparwv 0 Kara r~v aropp-qrov fOovXq~ v pwras Vmip ~tvowoluarKai iraXtv

KaTa To Ge'XrAa rjs o77sayaOor-qros ba~uwv (var.: 6taXi7ywv) rXacY~a

o Ce700?T~aq aLU70V avaraucoV T7V &vY77/i-otv rot'6Xov Ocov ev Ko7roLT

2. Fragment from right-hand edge of a grave stela.
Sandstone. Field No. BK/31 (Abb. 29, right, and Taf.
30, B).

KAI 1TMAIN KATA
[TO GEAIHMA THC CHC AFAGOTI
(TOO AIAAYION TO 1TAACMA 0
(ElTOIHOAC AYITOC ANAlTAYCON
[TON AOYAON COY] 10EO PYAECT

39. Lefebvre, op. cit. No. 659, p. 127.

40. C. M. Firth, op. cit. p. 45 Grave 79 and p. 49 Grave 839.

41. Ibid. p. 45.

42. ZAIS LX 117 and 125. 43. Ibid. p. 124.

44. Ibid. p. 125; Lefebvre, op. cit. No. 659, p. 127; Firth, op. cit. p. 45
Grave 79 and p. 49 Grave 839.

Because of the uncertainties of the version of the text
and the unequal and irregular shape of the letters, the
length of the lines can be only approximately determined.
The fragment contains only the second part of the "13-
prayer." For the correct standard version see inscription
No. 1. Note at the end of line 2 the iotacized spelling
a'YaAon(ros) for a-yaJonouo, which is to be added to the ex-
amples discussed by J. F. Oates 4'and which tends to prove
the assertion that many of the so-called mistakes in the
Nubian inscriptions are the result of the native pronuncia-
tion of liturgical Greek in Nubia. In line 3 the spelling
5taXvov or 5i~aXyrop for btaXvco or b&aXiqywv points to con-
fusion of o and co sounds frequently occurring in these
inscriptions. The last line probably read 'roV bouXOV V

Geo5LXvTaToP. 4 6 Geoc/teiq as the honorary epithet "dear to
God" or "God-loving" occurs in Egyptian inscriptions
however, its occurrence in Nubian grave inscriptions is
unusual.

3. Top right-hand part of a grave stela. Sandstone.
Field No. BK/30 (Abb. 29, left, and Taf. 30, C.

[0 OC T(ONI iTNAMATON
[KAI 1ThACHC CAPKOC
10 TON GANIATO KATEP
tFHCAC ...JNNATI KATE
I1TATHCAC .. .]TON KGCO
[MON(?) XAPIICAMENON
(ANAlTAYICON TON AOY
MAON COY] ... AK ...

The text is taken from the "a-prayer" which reads:

oo T) lrpvEuaTWP Kat rwaoo uapKoS orov Ga,'aTOvKarap- aas

Kat r-ov a677P' arairart7oraSKat twmpvrW K007.LW Xapto-ajie~os apairavaov

T?7P 4'V~nV TOt' boVXOV rOt' Ez'KoXrots A13paall Katl hraaK KaU IaKO

ev -ro'ro~wrEW~LLElroirw xXo7sel' Torw Oava~it'eos &Ga aire~pa o5tvP7i

Kat XVir?7Kat orepa'yp.os etc. 48

We are unable to explain the word (or part of)..
NNAT1 in line 4. Some variant texts read rov b&a1oXov instead
Of rop abip;4 9 a Coptic version reads MINT&, 5 one of the

othr radig.Fauty- rtogrhyofthe VinscI~ription sug-

all these mistakes are attributable to a decadent provincial
pronunciation of Greek in Nubia. Notice the confusion of
o-sounds in KWOj.LOP for K00/.W and the confusion of a and c.
in KaTep(-y?7as) and KaTe(raT a) for Karap('y7Tas) and Kara-

45. 7/EdI XLIX 164.

46. OeoOvXccaT for Oeo4LXeUT.

47. Sammelbuch I138, No. 421; p. 324, No. 4323; p. 409, No. 4668; p. 440,
No. 4819; p. 450, No. 4880; p. 455, No. 4910; p. 459, No. 4935; ibid. V 309,
Nos. 8701 and 8702.

48. Cf. ZA'S LX 124; Lefebvre, op. cit. p. 121, n. 1; H. R. Hall, op. cit. p.
3, P1. 5, No. 939; _7E,4 XLIX (1963) 166.

49. Cf. ZIIS LX 136, n. 3 and Lefebvre, op. cit. p. 121, n. 1.

50. SASOP, No. 5, p. 71, No. 4.
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(7rT?7as); further, the unusual abbreviated spelling of the
word rvcuvjarwP and the omission of the final v in OaaTo. 5

In spite of their incomplete state of preservation, deca-
dent Greek and corrupt text, our stelas represent a valu-
able addition to the corpus of the Christian funerary in-
scriptions in Nubia. Two of them contain a version of an
epitaph-text known from only three other inscriptions in
Nubia. All three are written in Greek and come from the
region of Kalabsha, that is the most northern part of
Nubia, which already in pre-Christian times was strongly
exposed to the influence of the Greek language, and
where in the Christian period Greek became the language
of the liturgy and of funerary inscriptions. Christianity
came to Nubia from Greek Byzantium, and the Greek
language remained an important factor in the religious life
of the Christian Kingdoms of Nubia to the very end of
their political independence.

DEUTUNG
Au ter den Resten christlicher Gebete auf Grabtafeln aus

den jiingeren Terrassen und einer rbmischen Miinze aus
dem Ende des 4. Jahrhunderts ist bei der Ausrdumung des
Bergheiligtums nichts Inschriftliches gefunden worden,
weder auf Bauteilen noch auf Einzelfunden. Kein Wort
weist auf die Zweckbestimmung oder auf die Entstehungs-
zeit der Bauten hin, sie miissen erschlossen werden allein
aus der Errichtung der Baugruppe gerade an dieser Stelle,
aus den Bauresten gerade dieser Form, aus gerade diesem
Verhhltnis der Bauten zueinander, aus gerade diesen
Einzelfunden. Dabei hngt der Wahrscheinlichkeitsgrad
der Deutung aufer vom Zustande der Baureste und vom
Zufall der Einzelfunde auch von der M6glichkeit ab, Ver-
gleichsmaterial beizubringen. Es ist selbstverstdndlich,
da13 unter soichen Bedingungen das Ergebnis bis zu einem
gewissen Grade unsicher bleiben kann.

Weigall hat, beeindruckt von "perhaps the finest view
in Egypt," iber die Gebaudegruppe geschrieben: "Up here
all the coolness of the North wind is felt, and it does not
require much effort of imagination to suppose that these
buildings formed the pleasure-house of the Roman gover-
nor of Tafeh-a copy, in idea, perhaps of the palace of
Tiberius on the cliffs of Capri." Roeder hat sich von diesem
Vtberschwang nicht anstecken lassen: "Die Gebdude sind
offenbar weitliche wie die ahnlichen unten in der Ebene
von Taifa; aber das nordwestlichste von ihnen [unser
"Nordbau"I scheint religi5se Bedeutung gehabt zu haben;
vielleicht war es eine Kapelle inmitten von Beamten-
haiusern."" Weder Weigall noch Roeder hat im Nordbau
oder Mittelbau gegraben-der Siidbau war damals schon
frei-, sie kannten also die Reste von deren Innenaus-
stattung nicht, sonst wiirden sie diese in ihre Deutungen
einbezogen haben, wiirden dadurch zu anderen Deutungen
geangt sein.

DER MITTELBAU
Es hat den Anschein, als sei der Mittelbau das dlteste

Gebaude der Gruppe. Er ist sehr geschitzt gegen den auf
der Hohe wehenden Wind errichtet worden, tief in eine
natiirliche Wanne zwischen Felspartien eingestellt, ohne
Riicksicht auf etwa spter hinzukommende Bauten. Auch
ist deutlich, daB Nordbau und Siidbau mit ihren Fronten

51. Cf. 7EA XLIX 167.

52. Weigail, Report p. 16; Roeder, Debod S. 206 f. § 513.

auf den Eingang des Mittelbaus ausgerichtet worden sind,
soweit sich das in dem zerklifteten Geinde erreichen lie1.

Der Mittelbau muB schon lange benutzt worden sein,
ehe er in eine christliche Kapelle umgewandelt worden ist.
Das umlaufende Bankett ist auf einen von Wand zu WTand
reichenden Estrich aufgesetzt, ist also nachtraglich einge-
fiigt worden, und darunter liegen noch mehrere Estrich-
schichten, die von einer langen Benutzung zeugen.

Die Einzelfunde, die im Mittelbau gemacht worden
sind, besonders die Opfertafeln, weisen auf einen sakralen
Zweck des Gebudes. Die grofe Anzahl dieser Tafeln, die
sich aus den Resten erschliefen IHut, erinnert an Bestim-
rungen im "G6tterdekret iber das Abaton" auf dem
Hadrianstor auf Phili: "Man soil ihm (d. h. Osiris) 365
Opfertafeln machen rund um diese Stitte, und es sollen
Palmbtter auf ihnen liegen. Nie soIl die Libation auf
ihnen zu Ende gehen, und in seinem ganzen Umkreis soil
das Wasser nicht alle werden."53 Man k6nnte im Mittelbau
365 Opfertafeln unterbringen. Im Gesimse des Banketts

ABB. 30. OPFERTAFEL MIT KAUG UND "ISISBLUMEN" AUS

DEM MITTELBAU (BK/3)

n nen rund 100 Opfertafeln eingearbeitet gewesen sein,
dahinter k5nnen die einzelnen Opfertafeln und Gruppen
nach der in Abbildung 25 vorgeschlagenen Weise in
mehreren Reihen hintereinander aufgestellt gewesen sein.
Aber ein so hohe Anzahl muB fr den Mittelbau garnicht
Vorschrift gewesen sein. Die Anweisung, Palmbdtter auf
die Opfertafeln zu legen, ist wohi die Ursache fulr die
Darstellung von Palmblttern auf den Opfertafeln selbst,
so auf den Tafeln BK/4, BK/16 und BK/17 (Abb. 24 und
Taf. 10), was auch immer der Sinn dieser Vorschrift ge-
wesen sein mag.54 Daf3 es sich um Opfertafeln ffir Libation
handelt, geht aus ihrer Form hervor. Daraiber hinaus ist
auf der Tafel BK/3 (Abb. 30) ein grofler Krug auf einem
Holzgestell abgebildet, auf dem Krug ist ein Schbpfl6ffel
dargestelit zum Einfiillen der Libationsflissigkeit in die
Becken.

Der Mittelbau war also ein Kultbau, und der Opfertafel
BK/3 ist zu entnehmen, welcher Gottheit er diente: es ist
darauf zweimal die sogenannte "Jsisblume" dargestellt,
die als das Symbol der Isis von Phild in ganz Unternubien

53. Hermann Junker, Das G~tterdekret iiber das Abaton, Wien 1913,
S. 18 §3.

54. Sollten die PaImblatter die Verdunstung der Libationsfliissigkeit
verz6gern oder das Austrinken durch Vogel oder anderes Getier verhindern?
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verbreitet ist.5' So hat beispielsweise Schafik Farid beim
Isistempel von Taifa eine Opfertafel gleicher Art auf-
gelesen, weiche drei "Isisbiumen" aufweist (Abb. 24,
T37).5 1 Roeder hat auLerhalb der Gebaiude "an ver-
schiedenen Stellen drei Bruchstiicke einer grofen Frauen-
statue aus Sandstein in griechisch-agyptischem Stil (Ge-
samthi*he etwa 180 cm)" gefunden, die er auf Grund des
charakteristischen Gewandknotens als Darstellung der
Isis erkannt hat.5 7 "Die Arme sind leicht gebeugt, die
weggebrochenen Hande scheinen vorgestreckt gewesen zu
sein." Wir haben im Schutt em Bruchstick von einer
vorgestreckten Hand gefunden, die eine Lampe griechi-
scher Form hielt (Abb. 31), und es ist sehr wahrscheinlich,
daB diese Hand zu der von Roeder gefundenen Isisstatue
gehbrt. Es sind naimlich auBer den von ihingefundenen
Bruchstiicken nur Teile von Fiif en einer weiteren Statue
zum Vorschein gekommen, die jedoch weder im Malstab
noch in der Giite zu der Hand stimmen (Abb. 32).

Die Hand mit der Lampe k6nnte, wenn sie wirklich zur
Isisstatue gehdrt, die Isis des Bergheiligtums nher
charakterisieren; leider scheinen Parallelen zu fehien. Es
gibt zwar Lampen hellenistischer Zeit mit dem Bud der
Gdttin darauf, und es sind Isisfeste iberiefert, bei denen
viele Fackein und Lampen angeziindet worden sind,5 und
urn Museum von Cordoba steht eine kleine Statue der Isis
als Flu~go*ttin, emn Votivbild, das von einem Mitglied der
Lampento*pfer-Innung eines Ortes in Spanien gestiftet
worden ist.51 Aber auch anderen Gottheiten wurden
Lampen angezii*ndet, ohne daB Darstellungen von ihnen
mit einer Lampe in der Hand bekannt waren. Die alex-
andrinischen Terracotten der Isis mit der Fackel urn Arm60

ko~nnen hier kaum herangezogen werden, denn sie stellen
Isis-Derneter dar, die vor allem eine Erntegottheit war
und in der Granitwiiste jiber dem Bab Kalabsche kein
Heiligtum gehabt haben kann. In weichem der drei Ge-
ba*ude die von Roeder aufgelesene Isisstatue aufgestellt
war, ist nicht zu entscheiden. In jedem Falle aber scheint
die Statue zu bezeugen, daf3 die Gebaiudegruppe emn
Isisheiligturn gewesen ist.

ujf II Crd

SKI II

'1-2

7
ABB. 31. BRUCHSTiICK VON HAND MIT LAMPE AUS SANDSTEIN.

MASSTAB 1:2

DaB Isis gerade bier em Heiligtum errichtet worden ist,
hoch *iiber den Eingang zur engsten Stelle in unter-

55. Roeder, Die Blumen der Isis von Phila, AZ 48 (1910) S. 115 if.

56. Abgebildet mit freundlicher Erlaubnis des Finders und der igyptischen
Altertimerverwaltung.

57. Roeder, Debod S. 208 f. § 519 m. Taf. 91, a u. 125, a-d; die Bruch-
stucke sind anscheinend in das Agyptische Museum in Kairo gebracht
worden.

58. G. Vanderbeek, De Interpretatio Graeca van de Isisfiguur, Studia
Hellenistica 4, Louvain 1946, p. 99 sq.

59. A. Garcia y Bellido, Isis y el Collegium Illychiniariorum del Pratum
novum, Collection Latomus Vol. XXVIII, Bruxelles 1957 p. 238-44.

60. z.B. Evaristo Breccia, Terracotte figurate Greche et Greco-Egizia del
Museo di Alessandria, T. 2)2 P1. XLVII-XLVIII.

nubischen Nil, uber dem der Schiffahrt gefahrlichen Bab
Kalabsche, ist nur selbstversta*ndlich, war Isis doch in der
griechisch-r-mischen Zeit die Hauptgottheit in Unter-
nubien. Zudem war sie als Isis pelagia Beschiitzerin der
Schiffahrt, auch der FluBschiffahrt.6 ' Unter den vielen
Belegen, die W. Drechsler zusammengetragen hat, sei hier
nur emn in Marseille gefundenes Relief erwa*hnt, auf dem
dargesteilt ist, wie "Isis . . . apaise les flots et sauve du
naufrage une barque qui renferme deux navigateurs")); 62
dazu hii*tte Isis noch heute im Bab Kalabsche zuweilen
Gelegenhei t.

ABB. 32. FUSSE VON STATUE AUF EINER KONSOLE. MASSTAB 1:5

Eine Kapelle, in der offensichtlich nur Libationen
stattfanden, von der also keine Prozessionen ausgingen,
kann einen so abseitig gelegenen Eingang haben wie der
i\ittelbau. Und der AnbauI in den eine nur 53 cm breite
Schlupftiir fihrte, konnte der Aufenthaltsraum fulr einen
Priester gewesen sein far die Zeit, in der bier Libationen
dargebracht wurden, etwa an besonderen Festen der Isis.
Allerdings ist nicht erwiesen, daB der Mittelbau von An-
fang an fdr Libationen gedient hat, denn das Bankett mit
den eingearbeiteten Opferbecken ist iiber einem dteren
FuBboden eingesetzt worden, der Anbau ist nachtraiglich
angefiigt worden, und der Eingang in seinerjetzigen Form
1st das Ergebnis eines Umbaus. Es konnten keine a*lteren
Reste in Mittelbau festgestellt werden, die auch nur eine
Vermutung iiber Gehalt und Form eines anderen und

ateren Kultes erlauben.
Die Qberreste von koptischen Malereien vom Tonnenge-

wolbe des Mittelbaus (Taf. 9, B) lassen erkennen, daB
dieser in eine christliche Kapelle umgewandelt worden ist.
Dafir muBten grd**Bere Teile der Mauern wieder aufgebaut,
das Gewd*lbe muBte erneuert werden, und man kann sich
fragen, weshaib unter den drei Geba*uden gerade der am
meisten zerstorte Mittelbau ausgewdihlt worden ist. Das
kann mebrere Griinde haben. Der Mittelbau war offenbar
schon in heidnischer Zeit der Schwerpunkt der ganzen
Anlage als altester Bau, auf den Nordbau und Sii*dbau
ausgerichtet worden sind. Er war eigentliches Gotteshaus
und wurde wie andere nubische Tempel eben deshalb in

61. Dieter Miller Agypten und die griechischen Isis
Sachs. Akad. d. W. Phil. hist. Ki. Bd. 53,1, Berlin 1961, S. 61 (M 39): "Ich
bin die Herrin der Flulsse und der Winde und des Meeres."

62. Artikel "Isis" in Roscher, Lex. griech. ro-m. Mythol. 11 Sp. 482,20.
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eine christliche Kirche verwandelt; es gait anscheinend
ilberall, cinen heidnischen Kult durch cinen christlichen
Kult zu ersetzen. Auch mag man sich den kleinsten Bau
ausgesucht haben, weil man hier in der Felswiiste kaum
mit vielen Glaubigen rechnen konnte. Vielleicht war schon
damals das Gewo**lbe des Nordbaus cingefallen, und man
traute sich nicht zu, ein neues mit so groBer Spannweite
herzustellen. Oder man wahlte den Mittelbau, weil er
ungefahr nach Osten ausgerichtet ist.

Welche Art christlicher Gottesdienst im Mittelbau
stattgefunden hat, ist nicht mehr zu erkennen, denn von
der Innenausstattung dieser Zeit ist aufer den geringen
Resten von Malerci nichts erhalten. Wo emn paar drauf~en
im Schutt gefundene Architekturteile (Abb. 33) unter-
zubringen sind, bleibt ungewiss. In den christlichen
Gra-hern, die in die jii*ngeren Terrassen eingebaut sind,
mogen Priester beigesetzt worden sein, die den Dienst in
der Kapelle versehen haben. Nach der geringen Zahi
dieser Gra*iber zu urteilen, kann der christliche Kult in der
Kapelle nicht lange volizogen worden sein. Vielleicht hat
man aber auch Priester unten im Tal beigesetzt.

-2.3 -All -- 25 (IM

ABB. 33. KoPTIsCHE ARCHITEKTURTEXLE, AUS DEM SCHUTT.
MASSTAB 1:661

DER NORDBAU UND DER SfDBAU
Es ist offensichtlich, daB Nordbau und Siidbau einem

gleichen Zweck gedient haben, beide haben den gleichen
GrundriB und als gleiche Besonderheit die umlaufenden
Bankette. Der Unterschied zwischen den beiden Bauten ist
nur emn gradueller, der Nordbau ist monumentaler ausge-
bildet, der Sii*dbau ist zudem nicht fertig geworden, wes-
haib denn die Ermittlung der Zweckbestimmung vom
Nordbau ausgehen muB. Die Deutung hat die Ausrichtung
der beiden Gebaude auf den Mittelbau einzubeziehen, denn
diese Ausrichtung drii*ckt zweifellos eine thematische
Bindung aus. Da der Mittelbau zur Zeit der Errichtung
der beiden anderen Geba*iude eine Isiskapelle war, ko*nnen
Nordbau und Sii*dbau kaum profanen Zwecken gedient
haben, weder "pleasure-house"1 noch "Beam ten h auser"

gewesen sein. Roeder hat den Nordbau instinktiv als sakral
empfunden und ihn ohne nahere Begrii*ndung "Berg-
kapelle" genannt.

Weder die HiuBere Form des Nordbaus noch die Reste
seiner Innenausstattung lassen den Sinn dieses Bauwerks
einfach ablesen. Der Nordbau muB3 mit anderen Gebauden
verglichen werden, die a**hnliche Besonderhei ten aufweisen,
und deren Bestimmung bekannt ist. Es muB sich dabei
nicht unbedingt um dgyptische Bauten handeln, denn da
Nordbau und Sii*dbau in rb-mischer Zeit entstanden sind,
wahrscheinlich im 2. Jahrhundert, verdanken sie ihre
En tstehung mo-glicherweise rein rd-mischen Bediirfnissen,
etwa den Bedi**rfnissen der rd*mischen Garnison in Taifa.

Die umlaufenden Bankette und das scheinbar vom
Fuf~boden aufsteigende Gewo*lbe im Nordbau lassen zu-
ndichst an em Heiligtum des Mithras denken. Der Mithras.
kult ist ja auch nach Agypten gedrungen, es hat em
Mithraum in Memphis gegeben. 3 Uber em soiches Heilig-
tum in Unternubien fehit zwar jede Nachricht, doch
konnte der Kult durch rdmische Soldaten bis nach Taifa
gebracht worden sein. Die Beziehung eines Mithrasheilig-
tums zur Isiskapelle lieBe sich durch spiten Synkretismus
verstehen."

Aber es lassen sich sogleich so viele Einwa*inde gegen
diesen Vorschlag erheben, daB eine soiche Deutung ganz
unwahrscheinlich wird. Schon die Lage oben auf dem
Gebirge spricht dagegen, weil man hier auf dem Fels-
boden das spehium nicht versenkt anlegen konnte, was
unten beim Ort Taifa m*glich gewesen waire. Auch gibt
es hier keinen Pronaos, der sonst an keinem Mithriium
fehlt. Die Bankette in Mithrasheiligtiimern pflegen 1,50-2
m breit zu sein und nach dem Mittelgang hin anzusteigen
wie in r6mischen Triclinien mit gebauten Lagern. Von
einem Mithraskultbild ist im Nordbau nichts gefunden
worden, und weder der von Roeder gesehene Schiangen-
kopfl noch em von uns gefundener kleiner Ldwenkopf
(BK/22; Taf. 30, F) miissen in einen soichen Zusammen-
hang gehdren. Auch fehit die Taufgrube, und es ware hier
oben weit entfernt vom FluBufer schwierig gewesen, sic
mit Wasser zu fillen.

Als zweite Mdglichkeit kann der Nordbau mit den
"chapelles de confreries" in Der el Medine und den
sogenannten "tomb chapels" bei el-Amarna verglichen
werden. Bruye're, der die Kapellen in Der el Medine aus-
gegraben und vero-ffentlicht hat,67 bezeichnet ibre Form
als "une temple 'a e&helle re'duite" ; 6

1 sie gleichen im Typ
der Hathorkapelle Sethos' I. und der Amunskapelle
Ramses' 1I. in D~r el Medine 9 acdeFlsple
Haremhabs von Abu Hoda.70 Ihnen allen gemeinsam ist,
daB den eigentlichen Kultraiiumen emn Raum mit Banketten
vorgeschaltet ist: "Tout autour de l'oratoire courait une
banquette de briques dans laquelle 6'taient encastres des

beruhendes Verhaltnis." s. CIL VI 504.846.

65. z.B. Mithraium von S. Clemente in Rom: Roscher 11, 2 Sp. 3059 Abb.
8; in Pornpeii in der "casa del moralista" oder in der "casa di Publio Tegete,"
s. Amadeo Maiuri, Pompei, Novara 1928, p. 75 u. ders. Pompeii (Fuihrer)
Fig. 83.

66. Roeder., Debod S. 208 § 518.

67. Bruye're, Rapports sur les fouilles de Deir el M'dineh, FIFAO VII, 2
1929 (1930) p. 3 sq.

68. a. a. 0. X 1931-32 (1934) p. 56.

69. a. a. 0. XX,% 1 1935-40 (1948) p. 99 sq. P1. 1, 3, 10, 11.

70. Lepsius Text V, S. 176; Rosellini, I Monumenti dell'Egitto e della
Nubia, Pisa 1832-44, 111) 2.

71. Bruye're, FIFAO IV 1926 (1927) p. 7; dazu XVI 1934-35 (1939) p.
37-38 Fig. 7-9.
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Das gibt es auch noch in rdmischer Zeit, und zwar in der
Gase Charge im Tempel bei Qasr Diisch und im Tempel
bei ed-De, 72 die etwa gleichzeitig mit Nordbau und
Siidbau sein koonnten.

Auch diese Kapellen und Tempel unterscheiden sich
von Nordbau und Siidbau in wesentlichen Punkten. So
fehit in letzteren der mehr oder weniger geschlossene
Raum fuir ein Gd-tterbild, den alle oben genannten Bauten
haben; und fdr aufrechtes Sitzen sind die Bankette zu
breit. Dal3 diese in ihrer ganzen Tiefe von rund 1 m
benutzt worden sind, zeigen die Sandsteinplatten hinter
dlem Bankett im Siidbau, die zweifellos die Wand gegen
mechanische Bescha*idigungen schiitzen soilten. Auch ware
das Profil an der Vorderkante des Banketts beim Sitzen
hinderlich gewesen.

Viel ii*hnlicher als Mithrasheiligtii*mern und Vereins-
kapellen sind Nordbau und Sii*dbau mehreren Geba*iuden
im Bezirk des Sii*dtempels von Karanis aus der Zeit vom

T7 sind auf den monumentalen Zuweg des Tempels ausge-
richtet, sind von diesem her zuginglich, und die iibrigen
Speiseraiume liegen alle innerhaib des Tempelbezirks. Der
eine oder andere Bau mag den Priestern des Tempels
taiglich gedient haben, die ii*brigen mdogen bei groBen
Tempelfesten benutzt worden sein.

Urn einen dieser Bauten mit dem Nordbau zu ver.
gleichen, sind hier die Reste von T7 in Abbildung 34
wiedergegeben, wodurch eine genaue Beschreibung ii*ber-
fiuissig wird. Der Innenraum hat die mittleren Abmessun-
gen von 8,15 m mal 22 m (= 180 qm), war also mehrfach
gr6 t3er als der Innenraumn des Nordbaus (= 47 qm) und
des Sii*dbaus (= 57 qm). Trotz seiner gro Ben Breite war
der Raum hd*chstwahrscheinlich ii*berdeckt mit einem
leichten Mattendach auf Unterziiogen, die auf Wand-
pfeilern auflagen. Das Profil des umlaufenden Banketts
hat mit dem im Nordbau gemein, dalI es an der Vorder-
kante einen erhui*hten Rand hatte. Es hat den Anschein,

ABB. 34. GRUNDRISS LINES SPEISESAALES IN KARANIS (T7)

Ende des 1. Jahrhunderts bis zum Anfang des 2. Jahr-
hunderts."1 Es sind drei grolle Bauten T4, T7 und T8, und
drei kleinere T12, T14 und T16, die alle aufler dem letzten
grofler sind als Nordbau und Siidbau. 1

4 Alle diese Bauten
miissen wegen ihrer Ahnichkeit untereinander dem glei-
chen Zweck gedient haben. Auf dem Sturz vom Werkstein-
gewiinde der Tii*r zu T4 ist dieser Zweck angegeben:"
dieser Bau war em 5etrvt-jnrptov. Die Innenausstattung von
T4 ist weitgehend zerstui*rt, doch lassen ihre wenigen Reste
erkennen, dafl sie der Ausstattung in den iibrigen ge-
nannten Bauten geglichen hat. Die Ausgraiber haben den
inschriftlich bezeugten Zweck von T4 nicht auf die ganze
Gruppe iibertragen, obwohl dadurch die von ihnen nicht
gedeuteten Einrichtungen in T7 und T8 erkHirt werden
ko**nnen. Die Speisungen, die hier stattfanden, mii*ssen in
den Bereich des Tempelkultes gehui*rt haben, denn T4 und

72. Rudolf Naumann, Bauwerke der Gase Chargeh, MDAIK 8 (1938-39)
S. 13 if. Abb. 6-7.

73. E. R. Boak, Karanis, Seasons 1924-31, Ann Arbor 1933; darin hat
E. E. Peterson den Tempel des Pnepheros und Petesuchos sowie dessen
Bezirk vero-ifentlicht.

74. a. a. 0. Pl. II1, XI U. XII, Fig. 14-15 u. 18-20.

75. Grenfell, Hunt and Hogarth, Fayum Towns p. 33.

als habe in beiden Fii*llen der erho*hte Rand die Aufgabe
gehabt, aufgelegte Liegepoister am Abgleiten nach vorn zu
hindern (Abb. 35). In T7 weist das Profil des Banketts
noch einen tiefer liegenden Streifen auf, der mit dii"nnen
Steinpiatten abgedeckt ist. Emn soicher Streifen kommt an
gebauten Lagern in ro-mischen Triclinien vor und an
Banketten in Mithrasheiligtimern.7 6 lZberall wird dieser
Streifen dazu gedient haben, TrinkgefdiBe abzustellen; in
T7 schii*tzten die Steinpiatten die Nilschlammziegel dar-
unter gegen verschiittete Flii*ssigkeit. Diese und wohi auch
Wasser vom Haindewaschen nach dem Mahi wurde in T7
und T8 von offenien Tonrinnen im Fuilboden aufgenommen
und in versenkte Tongefaif& abgeleitet. Das alles weist auf
die Verwendung dieser Raume als Speisesiile, wozu auch
die groflen, in den Boden von T7 eingelassenen Gefaife
passen. 17 Die Speisenden haben nicht senkrecht zur Wand

76. s. hier Anm. 66.

77. Karanis p. 40 (Peterson): "In Plans VIII and XII tops have been

added to the half-pithoi. This restoration is by no means certain. The rims
of the half-pithoi as we found them were so even that it seems that they had
been made that way purposely. The rims were flush with the floor level. They
were perhaps used as storage jars, though not for a liquid, since they were
unglazed."
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24 DIE BAUTEN

gelegen, dazu sind die Bankette nicht breit genug (T7 =

95-110 cm), sondern parallel zur Kante des Banketts; es
blieb dann hinter den Liegepoistern noch em schmaler
Streifen als Verkehrsweg frei (Abb. 35).

War der Nordbau emn Speiseraum? Sein Ban kett war
wohi sicher mit Liegepoistern belegt, und die asym-
metrischen Querteilungen dienten als Unterstiitzung fur
Armpolster oder Kopfpolster (Abb. 36). Die sich aus der

(.55) ( Th) ~ T 7 KARAN15

50 Cfl

NORDBAU

ABe. 35. QUERSCHNITTE DURCH DIEBANKETTE IN KARANIS T7
UND IM NORDBAU

durchschnittlichen Linge von 167 cm" ergebende Auf-
teilung des Banketts ergibt fir den Nordbau Platz fdr
nur 10-12 Personen, was fiir eine Speisung von Festteil-
nehmern sehr wenig ist, fur eine Speisung von Priestern
aber zuviel, denn an der kleinen Isiskapelle haben un-
moglich 10-12 Priester amtiert. Am Bankett fehit der
tiefer iegende Streifen fuir Trinkgefdife, im Boden davor
fehlen die Abfluf~rinnen fuir Waschwasser, obwohl der
Nordbau sonst so sorgfaltig ausgestattet ist. Mir scheint es
deshalb unwahrscheinlich zu sein, daB der Raum dem
gleichen Zweck gedient hat wie die T*hnlichen Bauten in
Karanis.

Aus den vorhergehenden lCberlegungen heraus ist vor-
zuschlagen, daB der Nordbau dem Inkubationsschlaf
gedien t hat, und dami t auch der Sii**dbau. Isis, deren Kapelle
Nordbau und Sii*dbau ihre Einga**nge zuwenden, ist als
Heilgdttin vielfach ausgewiesen, und es ist jiberliefert, daB
zu ihren Mitteln auch der Heilschlaf geho*rt. Daumas hat
die wichtigsten hierher gehorenden Zeugnisse in seiner
Vero-ffentlichung des Sanatoriums von Dendera herange-
zogen,79 hier sei nur erwahnt, was dazu Diodor il*ber Isis
geschrieben hat: "Von der Isis erza*hlen die Agypter, daB

78. Imn Simeonskloster bei Assuan sind neben dern Eingangstor mehrere
Rauxne mit eingebauten Klinen errichtet (s. Monneret de Villard, Descr.
g~n. du Monaste're de St. Sim~on a' Aswan, Milan 19273, Fig. 29 III-VII, Fig.
34), die Monneret fiir Wachterzimmer oder Giste-Schlafriume hilt; die
Klinen darin sind 70 cm auf 170 cm grof3 (Fig. 8 p. 15). Es k6nnte sich auch
urn Speiseraume fulr Gaste handein.

79. Fran~ois Daumas, Le Sanatorium de Dendlaral, BIFAO LVI (1957) p.
35 sq.

sie viele Arzneien entdeckt und grof~e Erfahrung in der
Heilkunst besessen habe. Deshaib habe sie auch, nachdem
sie eine Unsterbliche geworden sei, die grdf*te Freude
daran, die Menschen zu heilen, und im Traum zeige sie
denjenigen Heilmittel an, die sie darum bitten.... Im
Traume nimlich trete sie ans Lager der Leidenden und
reiche ihnen Heilmittel gegen die Krankheit, und wer an
sie glaube, der werde in wunderbarer Weise gesund. Viele,
denen wegen Unheilbarkeit von den Arzten alle Hoffnung
schon genommen war, seien von ihr geheilt worden, und
zahireiche Kruppel, die den Gebrauch der Augen oder
eines anderen Korperteils ganz eingebiifBt hatten, hatten
die verlorene Kraft und Gesundheit wiedererlangt, wenn
sie zu dieser G*ttin ihre Zuflucht nahmen." 8 0

Die Deutung des Nordbaus als Sanatorium wird unter-
stiitzt durch den darin gefundenen Block 2 (Abb. 18, S.
9), der den Sockeln der "statues guerisseuses) 8

1 sehr
verwandt ist. Auf ihm wird em Gegenstand mit magischen
Inschriften bedeckt gestanden haben, deren Kraft sich
dem Wasser mitteilte, mit dem sie iibergossen wurden, und
das ausgeschbpft als Heilmittel getrunken wurde. Man
beschrainkte sich im Nordbau also anscheinend nicht auf
nur ein Heilmittel, genau wie im Sanatorium von Dendera,
in dem aufer den Kabinen fur den Heilschlaf auch Sockel
mit magischen Inschriften vorhanden waren, die das Was.
ser fiir Badebecken mit Heilkraft luden. 82

Vielleicht hat man im Nordbau auch noch andere
magische Mittel angewendet. Bei dem Versuch, die in
semnen La'ingswa*inden am Gewo*lbefuB regelm a* Big verteilten
LO*cher zu erkiaren, ist weiterhin zu erwiigen, ob diese
LO*cher nicht von ho*lzernen Konsolen oder Dd*beln her-
riihren, an denen Lampen aufgeha**ngt waren; dass wiirde
erkiaren, weshalb die Wa*inde nach innen ii"berhii*ngen.
Man ko*nnte sich sogar hd*lzerne Stangen vorstellen, die
quer jiber den Raum reichten und an denen Lampen aufge-
ha*hgt waren. Die kleinen Schlitzfenster iiber der Emn-
gangstiir des Nordbaus haben nicht viel Tageslicht hinein-
gelassen und waren eher Lii*ftungsd*ffnungen. Lampen, die
mit Leinenschniioren an Pflo*cken aus Lorbeerholz aufge-

ABB. 36. LX'NGSSCHNITT DURCH DAs BANKETT im NoRDBAU

das Erscheinen gewi*nschter Gd*tter.8  Lampen haben
wahrscheinlich auch in den beiden Nischen der Siidwand
des Nordbaus (Abb. 2 und Taf. 6) gestanden, wie wohi
auch in den Nischen der Kabinen fur Heilschlaf im Sana-
torium von Dendera. Die beiden Nischen machen eswahr-
scheinlich, daB unter ihnen zwei Klinen nach Abbildung

80. Diodor, Bibi. Hist. I, 25 (OJbersetzung Wahrmund).

81. Pierre Lacau, Les statues "gurisseuses" dans l'ancienne gypte,
Mon. Piot Vol. 25 (1921-22) p. 189-209.

82. Daumas., a. a. 0. p. 41 sq.

83. Franqois Lexa, La iagie dans l'Igypte antique, Paris 1925, p. 127,
VI 27/13-27/32 nach Griffith and Thompson, The demotic magical papyrus
of London and Leiden, London 1904-09.
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16 zu ergainzen sind (s. S. 8-9). Auf dem Block 4, der mit
Olriickstainden bedeckt ist (S. 10) m*gen Lampen ge-
fiillt worden sein. Ob man die Statue der Isis, von der
Roeder Bruchstiicke gefunden hat, in diesen Zusammen-
hang bringen darf, falls die Hand mit der Lampe darin zu
ihr gehdrt? Hier mag am Rande darauf hingewiesen wer-
den, daB auch Demeter als Heilerin von Blindheit ausge-
wiesen ist.M Man kann sich die Isisstatue im Nordbau vor
dessen Nordwand aufgestellt denken, auf dem dort zu
ergainzenden Podium, mdglicherweise eingeschlossen in
einen ho*lzernen Schrein.

Der Einwand, daO emn Sanatorium oben auf dem Uebirge
ftir "Krii"ppel, die den Gebrauch der Augen oder eines
anderen Kb*rperteiles ganz eingebiif Bt hatten," nicht gerade
praktisch gelegen sei, daB die vorgeschlagene Deutung
daher unwahrscheinlich ist, ist nicht stichhaltig. Der fuir
die Kranken schwierige Zuweg kann die gesuchte Heil-

wirkung psychisch unterstii*tzt haben. Die Geschichte des
Bergheiligtums steilt sich zudem so dar, daB man nicht
von Anfang an hier oben em Sanatorium geplant hat. Man
hat, wohi schon in vorr*mischer Zeit, nur die Isiskapelle
zum Schutz der Schiffahrt durch das Bab Kalabsche
errichtet. Die G6ttin wird sich als so wirksam erwiesen
haben, cfaf3 sich spditer auch Kranke um Hilfe an sie
gewandt haben, und daB sich daraus in r-mischer Zeit das
Sanatorium entwickelt hat. Man errichtete erst den Nord-
bau, und als dieser nicht mehr ausreichte, fiigte man den
Sii*dbau hinzu, der dann nicht mehr fertig geworden ist.

Die von Weigall am Fuf~e des steilen Zuwegs gesehenen
Bauten mo'gen den Priestern des Isis-Sanatoriums als
XWohnha*user gedient haben oder auch als Verwaltungsge-
baude. Und die Priester md*gen die Kran ken auf die Berg-
h6he transportiert haben.

DIE TALKAPELLE BEL TAIFA

BESCHREIBUNG
Ungefahr 400 m westlich vom Siidende des heutigen

Dorfes Taifa-West befinden sich in einem Wiistental die
Reste einer kleinen Kapelle (Karte Abb. 1 bei TK), die
bisher keine Beachtung gefunden haben, jedenfalls weder
in den Reisebeschreibungen noch in der Fachliteratur
erwaihnt worden sind. Sie liegen in einem kleinen Talkessel
von etwa 25 m Lange und bis zu 20 m Breite, der sich an
einer scharfen Biegung eines engen Wadi gebildet hat.
Talaufwa~irts steigt cdas Wadi von hier aus steil und enger
werdend in Stufen an, talabwa*irts ist es an einer schmalen
Stelle durch grof~e Felsblb*cke verstelit (Abb. 37), sodaf3
der Eindruck eines ringsum abgeschlossenen Ortes ent-
steht. Man steigt in diesen Talkessel von Nordosten her
iiber Stufenhiufe hinab, die in den Eels eingehauen worden
sind (Taf. 12) und zweifellos so alt sind wie die Kapelle
selbst.

Die Kapelle stand an der Sii*dseite des Talkessels (Taf.
13). Ihre Rii*ckseite und Teile ihrer Seitenmauern sind aus
der steilen Felswand ausgehauen worden (Abb. 38, Falt-
plI *ne 2, C und 3). Der gr6**Bere Teil der Seitenmauern und

84. Jahrbuch DAI Bd. 70 (1955) S. 42 (Rubensohn).

l 'iii>...
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C

ABB. 37. SKIZZE DES TALKESSELS WESTLICH VON TAIFA. MASSTAB 1:500

ABB. 38. ANSICHT DER AUS DEM FELS AUSGEHAUENEN TEILE DERTALKAPELLE. MASSTAB 1:50
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26 DIE BAUTEN

die ganze Fassade waren aus Sandsteinquadern errichtet,
die Decke bestand aus Sandsteinbalken. Alles Gebaute ist
jedoch abgetragen und bis auf einige wenige Bruchstiicke
fortgeschleppt worden. Trotzdem ist die Kapelle aus den
lCberresten zeichnerisch w iederherzus tell en (Taf. 2).

Der Aufrif3 der Kapelle ist an der Felswand abzulesen.
Es ist nicht nur die RiiOckwand eingehauen worden, son-

, 62

OQ

dern man hat auBer unteren Teilen der Seitenmauern auch
Ansii*tze von deren oberen Teilen und von der Decke aus
dem Eels herausgearbeitet, und es sind Ausarbeitung fur
die bekr*nende Hohikehie vorhanden. Damit liegen alle
MaBe des Querschnitts fest. Merkwi*rdigerweise ist die
Ri*ckwand der Kapelle nicht senkrecht, sondern tritt oben
in einer flachen Biegung nach vorn (Faltplan 2, C. Sie
enthailt eine kleine flache Nische, in die etwas eingesetzt
gewesen ist, moglicherweise eine Platte mit Inschrift. Der
Grundri der Kapelle ist ebenfalls eindeutig festzustellen,
denn auBer den aus dem Eels ausgehauenen unteren Teilen
der Seitenmauern ist die Vorderkante des Fulbodens er-
halten, der ebenfalls aus gewachsenem Fels besteht (Abb.
39 und Faltplan 3). Aus diesen Elementen und aus Bruch-
stiicken von Arch itekturteil en, die beimn Ausrii*umen des
Talkessels gefunden worden sind, kann die Wiederher-
stellung der Talkapelle unternommen. werden.

Die Bruchstii*cke von Baugliedern stammen vor allemn
von Hohlkehlen und Schlangenfriesen, die zum oberen
Abschlu3 der Kapelle und zu einer Tii*r geho~ren, die
zwangshi*ufig in der Fassade anzunehmen ist. U0ber der

Iq0

r

4 12 -tn
I IA

AEB. 39. SEITENANSICHT UND GRUNDRISS DER TALKAPELLE.
ER.GX*NZUNG. MASSTAB 1:30

ABB. 40. BRucHSTiI*CK VON HoHLKEHLE DER TiJRp ZUR
TALKAPELLE. MASSTAB 1:5

Seitentiir, die zum Teil aus dem Eels ausgehauen. ist, kann
keine Hohikehie untergebracht werden, denn diese nur 57
cm breite Tu*r kann hd*chstens 155 cm lichte Ho*he gehabt
haben, weil der auf der Westseite ii*berha*ingende Eels den
Einbau eines Tii*rsturzes mit genilgendem Auflager und
geniigender Hd*he il*ber einer ho-heren Tiiord*ffnung nicht
erlaubt (Abb. 39 und Faltplan 2, C). Die a'iuBere Leibung
der Seitentiilr ist am Boden nur 19 cm breit, und da die
Auf~enwand gebd*scht war, die Breite der Leibung also

10 nach oben hin abnahm, war sie 155 cm ii*ber dem Boden
nur noch 13,5 cm breit-bei einer ho-heren Tiir wa**re sie so
schmal geworden, daB der Tii"rpfosten das Anschlagen des
hd*lzernen Tii'rflui*gels nicht mehr ausgehalten ha*itte. Die
Seitentii*r war nur eine Schlupftii*r, durch die man in die
Kapelle gelangte, um die Tii*r in der Vorderseite von innen
her zu d*ffnen.

Aus den Bruchstii*cken sind drei Hohlkehlen verschie-
dener Gr6"Be mit reliefierten Eliiogelsonnen darauf festzu-.

70

s tellen (Abb. 40 und 41), von denen die grd*Bte und die
kleinste Hohlkehle einen Schlangenfries auf ihrer Platte
traigt. Die Zugehd*rigkeit der Bruchstiicke zu diesen drei
verschiedenen Hohlkehlen ist in keinem Ealle zweifelhaft,
aber da sich die Stiicke nicht Bruchfl ache auf Bruchfl aiche
aneinanderfilgen lassen, kann die Breite der Elii*gelsonnen
nicht ganz genau bestimmt werden, immerhin jedoch
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ABB. 41. ZWEI HOHLKEH~LEN VON DER TALKAPELLE. ER.GA*NZUNGEN. MASSTAB 1:5
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ABB. 42. TALKAPELLE. ERGX NZUNG DER VORDERSEITE. MASSTAB 1: 1623
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30 DIE BAUTEN

innerhaib der durch Denkm i*er der gleichen Zeit be-
kannten Proportionen.

Die hier vorgelegte Wiederherstellung der Kapellenfront
(Abb. 42 und Taf. 2) muB8 im einzelnen begrii*ndet werden.
Nach Ausweis der entsprechenden Ausarbeitungen im Fels
lief oben urn die Kapelle eine Hohikehie, die beiden ii*brigen
Hohikehien mii*ssen fiber der zu erga*inzenden Haupttii*r in
der Fassade gesessen haben, und zwar ibereinander, wie
das an a~igyptischen Tempein rb*mischer Zeit oft der Fall ist.

14

28,5 (Am

I I I
I I

I _

ABB. 43. TALKAPELLE. RE~STE FINES ALTARS. MASSTAB 1:61

Die Hohlkehle ohne Schlangenfries darii*ber kann das
Bauwerk nicht oben abgeschlossen haben, obwohl sie die
dickste Platte hat. Da emn Eckstiiock von ihr mit der Spitze
einer Schwungfeder von einer Flii*gelsonne erhalten ist
(Abb. 41 unten links), diese Flii*gelsonne aber nicht ii*ber
die ganze Geba**udebreite ausgedehnt werden kann, mut3
sie fl*ber der TiiOr gesessen haben. Damit bleibt fuir den
oberen AbschluB8 der Kapelle nur die etwas grd**Bere HohI-
kehle mit einem Schlangenfries darii*ber. Dazu pa~t, daB
diese fiber der Front aus drei Abschnitten zusammenge-
setzt war, wie eine am Bruchstii*ck T39 "D" vorhandene
Stolfugenflaiche erkennen Ii*Bt (Abb. 41). Ob der Schlan-
genfries nur fiber der Vorderseite der Kapelle vorhanden

war, wie das bei Statuenschreinen zuweilen der Fall jst8
und hier auf Tafel 2 gezeichnet worden ist, oder auch iiber
den Seiten, wie hier aufAbbildung 39 angenommen worden
1st, kann nicht mehr festgestellt werden, weil kein Eck-
stuck des Schiangenfrieses gefunden wurde.

Unter der umlaufenden oberen Hohikehie miissen die
beiden anderen Hohikehien iiber der Haupttiir so ange-
ordnet werden, daB eine m*glichst hohe Tiirdffnung bleibt,
eine lichte Hbhe von mindestens 2 m. Deshaib muB die
Platte der Hohlkehle ohne Schiangenfries in die Hohe des
waagerechten Rundstabes geriickt werden, und das ist
auch der Grund, weshaib kein Schiangenfries darilber
sitzen konnte und weshalb die Platte dieser Hohikehie so
dick sein mufte, dal der waagerechte Rundstab von
beiden Seiten gegen sie anlaufen konnte. Der Durch-
messer dieses Rundstabes Iif*t sich am Ansatz der siid-
6stlichen Seitenmauer messen, hier ist em kurzes StUck
aus dem Fels ausgehauen worden. Waagerechter Rund-
stab und Platte der mittleren Hohkehle sind beide 8 cm
dick. DaB auch Eckrundstaibe an der gebauten Fassade
herunterliefen, beweist em kleines entsprechendes Bruch-
stuck (T/9). Die Hohikehie ohne Schiangenfries ist in der
Wiederherstellung so lang angenommen worden, wie es
die Fliigelsonne darauf erlaubt, ur eine geniigende lichte
Weite der Haupttiir zu bekommen.

Die dritte und kleinste Hohikehie (Abb. 40) kann nur
unmittelbar iiber der Tiiroffnung gesessen haben. Ihr
Schiangenfries ragte in einen entsprechenden Ausschnitt
im Architrav unter der dariiberliegenden Hohikehie hinein.
Das ist eine Anordnung, die an ii*gyptischen Bauten so
spiiter Zeit hii~ufig ist. Sie hat zur Folge, daB die Archi-
travstreifen zu beiden Seiten des Schiangenfrieses kriiftig
vor die Wandfla*iche treten miiissen und deshalb a"'sthetisch
eine Stii*tze verlangen, je eine der Wandflaiche vorgelegte
dii"nne Sa*iuleA 61 In unserer Wiederherstellung wird auch die
un terste Hohikehie durch dii**nne S iulchen form al gestii**tzt,
von denen sich emn kleines Bruchstii*ck vorn Schaft ge-
funden hat. Es ist kein Architrav unter dieser Hohlkehle
angenommen worden, urn die Tii*rhd"he nicht zu drii"cken;

Talkapelle wii*rden andere Kapitellforrnen keinen wesentli-
chen Unterschied machen.

Vor der Kapelle sind verschiedene Becken in den Fels-
boden eingelassen worden, die an alter Stelle mehr oder
weniger gut erhalten sind. Irn Schutt fanden sich Bruch-
sticke von einem Raucheraltar (Abb. 43), der vor der
Kapelle gestanden haben muf. In der Wiederherstellung
auf Tafel 2 ist er als Gegensti*ck zu einem der Becken auf-
gestellt worden, seitlich vorn Zuweg wie der Altar vor dem

85. z.B. Roeder, Naos Taf. 12 (Cat. G6n. Caire 70011).

86. Roeder, Debod Taf. 68, 83, 91.

87. z.B. Roeder, Debod Taf. 83 u. Roeder, Naos Taf. 34 u. 39 (Cat. Gs~n.
Caire 70024 u. 70034).

88. Boak, Karanis, Seasons 1924-31, Fig. 1 P1. 1.
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DIE TALKAPELLE BEI TAIFA 3

ABB. 44. HOHLKEHLL MIT URIENFRIES, VON LINER SCHRLANK AUF DE.RTERRASSE VOR DER TALKAPELLE (?). MASSTAB 1:5

Grabtempel des Petosiris in Tuna; 89 doch konnte keine
Standspur festgestellt werden, weil der Boden hier aufgefillt
gewesen ist. Die vorgeschlagene Aufstellung des Altars
bleibt jedenfalls unsicher.

Zur eigentlichen Kapelle gehdren noch andere Einrich-
tungen im Talkessel selbst. Auf dessen Nordseite ist aus
dem anstehenden Fels eine etwas gebogene Terrasse aus-
gehauen worden, 1,80 m breit und rund 6 m lang (Faltplan
3 und Taf. 12, B und 14). Sie hatte vorn einen niederen
Rand, teils aus Fels und teils aus eingesetzten Werksteinen.
Die Oberfiache der Terrasse weist eingetiefte Standspuren
von Gegenstiinden und Konstruktionen auf, doch Ia*t sich
leider nicht erkennen, was hier gestanden hat Oder er-
richtet war. Schafik Farid hat im Sommer 1960 Stiicke von
einer kleinen Hohikehle mit Schiangenfries aus dem Schutt
aufgelesen (Abb. 44),90 die zu einer solchen Konstruktion
gehi*rt haben wird, etwa als Abschluf einer Schranke. Auf
der Terrasse sind entweder Kulthandlungen volizogen
worden, oder es haben von hier aus hochgestellte Gaiste am
Kult vor der Kapelle beobachtend teilgenommen.

lZber der unteren Terrasse, die sich nur wenig iiber den
Boden des Talkessels erhebt, liegt noch eine zweite, weniger
gut hergerichtete, und auf der gegenii*berliegende Talseite
ist eine kleine waagerechte Fhiche in den Fels eingear-
beitet worden (Taf. 12, B rechts). Im Schutt sind Bruch-
stiicke einer Opfertafel (Abb. 45), eines kleinen Falken-
bildes (Abb. 46) und von einem Beckenrand(?) mit
griechischen Buchstaben darauf (Abb. 47) gefunden wor-
den. Alle diese Funde sind zusammen mit Tongefif~en und
Scherben (T/1S-25) sowie Aschenresten die Zeugen von
Kulthandlungen in und vor der Kapelle. Welcher Art war
dieser Kult, an welche Gottheit hat er sich gerichtet?

DEUTUNG

Die einsame Lage der Talkapelle, ihre kleinen Abmes-
sungen und das Fehlen von ii*berdeckten Nebenra-umen
zeigen, daB es sich nicht urn einen Tempel handeln kann,
in dem sta*indig em Gd*tterbild aufgestellt war, vor dem
emn tailicher Kult vollzogen wurde. Mit demn Ura*ienfries

-- ------ I
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ABB. 45. OPFERBLCKEN IN FORM LINES "HEILIGEN SEES," AUS

DEM SCHUTT VOR, DER TALKAPELLE. MASSTAB 1:5
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ABE. 46. BRUCHSTi*CK VON FALKENBILDCHEN. SANDSTEIN

ABE. 47. BRUCHSTiICK VON BECKENRLAND()
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DIE BAUTEN

Statuenschrein. Dieser muB das Ziel von Festziigen ge-
wesen sein, durch die eine Prozessions-Statue oder emn
tragbares Symbol herbeigebracht und fur die Dauer von
besonderen Feiern in diesemn Schrein aufgestellt wurde.
Vielleicht lift sich dieser Zweck der Talkapelle etwas
naiher bestimmen. Die bereits erw~ihnten Stufenlaufe, die
in den Talkessel hinabfuihren, und der anschlief~ende
Fu~steig (Taf. 12, B) weisen in die Richtung von Taifa,
wo zwei Tempel aus rbmischer Zeit gestanden haben; von
dort k6nnten und werden soiche Festziige ausgegangen
sein.

ABB. 48. TEMPELGRUNDRISS. UMZEICHNUNG EINEs FELSBILDES

Es ist m6glich, daB die Talkapelle in der Inschrift
gemeint ist, die im 4. Jahrhundert durch einen Kult-
verein der Isis an der Decke des Nordtempels von Taifa
angebracht worden ist. Zucker hat dieser griechischen
Inschrift ihren Sinn abgewonnen:9 1 Ei Isisverehrer hat
die Sumnme von 10200 (oder 10900) Talenten gestiftet,
von der eine crroa * yeatxavr gebaut werden soil, also emn
Schutzdach oder eine Halle, die agyptisch hnt genannt
wird. Roeder war der Ansicht, daB damit der Nqordtempel
selbst gemeint sei, in dem die Inschrift steht, besonders
weil dieser Tempel im Typ einer dgyptischen Vorhalle ent-
spricht, die in den Bau- und Widmungsinschriften der
Vorhalle des Tempels von Dendera mit [2-~ bezeichnet
wird. 92 Dazu hat Zucker bemerkt, daa die aufgewendete
Summe, deren Wert er im Jahre 1912 mit rund 425-450
Goldmark berechnet hat, nicht zumn Bau des Nordtempels
von Taifa ausgereicht hdtte, und daB3 dieser kaum erst im
4. Jahrhundert errichtet worden sei. Man k6nne die In-
schrift auch auf die baulichen Verdnderungen beziehen,
die am Nordtempel festzustellen si nd. "Freilich steht dieser
Annabme der Ausdruck go~toqaev uroa'(v) entschieden entge-
gen, den man doch eigentlich im Sinne der Stiftung des
ganzen Gebaudes verstehen miilfte. Aber es fdllt schwer,
die Inschrift auf emn anderes Gebdiude zu beziehen als das,
in welchem sie angebracht ist; die Ausdrucksweise des er-
sten Satzes wdire dann allerdings von ganz auBergew6hn-
licher Ungeschicklichkeit, und die M6glichkeit, daB nicht
die Halle, sondern eine andere Halle gemeint ist, muf3
offen bleiben."

Falls in der Inschrift die Talkapelle gemeint sein soilte,
kanri sie erst im 4. Jahrhundert errichtet worden sein,
also nach dem Abzug der r6mischen Garnison aus Taifa.
Am Bau selbst sagt die Form der Flilgelsonnen, besonders
die Form der von den Sonnenscheiben herabhdngenden
Uraen mit "Vogelkbpfen" und Atefkrone auf dem einen,
Doppelkrone auf dem anderen Kopf lediglich aus, da8 die

91. Friedrich Zucker, Debod bis Bab Kalabsche 111, S. 155-164.

92. Zucker, a. a. 0. S. 160 § 7.

Talkapelle in die "spite r6mische Zeit" gehdrt; eine
genauere Datierung ist von dorther nicht mdglich. Der in
der Inschrift genannte Baumeister "Sylvanus der Jilngere"
kann aber auch im 4. Jahrhundert n. Chr. nicht in anderen
Formen gebaut haben.

Geh6ren der Nordtempel von Taifa und die Talkapelle
in der durch die Inschrift gegebenen Weise zusammen, so
kann das Prozessionshild, das zwischen beiden hin- und
hergetragen wurde, nur eine Statue der Isis gewesen sein.
Aber ebensogut k6nnte die Talkapelle vom Sidtempel von
Taifa abhdingig gewesen sein, von dem wir nicht wissen,
welcher Gottheit er geweiht war. In der Nische, die sich
in der Riickwand der Talkapelle befindet, kbnnte eine
Steinpiatte gesessen haben mit einer Inschrift, aus der sich
der Sinn der Kapelle entnehmen ieB. Leider ist nichts
dergleichen gefunden worden.

FELSZEI CHNUNGEN
Auf der Gehindestufe unmittelbar 6stlich neben demn

Talkessel, in demn die Reste der Talkapelle liegen, sind
verschiedene Zeichnungen in ungefdhr waagerecht liegende
Felsflichen eingeritzt worden. Anscheinend geh6ren diese
vereinzelten Darstellungen in die Zeit der Benutzung
der Kapelle, ohne da8 sich eine Beziehung zwischen ihnen
und demn Betrieb in der Kapelle feststellen Muft.

ABB. 49. FELSBILD. SCHLANGE IM VIERPASS GELECT

1. Plan eines Gebaudes (Taf. 15, A), der sich ohne Schwie-
rigkeiten in unsere Zeichenweise iibertragen kif~t (Abb.
48). Die Raumanordnung des hinteren Abschnitts erin-
nert entfernt an die der r6mischen Profanbauten in
Taifa, 9 3 doch ist fraglos emn Tempel dlargestelit, denn
dem Hof ist emn Quai vorgelagert. Ob ein bestimmter
Tempel gemeint ist, bleibt ungewiB, es ist jedlenfalls
keiner mit gleichem GrundriB bekannt.

2. Darstellung einer Opfertafel in Form eines Labyrinths
(Taf. 15, B). Opfertafeln ahnlicher Form aus r6mischer

93. Monneret de Villard, La Nubia romana, Fig. 23.
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DIE FLUCHTDORFER

Zeit sind in Agypten mehrfach gefunden worden, doch
befindet sich bei diesen in der Mitte ein versenktes
Bassin, in das Stufen hinunterfiihren und in dem ein
Krokodil liegt. 94

3. Rechtecke mit diagonalen Teilungen (Taf. 15, C). Eine
dhnliche Felszeichnung hat H. A. Winkler bei der Oase
Dachie gesehen und fiir modern gehalten: "Another
singular drawing was possibly inspired by the British
flag which these Arabs saw here in the desert during the
war." 95 Diese Deutung diirfte ein Irrtum sein.

4. Sogenannte "Isisbiumen" (Taf. 15, D). Dieses Symbol
der Isis von Phi1H kommt in Unternubien oft vor, 96 die
Einritzung an dieser Stelle kann daher nicht als
sicherer Hinweis auf den Kult in der Talkapelle auf-
gefalt werden.

5. Eine zu einem Vierpa3 zusammengelegte Schiange
(Abb. 49). Es lieB sich bisher keine Parallele zu dieser
h6chst besonderen Form finden, die kaum an diesem
Ort erfunden worden ist.

6. Ein Achteck mit geometrischer Innenaufteilung (Abb.
50). Es handelt sich vielleicht um ein "Spielbrett," wie
modern eines mit quadratisehen Feldern an so vielen
Stellen in Agypten vorkommt. Neben der Achteck
sind kurze parallele Striche in zwei Gruppen eingeritzt,
wohl als Markierung gewonnener Punkte oder Spiele.
Die Zeichnungen Nr. 3 k6nnten ebenfalls einfachere
Spielbretter sein. ABB. 50. FELSZEICHNUNG. PHOT. GERSTER 960/12

DIE FLUGHTDORFER

FLUCHTDORFER ROMISCHER ZEIT
In dem rund drei Kilometer langen Gebiet zwischen Bet

el-Wali im Siden und Chor Girtrud im Norden befindet
sich an drei versehiedenen Stellen in der Wiiste je eine
Ansammiung kleiner Bauten, deren Mauern aus losen
Steinen ohne M,5rtel errichtet worden sind (Karte Abb. 51
bei FD 1-3). Diese Bauten sind an den drei festgestellten
Plitzen sehr unterschiedlich erhalten, was an der natiir-
lichen Verschiedenheit des verwendeten Steinmaterials
liegt. An dem Platz FD 1 sind die Bauten am wenigsten
zerstrt, weil hier die benutzten Steine flach sind, also
sicher aufeinanderliegen. An den beiden anderen Plitzen
sind die Steine rundlicher, die Mauern sind daher weitge-
hend eingefallen.

Die am besten erhaltene Ansammiung von Bauten (Taf.
16) haben wir aufgemessen (Abb. 52). Sie ist am Abhang
eines Wilstentales angelegt, einen halben Kilometer vom
Flulufer entfernt und so hinter einer Biegung des Tales
verborgen, dal3 sie vom Fruchtland aus nicht zu sehen ist.
Das gilt auch von den beiden anderen Pltzen, unter
denen FD 2 doppelt so weit vom Ufer entfernt liegt. Die
Bauten sind an natiirlichen Geldndestufen entlang er-

94. Ahmed Bey Kamal, Tables d'oifrandes, Cairo 1909, Cat. Gen. Caire
23214 et 23216; Evaristo Breccia, Le Mus&e Greco-Romain (d'Alexandrie)
1925-1931 P1. XXVI.

95. Hans Alexander Winkler, Rock drawings of southern Upper Egypt II,
London 1939, p. 14 P1. II, 1; Robichon hat bei Soleb ein Ostrakon gefunden
mit ahnlichen Zeichen darauf (Orientalia 31 [1962] Fasc. 1 Tab. XVI Fig. 3),
die er filr Wiedergaben kleiner Pyramiden hlt, was ich bezweifle.

96. Roeder, Die Blumen der Isis von Phila, AZ 48 (1910) S. 115 f.

richtet worden. Meistens lehnen sie sich an diese Stufen an
(Taf. 17), einige reichen in sie hinein in natiirliche Aus-
h6hlungen. Oberwiegend sind es kleine Rundhiitten, doch
kommen vereinzelt auch Bauten mit rechteckigem Grund-
riB vor, nur mit einer Raum oder auch mit mehreren
Rdumen (Abb. 53), und in wenigen Fdllen sind rechteckige
und runde Riume aneinandergebaut (Abb. 54). Einige
Riume waren mit Steinplatten iiberdeckt, die iibrigen
werden leichte Ddcher gehabt haben, etwa aus Zweigen
mit Matten dariiber. Ein einziges Rechteckhaus hat einen
Fufboden aus Steinpiatten.

In den Hiusern und Hitten ist nichts gefunden worden.
An einigen Stellen unmittelbar vor oder neben einem Bau
lagen Scherben von grofen t~nernen Wasserkrigen aus
r6mischer Zeit. Diese Scherben sind alle winzig klein, als
habe man die Kriige mit Absicht zerschlagen. Nur die
Henkel am Hals und die massive Spitze dieser Kriige
haben der Zerkleinerung widerstanden, nur aus ihnen ist
die einstige Form der GefdiBe zu entnehren. Gb unter den
pfenniggrofen Scherben auch solche von Tdpfen anderer
Formen sind, kann nicht festgestellt werden. Der Sinn der
vorgenommenen Zerst6rung bleibt unerfindlich.

Welchem Zweck dienten die gebauten Anlagen? Es
bieten sich zwei Deutungen an, zwischen denen auch dann
kaum zu entscheiden sein wird, wenn an anderen soichen
Platzen etwa Einzelfunde gemacht werden soliten. Jeder
Deutungsversuch muB von drei Feststellungen ausgehen:

1. Die Rundhiitten sind zu klein, ur als menschliche
Behausungen gedient zu haben. Es k6nnte sich ur Stdlle
fuir Kleinvieh handein.
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34 DIE BAUTEN

2. Die rechteckigen Raume konnen Menschen beher-
bergt haben. Die lichte Raumh*he von nur 145-150 cm,
die sich an gut erhaltenen Mauern messen huf*t, ist jedoch
ftur eine dauernde Bewohnung zu niedrig.

3. Es sind sehr viel mehr Rundhiitten vorhanden als
Rechteckbauten. Wenn es auch wenige Beispiele gibt, in
denen Rundhiitten mit einem Rechteckbau in direkter
Verbindung stehen, so scheint doch die ganze Anlage nicht
aus Geh*ften zu bestehen, die je aus einem Wohnhaus und
einer Anzahl von Rundhiitten fur Vieh und Vorraite
bestiinden.

Es ku*Bt sich vorstellen, daB Hduser und Hiitten durch
Nomaden oder Halbnomaden voril*bergehend benutzt wor-
den sind, etwa wa*hrend einer Erntezeit im Fruchtlande.
Das Fehlen von genii*gend Wohnra*iumen ware dadurch zu

erkki*ren, daB die Nomaden ihre Zelte vor den Rundhiitten
aufschlugen, wa*hrend in den festen Wohnhausern be-

sondere Waichter untergebracht waren, die den Ort zu

bewachen hatten, wenn sonst niemand anwesend war.

Gegen diese Deutung ist jedoch einzuwenden, daB alle

diese Plaitze sehr weit vom FluB entfernt liegen, his zu
einem Kilometer., alles Wasser fr Menschen und Vieh also
sehr weit transportiert werden mufte, und daB der Weg zu
den abzuerntenden Feldern sehr lang waire.

Die groBe Entfernung der Bauten vom Fruchtlande und
ihre gegen Sicht abgeschirmte Lage wird einem Be-
diirfnis ihrer Benutzer nach Sicherheit entsprechen, etwa
nach Schutz vor Rijuberbanden, die gelegentlich durch das
Niltal zogen. Die Bauern mdgen sich und ihre Habe aus
den D*rfern am Rande des bebauten Landes vor solchen
Banden in die Wiiste gerettet haben und werden an ihre
staindigen Wohnsitze zurii'ckgekehrt sein, wenn die Gefahr
voriierwr.Wr atten an den drei festgestellten Platze

also Fluchtdd*rfer vor uns.
Mlonneret de Villard, der den Platz FD 1 ebenfalls ge-

funden hat und Ger Belat nennt, ist der Ansicht, daB es
sich wahrscheinlich urn emn Dorf der Blemyer handelt.11
Das komrnt der hier zuerst gea*iuBerten Deutung nahe, und
es gelten auch hierfiir die dort erhobenen Einwa*inde.

97. Monneret de Villard, La Nubia medioevale I p. 29 Fig. 18-20 "Ger
Belat"; p. 42 Fig. 21 "Mobsen ed Din"; p. 56 Fig. 50-52. "Digber."
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ABB. 53. FLIJCHTDORF FD 1. KLEINE WOHNHAUSER. MASSTAB 1: 100
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ABB. 54. FLUJCHTDORF FD 1. NEHRRAUMIGE XXOH.NHAUSER.
MASSTAB 1: 100

EIN FLUCHTDORF CHRISTLICHER EIT
DaB Nubien auch noch in christlicher Zeit sehr unsicher

war, beweisen die starken Befestigungen ur nmkiines
Dorf, dessen Reste sich auf einer Insel im Bab Kalabsche
vor der Ortschaft Darmus auf dem Ostufer des Stausees
befinden (Karte Abb. 1 bei DM). Der befestigte Ort be-
deckte urspriinglich die ganze Hochflache der Insel, das
zeigen die Baureste auf der NordhIfte, geringste Reste
von Ziegelmauern auf der Siidhalfte und em kleiner Be-
festigungsrest an der Siidspitze der Insel (Abb. 55).

Die Nordhailfte der Insel haben wir ausgegraben (Abb.
56). Sie ist bedeckt mit Resten von diinnen Mauern aus
ungebrannten Ziegein, die an vielen Stellen jiber anste-
hende Felsbldcke hinweggebaut waren. Sie stammen zwei-
fellos von Wohnhiusern, deren Raumbestand sich nur
noch in zwei Fallen bestimmen laf*t. Sonst sind nur em-
zelne Raume und zusammenhanglose Mauern festzu-
stellen. E rechteckiger Bezirk von 12 m auf 14 m, der von
diinnen Mauern umgeben ist, konnte eine Kapelle ent-
halten haben (Taf. 18, A); das bleibt jedoch nur eine Ver-
mutung, weil die geringen Reste keine Ergainzung zulassen.

Aus weicher Zeit stammen diese Hausreste? J. L. Burck-
hardt, deram 25. Februar 1813 an Darmus vorbeigeritten
1st, hat die Insel davor anscheinend fur bewohnt gehalten.
Er hat auf seinem Wege nach Siiden, den er auf dem
Ostufer genommen hat, das Gebirge siidlich von Contra
Taphis auf einem Kamel iiberquert: "We descended again
to the bank of the river in one hour, and passed the village
of Darmout built partly upon a rocky island, and
partly upon the high rocks of the eastern shore.""8 Aus
der angegebenen Reisezeit-eine Kamelstunde gleich 4
km-geht hervor, daB Burckhardts Darmout das heutige
Dorf Darmus ist, auch wenn Burckhardt in der Beschrei-
bung seiner Riickreise auf dem Westufer die Insel verse-
hentlich an eine andere Stelle versetzt: "We halted for the
night, a little way beyond Dar el Waly, at Khortum

a village opposite the island of Darmout..9.99 Das
dii* rfte ei ne Verwechslung m it ei ner anderen I nsel sei n, den n
dase Donrf Chartuim ieg~t faszt 2) km scic~her als Darmus.

sonders in der NordhIfte der Insel. An den drei Ecken der
Hochflache sind abgrerundete Bastionen angelegt, von de-
nen die Bastion an der Nordwest-Ecke einen Raum mit
Ziegelmauern trug, wohi em Wachterzimmer.

Der einzige feststellbare Zugang zum eingeschlossenen
Bezirk liegt auf der sehr steil abfallenden Ostseite, dem
Dorfe auf dem Festlande zugewandt. Die Bewohner von
Darmus geben an, daB bei Niedrigwasser eine trockene
Verbindung zwischen der Insel und dem Festlande
besteht. Die hiangste Zeit des Jahres aber war der be-
festigte Ort von \Vasser umgeben, was seine Sicherheit
wesentlich erh*ht hat.

98. John Lewis Burckhardt, Travels in Nubia, London 1819, p. 10.

99. Burckhardt, a. a. 0. p. 120.
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DIE GRABERFELDER 3

Aus weicher Zeit stammt die Bebauung der Insel, und
wie lange ist diese bewohnt gewesenXWas auf der Insel im
Schutt aufgelesen worden ist (Abb. 70 und 71), stammt aus
christlicher bis islamischer Zeit. Zwei hier gefundene
Kupfermunzen aus dem 14. Jahrhundert sind jedoch als
Streufunde emn viel zu unsicheres Anzeichen filr die
rnogliche Dauer der Bewohnung. Heute wird die Sil*d-
ha*ilfte der Insel dazu benutzt, Durrastroh zum Trocknen
auszubrei ten.

Die Befestigung der Insel mit einer durchschnittlich
1,50 m dicken Mauer aus Feldsteinen ist em so grof3es
Unternehmen, daB kaum angenommen werden kann, sie sei
von den Bewohnern des kleinen eingeschlossenen Dorfes
geleistet worden. Viel wahrscheinlicher ist es, daf3 die Insel
als Fluchtburg eingerichtet worden ist ftir die Bewohner
des groBen Dorfes auf dem Festlande, die sich bei Bedro-
hung hier zusarnrendra*ingten.

ABB. 55. PLAN DER INSEL VOR DEM DORF DARMUS. MASSTAB 1:500

DIE GRABERFELDER

BESCHREIBUNG
Innerhaib ihrer Konzession hat unsere Expedition in

verschiedenen Gegenden eine grdfBere Anzahl von Grabern
freigelegt, die nicht in geschlossenen Friedho*fen hiegen,
sondern in weiten Abstainden voneinander ii*ber Wii*sten.-
gelii*nde verstreut sind (Karte Abb. I bei A, B und C;
Karte Abb. 5 1 bei D und E).- Die rund 500 Gr aber gehdo*ren
alle dem gleichen Typ an: man hat fulr jede Beisetzung
einen natii*rlichen Spalt im Feisboden aufgesucht, den
Leichnarn und die Beigaben hineingelegt und dann ii*ber
der aufgefWIiten "Grabkarnrer") einen Oberbau aus ringsurn
aufgelesenen Feldsteinen errichtet. Die Lage der Graber
ist also durch das Vorkommen entsprechend grof~er Fels-
spalten bestirnmt worden, weshaib die Graiber so weit
verstreut liegen (Taf. 19, A). Alle Griiber ohne Ausnahme
sind lange vor unserer Untersuchung beraubt worden.
Dabei ist kein Oberbau unberii*hrt geblieben, iiberall sind
die Steine nach alien Seiten fortgeraumt worden (Taf. 19,
B); am wahrscheinlichsten war jeder Oberbau emn nahezu
runder, flachgewo*lbter Hii*gel einfachster Art.

Der Inhalt der Graber ist von den Dieben so griindlich
ausgenommen worden, daB3 in den weitaus mneisten
Grabern nicht einrnal Knochenreste zurii*ckgeblieben sind.
Solche fanden sich, fast restlos verwittert, in Spuren urn
die einzelnen Graber verstreut. Aus dem Zustande der

Knochenreste ist zu schlief~en, daB die Graber schon vor
langer Zeit beraubt worden sind, etwa angeregt durch die
wissenschaftlichen Ausgrabungen von Friedho~fen ftir den
Archaeological Survey of Nubia seit 1907.

Die Ausbeute an Grabbeigaben ist unter diesen Urn-
stainden natiirlich sehr gering. Es handelt sich dabei
hauptsa**chlich urn Scherben von Tongefa~en und auch urn
eine Anzahl heiler Gefa~e, die durch irgendeinen Zufall
von den Grabraubern iibersehen worden sind. Diese
Gefii~e haben meist Formen der sogenannten X-Gruppe,
geho-ren also in die spatrornische-byzantinische Zeit. In
einern Grabe des Gra-berfeldes E no*rdlich vorn Bab
Kalabsche sind spa*itro*rnische Kupferrniinzen aus dern
Zeitraurn von 330-346 n. Chr. gefunden worden (Abb.
57),100 sie geben emn Datum post quern.

FORSTENGRABER
Aus all den untersuchten Grabern unseres Gebiets ragt

auf dernGraberfeld B eine kleine Anzahl von monunen-
talen Gra*ibern hervor, die zwischen groBe Felsbldcke einge-
baut auf dern unteren Rande eines steilen Bergkegels
liegen, des Gebel Khor Abu Sinna, etwa 1 km nordwest-
lich von Bet el-Wali (Karte Abb. 51 bei B und Abb. 58).

100. Bestimmt durch Dr. D. Kienast im Seminar fuir Hilfswissenschaften

der Archaologie, Universitat Frankfurt a. M. Dafir sei hier gedankt.
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DIE GRABERFELDER

Die sechs Gr~iber B 1-3 und B 6-8 unterscheiden sich
von all den kleinen, von uns untersuchten Hilgelgrabern
durch ihre GroBe und ihre Form, die die Grabrijuber nicht
zerstbren muften, urn an den Grabinhalt zu gelangen;
ausgerauht sind sie ebenso griindlich wie alle iibrigen
Gr~iber. Der Grabhfigel ist nicht nach der Beisetzung iiher
einem aufgefiillten Felsspalt errichtet worden, sondern er
ist unter Aussparung der ovalen Grabkammer in Form
eines flachen Bienenkorbes iher dem Feishoden aus
flachen Steinen aufgeschichtet worden. Der ungef~hr
runde Grabbilgel hat einen HuBeren Durchmesser von
3,5-4,5 m, die Grabgrube dlarin ist hei allen Grabern nicht
groB genug, umn einen ausgestreckten Leichnam auf-
nehmen zu kbnnen. jedler Grahhiigel ist mit einer Urn-
fassungsmauer versehen, die jedloch nicht bei allen grof3en
Graibern gleich angeordnet ist.

ABB. 57. SPXTR6MISCHE KuPFERMUNZEN vom GRXBERFELD E, GRAB 6.
MASSTAB 1:1

NR. 1. Vs. CONSTANTI/NOPOLIS, BHELMTER KOPF MIT

SZEPTER NACH LINKS

FOLLIs Rs. VICTORIA MIT SZEPTER UND SCHILD STEHEND NACH LINKS,

FUSS AUF PRORA

MUNZSTi TTE NIKODEMIA? Mi1NZZEICHEN (S)MN1'?
CoH. 21 GEPRiOGT 330-335

NR. 2 Vs. CONSTANTI/NOPOLIS, BEMELMTER KoPF MIT

SZEPTER NACH LINKS

FOLLIs Rs. VICTORIA MIT SZEPTER UND SCHILD STEHEND
NACH LINKS, Fuss AUr PRORA

MUNZST) TTE Rom? MiTNZZEICHEN (R)FE? CON. 21
GEPRAGT 330-335

NR. 3 Vs. CONSTANTI/NOPOLIS, BEHELMTER KoPF MIT

SZEPTER NACH LINKS

FOLLIs Rs. GLOR/JA EXERC/ITUS, ZWEi KRIEGER, ZWISCHEN

IHNEN EIN FELDZEICHEN

Mi1NZSTXTTEN-ZEICHEN N1CHT ERKENNBAR. COH. 4
GEPRXGT 33S-340

NR. 4 Vs. DN CONST/(ANS PF AVG), KOPF MIT

DIADEM MACH RECHTS

FOLLIs Rs. VOT / XX / MVLT / XXX im KRANZ

MUNZZEICHEN NICHT ERKENNBAR. CON. 197 GEPRXGT IM

OSTEN 341-346

Die sechs groBen Graber zet-fallen in zwei Gruppen von
je drei Grabern. Die etwas kleineren B 1-3 auf der
Siidostseite des Bergkegels (Taf. 20, A) sind nahe anein-
andergeriickt. Bei ihnen ist die Umnfassungsmauer mit demn
Grabhiigel zusammengewachsen (Abb. 59), ihr auBerer
Durchmesser betr~igt 5 m hbis 5,60 mn, das Mauerwerk
steht his zu 1,45 mn hoch an. Sonst aber sind diese drei
Graiber so weitgehend zerfallen, daB weitere Besonder-

heiten nicht mehr festgestellt werden konnten. Kultan-
lagen scheinen bier nicht vorhanden gewesen zu sein,
jedlenfalls sind keine Reste von soichen erhalten. Weit
besser erhalten sind die gro~eren Grdiber B 6-8 auf der
Westseite des Berges. Bei diesen ist zwischen dem Grab-
hiigel und der Umfassungsmauer ein schmaler Urngang
frei, in den auf der Talseite emn breiter, auf der Bergseite
emn schmaler offener Zugang fuihit. Allen drei Grabern ist
ein ebener Hofraum mit Einbauten, offenhar Kultanlagen,
vorgelagert. Die drei Graber unterscheiden sich nur in
Einzelheiten voneinander.

O[BEL KHOP ABU SINNA
ABB. 58. LAGESKIZZE DER GRXBER B 1-3 UND B 6-8 SOWIE DER

W.KCHTERHijTTEN B 4-5 Am GEBEL KHOR ABu SINNA

0 _ _ _ _ _ i

ABB. 59. QUERSCHNITI' DURCH GRAB B 2. MASSTAS 1:75

Das G r a b B 7 (Abb. 60 und Taf. 2 1-22) ist inner-
haib seiner Umfassungsmauer nicht gut erhalten. Der
Grabhiigel ist zu einem grof~en Teil abgetragen worden,
anscheinend nicht durch Grabrauber, sondern durch eine
vorhergehende Ausgrabung, denn das Steinmaterial ist
auBerhalb des Grabbezirks abgeworfen worden (Taf. 22, A
links); sein iu~erer Durchmesser betragt rund 4,5 m. Die
Grahkamnmer mif~t 120 auf 130 cm und ist noch 105 cm
hoch erhalten. Sie liegt in der Mlitte des Hiigels, doch ist
an dessen Rand noch eine zweite Kammer eingehaut
worden, offenbar nachtraiglich fiir eine weitere Bestattung.

Die sorgfaltig aufgeschichtete Umfassungsmauer ist im
Mittel 75 cm dick. Sie ist fast ganz erhalten, auf der
Sidostseite sogar his zur urspriinglichen Hdhe. Sie schlof3
oben waagerecht ab, war auf der Talseite 320 cm hoch,
auf der Bergseite 87 cm. Der HiuBere Durchmesser be-
trdgt 7,5 m, der Umgang zwischen Grabhijgel und Urn-
fassungsmauer ist rund 75 cm breit. Dem talseitigen Zu-
gang ist emn 14 m tiefer Hof vorgelagert, der auf seiner
Siidwestsei te durch merkwiirdig unregelmdifige Konstruk-
tionen begrenzt wird (Taf. 21 und 22, A), vor denen sich
mehrere rechteckige Sockel befinden, alles das aus rohen
Steinplatten aufgeschichtet wie das Grab selhst. Oh die
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DIE GRABEREELDER 4

Einbauten Alttre waren, auf denen Opfergaben nieder-
gelegt wurden, bleibt ungewi. Doch ist das sehr wahr-
scheinlich, weil sonst keine Kultanlagen vorhanden sind,
und die Zugiinglichkeit des inneren Grabbezirks doch auf
einen standigen Totenkult schliefen laf*t.

Das G r a b B 6 (Abb. 60undTaf. 21, A) ist an das
Grab B 7 angebaut worden, es hat die gleiche GrdfBe wie
dieses. Der Grabhiigel ist fast ganz erhalten (Taf. 22, A).
Die Grabkammer mift 110 auf 160 cm und steht noch in
ganzer Hohe von 150 cm, es fehit nur die etwa 50 cm dick
anzunehmende Abdeckung, die von den Grabraubern fort-
genommen worden ist. Die Umfassungsmauer ist weit
weniger gut geschichtet und daher auch nicht so gut er-
halten wie die von B 7; rechts neben dem talseitigen
Durchgang ist sie alt durch eine Verdoppelung gestii*tzt
worden, die noch schlechter aufgeschichtet worden ist als
die Umfassungsmauer. Das Grab B 6 hat den Vorhof zu
Grab B 7 mitbenutzt, doch scheint es, als sei dieser Vorhof
zu diesem Zweck nach Norden zu erweitert worden.

Das G r a b B 8 (Abb. 61 und Taf. 20, B) liegt weiter
nordlich etwas hb*her am Berghang, es ist wenig kleiner als
B 6 und B 7. Der Grabhii"gel ist gegen gro"Bere Felsblo*cke
angebaut worden, die 120 auf 140 cm groBe Grabkammer

hRbl61 / /8

ABB. 61. PLAN DES GRABES B 8. MASSTAB 1:100

grenzt teilweise an diese Bl*cke. Die Umfassungsmauer ist
nicht ganz ringf6rmig, sondern bildet neben dem tat-
seitigen Zugang einen Winkel. Dieser seitlich verschobene
Zugang ist mit einer Steinpiatte iiberdeckt, die freie
Durchgangshd-he betragt 190 cm. Die Umfassungsmauer
steht noch 2 m hoch, an ihrer urspriinglichen H*he scheint
nur wenig zu fehien. Obwohl die Steinpiatten, aus denen
sie aufgeschichtet ist, horizontal vertegt worden sind,
scheint sie oben nicht waagerecht abgeschlossen zu haben

> B hatden C~orB 5z

ABB. 62. WX"CHTERHU**TTEN B 4 UND B 5AUF DEM
GRA*BERFELD B. MASSTAB 1:100

wie bei B 7, sondern der schraigen Linie des Geiondes ge-
folgt zu sein (Taf. 21, A linker Bildrand). Von den Kuttan-
lagen dieses Grabes sind zwei kleine aus Steinplatten auf-
geschichtete Sockel oder Alt*re erhalten.

Leider sind die groBen Graber genau so griondlich aus-
geraubt worden wie die von uns untersuchten kleinen
Gra*her B 9-14, die in weiten Abstainden voneinander
vereinzelt im gleichen Gebiet tiegen. In keinem Grabe
sind Knochenreste gefunden worden. Einzelne erhaltene
Gefaf~e aus diesen Gni-bern haben Formen der sogenann-
ten X-Gruppe (Abb. 72), auf~erdem aber wurden hier
bedeutsame Funde gemacht, die in Abschnitt II beson-
ders zu behandein sind.

um Fuirsten oder Stammeshaiuptlinge der Blemyes han-
deln, die sich hier haben beisetzen lassen, unfern von Ka-
labsche, das emn Hauptort dieses wilden Nomadenvolkes
war.

Die groen Graber scheinen bewacht gewesen zu sein,
denn in ihrer Naihe befinden sich zwei Hiitten beziehungs-
weise deren Reste, B 4 und B 5 (Abb. 62), die aus rohen

ABB. 63. QUERSCHNITT DURCH DAS GROSSE GRAB BEI CONTRA TAPHIS. MASSTAB 1: 100
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DIE BAUTEN

Steinplatten genau so aufgeschichtet worden sind wie die
Grabbauten. Die Hiitte B 4 hat einen GrundriB, wie ihn
das Schriftzeichen ra wiedergibt; an sie ist noch em
Windschirm aus losen Steinen angefiigt worden (Taf. 22,
B). Die Hiitte B 5 hat einen ovalen GrundriB, einen ver-
tieften FuBboden, nach dem eine Stufe hinunterfiihrt, und
eine Wandnische ftir das Aufstellen einer Lampe.

Auf demn Graiberfeld E no*rdlich vom Bab Kalabsche und
siidlich von Contra-Taphis liegen die Reste eines Grabes
(E 5), das im Typ den gro~en Gra*hern B 6-8 entspricht
und diese in den Abmessungen noch ii*bertrifft: der diuBere
Durchmesser des nicht ganz runden Grabbezirks betra*igt
im Mittel 10,20 m. Der flachgewo*lbte Grabhii*gel (Abb. 63)
liegt nicht in der Mitte des Bezirks, er ist wegen eines
herausragendlen Feisbiockes nach Westen zu verschoben

worden. Die Grabkammer ist oval 110 X 70 cm und 105
cm hoch; sie war restlos ausgepliindert. Die 65-70 cm
dicke Umfassungsmauer ist teilweise sehr zerfallen. Auf
der Ostseite des Bezirks la*t sich em netwa 1 m breiter
Durchgang erkennen. Gb noch em weiterer Durchgang
vorhanden war wie in den Umfassungsmauern der Graber
B 6- 8 konnte nicht festgestellt werden.

Auch das Grab E 5 muB wegen seiner Abmessungen
em Fiirstengrab gewesen sein. Diese Fi*rstengr Iber der
Blemyes lagen also nahe den Orten Talmis und Taphis, aus
denen der KO*nig der Nobatai, Silko, die Blemyes in der
Mitte des 6. Jahrhunderts vertrieben hat, wie er in seiner
bekannten Inschrift im Tempel von Kalabsche berichtet
hat. 01

101. Henri Gauthier, Le Temple de Kalabchah 1, Cairo 1911, p. '203-5.
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II

DIE FUNDE

A US den durch unsere Expedition ausgegrabenen Bau-
denkmalern und Graibern sind nur verhai*tnis-

fmaig wenige Funde zutage gekommen, weil alle
untersuchten Objekte schon vor langer Zeit griindlich
beraubt worden sind. Die Fundliste verzeichnet haupt-
sachlich Architekturteile, Opferbecken, Gefife und
Gefdifscherben, einige Miinzen und schlieflich Kleinst-
funde wie Perlen aus verschiedenen Werkstoffen, Gewebe-
und Lederreste.

Die Architekturteile, die Opferbecken und die Miinzen
werden in den folgenden Abschnitten nicht noch einmal
beschrieben, weil das schon im ersten Teil dieses Berichtes
geschehen ist. Die Architekturteile haben uns dazu
gedient, die zugehd*rigen Gebaude zeichnerisch wieder-
herzustellen, was besonders fur die Talkapelle bei Taifa
gilt. Die Opfertafeln aus dem Bergheiligtum iiber dem
Bab Kalabsehe haben uns den urspriinglichen Zweck seines
Mittelbaus erkennen lassen. Und die wenigen lu**nzen, die
in den Ruinen auf der Insel vor Darmus und in dem
Grabe E 6 auf dem Grdterfeld E n-rdlich vom Bab
Kalabsche gefunden worden sind, lieLen Schliisse zur
Datierung ihrer Fundphitze ziehen.

Wegen der weitgehenden Beraubung aller unserer Gra-
bungsobjekte ist an keiner Stelle eine geschlossene Fund-
gruppe zutage gekommen. Fur keines der vielen unter-
suchten Graber lief3 sich eine auch nur ungefahre Vor-
stellung davon gewinnen, was dem Toten wa*hrend der
Beisetzung ins Grab gelegt worden ist und in weicher
Verteilung. Auf den folgenden Seiten werden deshaib die
noch nicht besprochenen Funde nach Arten zusammenge-
steilt. Es werden zuna*chst die ICberreste von Glasgefdifen
bekanntgemacht, die ausschlief~lich in und bei Grabern
des Friedhofs B am Gebel Khor Abu Sinna gefunden
worden sind; darunter befindet sich unser bedeutendster
Einzelfund, der ro-mische Stangenbecher B 8/1. Es folgen
dann die Tongefaf~e und endlich die wenigen Kleinstfunde.

GLASGEFASSE
In und bei einigen Graibern des Graberfeldes B am

nubien geraten und hier als Beigaben in die Graber gelegt

worden sind, doch darf man sich diese Zeitspanne wegen
der Zerbrechlichkeit der teilweise hauchdii*nnen GefiiBe
nicht zu grof3 vorstellen. Ob die Glaser auf dem Handels-
wege in die Gegend von Kalabsche-Talmis gekommen
sind oder bei einem der ha*iufigen lOberfalle der Blemyes
auf die rdmische Garnison in Syene erbeutet worden sind,
lia**t sich nicht entscheiden. Die hohe Qualitit des grolen
Stangenbechers B 8/1 hult eher an die zweite M*glichkeit
denken.

B 11/9 Bruchstiicke von einem Fhischchen aus einem
der kleinen Graber. Die hellgrii*ne Glasmasse ist mit
winzigen Luftblasen durchsetzt, am Hals der Flasche mit
Luftschlieren und groben Verunreinigungen. Der Bauch
hat eine a-uferst dii*nne Wandung, etwa I mm, der auf-
gebeulte Boden und der Hals sind bis zu 1 mm dick. Der
Haisrand ist nach innen umgelegt. Die gezeichnete Form
der Flasche (Abb. 64 untere Reihe) ist nur ann*hernd
richtig, sie kann hoher gewesen sein.

B 12/3 Winzige Bruchstiicke von einem Fl*ischchen aus
farblosemn Glas mit Buckeldekor, ebenfalls aus einem
kleinen Grabe. Die Wandung ist hauchdii"nn. Die Form
auch dieser Flasche (Abb. 64 mittlere Reihe) if*t sich aus
den geringen Resten nicht genau bestimmen ("Trauben-
flasche" ?).

B/k Zwei im Gela**nde aufgelesene Bruchstii*cke von
einer Schale (?) mit bis zu 6 mm dicker Wandung. Von
den beiden Bruch an Bruch anpassenden Stiocken ist das
grof~ere kiar mit leichter griiner To-nung, das kleinere weif3
mit matter Auf~enseite. Dieser auff~illige Unterschied kann
nur durch aufere, fulr beide Stii*cke verschiedene Emn-
wirkungen entstanden sein. Eingeschliffener Dekor.

B 7/16 Bruchstii*cke von drei verschiedenen Glasge-
faifBen aus dem Fiirstengrabe B 7. Dem Rang des Grabin-
habers entsprechend geho*ren die Gefaife reicheren Formen,
an:

B 7/16a Scherben eines kugeligen Gefai3es aus kiarem
Glas mit ganz leichter gelbgrii*ner To*nung; Wandsta**rke
0,8-1,2 mm. Der obere Rand ist geradegeschliffen und so
diinn, daf3 es sich wahrscheinlich nicht um emn Trinkgeftif3

and Eastern Mediterranean areas around the 4th century A.D.
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GLASGEFASSE

B 7/16b Drei aneinanderpassende Scherben vam Boden
einer Schale (?) aus kiarem Glas; Dicke der Wandung
2 mm. Eingeschliffener Dekor. Urspriingliche Form und
Gr~fe des Gefal~es sind nicht mehr zu ermittein (Abb. 64
mittlere Reihe rechts).

B 7/16c Bruchstiicke yam Rand eines Gefa3es; Dicke
der Wandung 0,6 mm. Der festonierte Rand ist mit einem
blaugrilnen Faden eingefal3t, neben dem emn weiterer
Faden gleicher Farbe glatt umhjuft. Dieser zweite Faden
ist auf dem einen Bruchstiick geteilt, trotzdem geh6ren
beide Bruchstiicke zum gleichen Gefdof. Die farbigen
Faiden sind von der Unterseite des Randes her emn-
geschmolzen worden. Die urspriingliche Form ist nicht
mehr zu ermittein (Abb. 64 untere Reihe rechts).

B 8/1 Der bedeutendste Fund, der auf dem Grdberfeld
B gemacht wurde, ist emn grof~es Trinkgefif3 aus dem
Ejirstengrab B 8. Es lag bei der Auffindung nicht in der
vollstdndig ausgeraubten Grabkammer, sondern unter
einem ilberhdngenden Feisbiock, der in den Grabhiigel
einbezogen worden ist (Abb. 61 an der mit + bezeichneten
Stelle); das Glas war in sauberen Sand gebettet. Der
seltsame Fundort ist wohi als Versteck anzusehen, in dem
emn Grabrauber semnen Fund verborgen hat, um ihn spdter
ungesehen fortbringen zu k6nnen, was gijicklicherweise
unterblieben ist.

Das GefdB1 ist fast ganz erhalten (Taf. 1, Abwicklung
auf Abb. 64 oben), nur der angesetzte FuB3 ist bis auf
einen gr6l3eren Rest abgebrochen. Es scheint so, als sei
das Glas beschdidigt in das Grab gelegt worden, denn es
haben sich weder in der Kammer noch im Grabbezirk
weitere Reste des FuBes finden lassen. Das alabastron-
fdrmige Gefaf3 besteht aus kiarem, farbiosem Glas und ist
handwerklich hervorragend ausgefiihrt. Es ist ohne Fuf3
278 mm hoch, sein grdfter HuBerer Durchmesser betr~igt
77 mm. Die Wandung ist 1,5 mm dick, sie ist am oberen
lippenf6rmig ausgebogenen Rand verstdirkt.

Die Mantelfl~iche wird oben und unten durch einen auf-
gelegten Glasfaden begrenzt. fber dem oberen Faden
liegt der fiir das Trinken notwendige glatte Streifen, unter
dem unteren Faden der halbkugelige Boden des Gefaf~es.
Dazwischen ist die FlHche durch eingeschliffene waage-
rechte Linien-fiinfmal Doppellinien, einmal eine emn-
fache Linie-in sieben Streifen aufgeteilt, von denen der
oberste Streifen der schmalste (26 mm), der unterste der
breiteste (38 mm) ist, die iibrigen Streifen untereinander
anndihernd gleich breit sind (30--34 mm).

Fiinf der Streifen sind mit einfachen Strichmustern
bedeckt, der zweite und vierte Streifen tragen eine
griechische Inschrift, deren Buchstaben mit Doppellinien
eingeschliffen worden sind. Da die Buchstaben aus geraden
Linien zusammengesetzt sind, haben sie etwas entstellte
Formen, was auf anderen Gldsern r6mischer Zeit ebenso
der Fall ist. Auch die Strichmuster sind ziemlich unregel-
mHBig eingeschliffen worden. Der Anfang der beiden
Schriftzeilen ist mitje vier kleinen eingeschliffenien Strichen
bezeichnet, die Inschrift lautet: K Al I0Ci) P A C TA N 0 1K ElI

Ehe auf die Bedeutung der Inschrift eingegangen wird,
seien zunaichst weitere Glaser gleicher oder dhnlicher Art
genannt. Harden hat Trinkgefife gleicher Form ver6ffent-
licht, 2 es sind emn Glas der Myers Collection im Eton Col-

2. D. B. Harden, The Highdown Hill glass goblet with Greek inscription,
Sussex Archaeological Collections Vol. XCVII p. 3-20.

lege, das wahrscheinlich aus Agypten stammt,3 eines im
Manchester Museum aus Hawara 4 und eines im Museum
in Tripolis aus Fezzan.-5 Dazu kommt emn Glasgefaf3 im
Kunsthistorischen Museum in Wien aus einem romischen
Urnengrabe in Berslin bei Rudolfswert (Krain), das Kubi-
tschek 1903 verbffentlicht hat' und auch Harden und Kisa
erwdihnen. 7 Da es in Form und Grbfe-es ist ohne Fuf3
fast 24 cm hoch, sein gr68ter iuBerer Durchmesser be-
tr~gt 76 mm-unserem Stilck am iihnlichsten ist, sei es
hier wiedergegeben (Abb. 65).1 Im oberen Streifen steht
hier ebenfalls K A I I C CO) P A C, was zweifellos auch auf dem

ABiB. 65. GLASBECHER AUS ETNEM ROMISCHEN URNENGRABE IN KRAIN.

24 CM HOCH (KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, ANTI-

KENSAMMLUNG. INv. XI 975)

Glas aus Fezzan gestanden hat, von dessen oberem
Rand emn Bruchstiick mit K A erhalten ist. Das Glas im
Eton College ist in Form und Dekoration ebenfalls sehr
verwandt, ist aber viel kleiner-es ist ohne Ful3 167 mm
hoch-, und die Muster sind nur eingeschabt, nicht einge-
schliffen. Sein Fuf3 ist vollstdindig erhalten, nach seinem
Vorbild ist der Fuf3 unseres Glases zu erganzen.

3. Harden, a. a. 0. Fig. 2 and Pl. V(a) p. 10.

4. Harden, a. a. 0. Pl. V(b) p. 12.

5. Harden, a. a. 0. p. 12 and Fig. 4 p. 13.

6. Wilhelm Kubitschek, Ein r6mischer Glasbecher, Jahrbuch der k. k.
Zentralkommission NF Bd. 1, Sp. 183-194, Wien 1903.

7. Harden, a. a. 0. p. 12 n. S; Anton Kisa, Das Glas im Altertum Bd. III,
Leipzig 1908, Abb. 242 11 S. 633, 668.

8. Mit freundi. Erlaubnis nach Aufnahme des Kunsthist. Mus. Wien.
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Die Inschrift auf dem Wiener Stangenbecher hat Kubi-
tschek unter Hinweis darauf, daB auf einem Trinkglas
"Aufforderungen zum Trinken 9 und die beim Ausbringen
der Gesundheit jiblichen Zurufe" stehen werden, als
cai (e)1L s&pas aufgefa~t und iibersetzt: "Und auf Jahre
hinaus, noch Jahre hindurch," also als einen elliptischen
Zuruf, der etwa mit "m-gest Du gliicklich sein" oder
ihnlich zu erganzen ist. Erman hat dazu auf eine Ton-
lampe im Berliner Museum aufmerksam gemacht, auf der
die gleiche Zeile steht, und hat sie als KaIEl&pas gelesen
und mit "Du verbrennst die Stunden" ibersetzt. Er
wolite das auch auf das Wiener Glas anwenden, was
Kubitschek abgelehnt hat;10 die Fortsetzung auf unserem
Glase = ravoLKLcL etwa "mit dem ganzen Hause" gibt
Kubitschek Recht. Noll m*chte die Inschrift schairfer
fassen: "Durch die Zusammenstellung von KAIIC&)PAC und
TTANOIKEI wird nun klar, daf es sich um komplementaire
Ausdriicke handelt, wobei der erste Teil dieses Gliick-
wunsches temporale, der zweite lokale Bedeutung hat,
namlich: "fulr immer" und "iiberall."' Und dabei m*chte
ich es belassen.

Die Datierung des Stangenbechers B 8/1 in das 4.
Jahrhundert ist durch die ihm eng verwandten Gefdie
gesichert. 2 Schwieriger ist die Frage nach der Herkunft zu
beantworten. Das sehr ihnliche Glas im Eton College, das
wohl in Agypten hergesteilt worden ist, unterscheidet sich
von unserem Becher dadurch, daB seine Dekoration nur
eingeschabt, nicht eingeschliffen worden ist, und daB die
Glasmasse eine leichte griinliche Tdnung hat. Die Ghiser
aus Krain und Fezzan werden wahrscheinlich aus Syrien
stammen, und zu ihnen hat unser Glas die gr6*Bte Ver-
wandtschaft, besonders zum Stangenbecher aus Krain. An
einen westlichen Herkunftsort wird man kaum denken
dii*rfen.' 3

TONGEFASSE
von LABIB HABACHI

Die von uns ausgegrabenen und aufgelesenen Ton-
gefdiBe und Tonscherben werden hier in der Reihenfolge

9. Das Glas im Eton College triigt dlas Wort A A B E "ergreife (dlas Glas
urn zu trinken)," vielleicht als Parodie auf die sog. Siegesbecher, auf denen
AABE THN NEIKHN steht.

10. Kubitschek, a. a. 0. NP Bd. I Sp. 189 u. 191, wo Zitate zur tberset-
zung angegeben sind; NP Bd. II Sp. 293.

i. Brief v. 25.2.62; Harden, a. a. 0. p. 12 n. 5, hat bersetzt: "and for the

years," i.e. "for ever," und weist auf dlas Bruchstuick einer Schale hin mit
der Aufschrift SEMPER, a. a. 0. Pl. VII(b).

12. Form und Aufteilung kommen bereits auf einer ptolm. Terrakotte vor,
s. Wilhelm Weber', Die igypt.-griech. Terrakotten Bd. 11, Berlin 1914, S. 210
Nr. 358 u. Taf. 33 (Bln. 15765);- Hinw. Rubensohn.

13. Im Rhein. Landesmuseum Trier ist emiihnlich geformtes Glas mit
eingeschliffener Darstellung eines Kriegers, das Fremersdorf einer KO*lner
Werkstatt zugeschrieben hat; s. Frernersdorf, Figiirl ich geschliffene Glaser,
S. 10 Nr. 14 Taf. 10,2; Hinw. Kiumbach.

miiBten. Alle Gefae aus den von uns untersuchten Griibern
gehdren, wie wohlbekannte Typen unter ihnen ausweisen,
der Zeit der X-Gruppe an, deren Abgrenzung ja vorerst
noch ziemlich unscharf bleiben muB. Und an den jibrigen
Fundorten ist der zeitliche Zusammenhang zwischen den
fast ausschlielich verworfenen Funden und den Orten nur
sehr lose. Die Funde beim Bergheiligtum und bei der
Talkapelle reichen zweifellos fiber einen gewissen Zeit-
raum hinweg, und obwohl auch hier bekannte Typen ge-
funden worden sind, die die Bauten in zeitliche Bezie-
hungen setzen, fehien fur andere Funde die Vorausset-
zungen fur eine genauere Datierung.

Tongefde und Tonscherben sind in den Abbildungen 66
bis 81 im Maf3stab 1: 2 wiedergegeben worden, also doppelt
so gro wie sonst ibich ist. Das ist notwendig, urn die
eingeritzten Muster auf GefHBen einer bisher fast unbe-
kannten Keramik geniigend deutlich darstellen zu konnen
(Abb. 73-76 und 80). Die iibrigen Funde sind im gleichen
Mafcstab gezeichnet, urnGr"Benvergleiche zu erleichtern.

a. Keramik aus dem Bergheiligum iber
dem Bab Ka/absche

Fast alle Funde stammen aus dem Schutt, der in unbe-
kannter Zeit aus den Geba**uden des Bergheiligtums aus-
geriumt worden ist. Nur die Funde BK/32'1 bis BK/34
kommen aus den Griibern in der siidlichen Westterrasse,
sind also in die christliche Zeit zu setzen.

BK/32'1 Ollampe, tellerfbrmig mit Henkel, fast ganz
erhalten, Di. 13 cm, H. 3 cm; roter Ton (Abb.
66 und Taf. 23).

BK/32'2 Wie BK/32'1, Rand ringsum abgebrochen.
BK/33 Bruchstii*ck von Ollampe, Din. 8 cm, H. 4 cm;

roter Ton. Oberseite mit plastischem Dekor
(Frosch ?).

BK/34 Bruchstii*ck von Ollampe, Din. 5 cm, H. 3 cm;
roter Ton. Oberseite mit plastisehem Dekor
(FroschP).

BK/35 80 Gefaf~scherben und halbe Gefaife, darunter
die folgenden wichtigsten Stiiocke:.

BK/35 c Bruchstiick vom Rand einer Schale, gr6Oter
Din. 22 cm; weigelber Ton. Im doppelten
Randprofil aulen eine umlaufende Reihe un-
regelmaifBiger Kerben (Abb. 66 und Taf. 23).

BK/35 d GroBes Bruchstiick von Topf, gr6Bter Din. 15
CM, H. 12,7 cm, konkave Standflaiche; roter
Ton. Auf~en schwarz aufgemalte parabolische
Wi*nder (Abb. 66 und Taf. 23).

BK/35 e Unterer Tei eines roh gemachten GefiBes,
Din. 7,S cm; roter Ton (Abb. 66).

BK/35 f Bruchstii*ck von Napf, Din. 12 cm, H. 8,2 cm;
sehr feiner weif~gelber Ton. Auf~en horizontale
Rillen und eine Reihe aus eingedrii*ckten
Beulen (Abb. 67 und Taf. 23).
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BK/35 g Zwei Scherben, wahrscheinlich vom gleichen
Gefaf3; roter Ton. Schwarz gemalte Dekora-
tion auf gelbem Grunde (Abb. 67).

BK/35 h Urnenf6rmiges Gef3, Di. 21,5 cm, H. 16,3
cm; roter Ton. Au3en feine horizontale Rillen
(Abb. 66 und Taf. 23).

BK/35 i Zwei Scherben, wahrscheinlich vom gleichen
35 k Gefdif; heliroter Ton mit roter Engobe. AuBen-

seite mit Schilf (?) in schwarz und geib be-
malt (Abb. 67); vergi. T/25'1 (Abb. 69).

BK/35 1 Kleine Gefaflscherbe; weifgelber Ton. Gemalte
rote Linien, ob Schriftrest ? (Abb. 67).

BK/35 i Scherbe von konischem Gefi( mit Standring;
geiblicher Ton. Aufenflaiche fein gerilit, dar-
auf gemalte Farbflecke in rot und braun (Abb.
67).

BK/35 n Scherbe von ciner Schale; roter Ton. Auien-
seite mit reihenweis angeordneten kleinen
Kerben (Abb. 67 und Taf. 23).

BK/35 o Bruchstiick von einer Amphora (?);roter Ton.
Aufenseite gerippt, darauf gemaltes weifes
Band mit schwarzen Flecken (Abb. 67 und
Taf. 23).

BK/35 p Bruchstiick von einem Becher, Di. 10,5 cm;
roter Ton. Aufenseite gerippt (Abb. 66).

BK/35 q Dickwandige Schale mit Randprofil und Stand-
ring, Di. 23,6 cm, H. 4,7 cm; roter Ton
(Abb. 66).

BK/35 r Bruchstiick von einem cylindrischen Gefaf,
Dm. 22 cm; roter Ton. Unter dem dicken
Randwulst emn 4 cm breiter Streifen mit roter
Engobe, darunter gelbe Engobe mit schwar-
zer Malerei (Abb. 67 und Taf. 23).

BK/36 Kleine kugelige Flasche mit kurzem Hals und
gerader Standflaiche, Din. 6,9 cm, H. 6,3 cm;
roter Ton. Hals und Bauch mit horizontalen
Rillen (Abb. 66 und Taf. 23).

BK/a Grof~er Napf mit Standring, Din. 14,6 cm,
H. 8,6 cm; roter Ton. Auf~en gerilit, aufge-

inneren und diueren Rand rot aufgemalt. Un-
vollsta*indig (Taf. 23).

BK/e Napf mit Standring, Di. 9,5 cm, H. 7,1 cm;
brauner Ton. Auienseite unter dem Rand
gerilit. Unvollstaindig (Taf. 23).

BK/f Napf mit Standring, Di. ca. 9,5 cm, H. 6,3
cm; brauner Ton. Unter dem oberen Rand tief
gerilit, leichter unten. Unvollsthndig (Taf. 23).

BK/g Zwei Bruchstii*cke eines dickwandigen Napfes
mit Standring, Din. 11 cm; brauner Ton. Rand
weggebrochen. Auf~enseite gerilit (Taf. 23).

b. Keramik aus der Ta/kapelle bei Tajfa

Am Standort der Talkapelle selbst sind nur Architektur-
teile gefunden worden (T1/1-14). Alle Keramikreste stain-

men aus dem Schutt in Vorgehinde, das als Vorhof zur
Kapelle eingeebnet worden ist.

T/15 Napf mit ii*berhangendem Rand und Stand-
ring, Di. 16 cm, H. 7,7 cm; roter Ton (Abb.
68 und Taf. 24).

T/16 Groles Bruchstiick von einem Napf mit il*ber-
haingendem Rand und Standring, Din. 14,6
CM, H. 6,9 cm; roter Ton. Auenseite mit
feinen horizontalen Rillen (Abb. 68 und Taf.
24).

T/17 Napf mit ii*berha'ingendem Rand und Stand-
ring, Di. 12,3 cm, H. 6,3 cm; roter Ton.
Rand stark bestof3en (Abb. 68 und Taf. 24).

T/18 Napf mit breitem Rand und Standring, Di.
13,3 cm, H. 4,6 cm; roter Ton. Aufdem Rand
gemalte ausgebogte schwarze Linien auf gel-
bem Grund (Abb. 68 und Taf. 24); vergi. E/i
(Abb. 79).

T/19 Kleiner Napf mit flachem Rand, Dn. 10,2 cm,
H. 4,6 cm; weifgelber Ton (Abb. 68 und Taf.
24).

T/20 a Napf, Din. 10,1 cm, H. 7,4 cm; grober roter
Ton. Aufenseite unter dem glatten Rand
gerilit; im Napf 6-7 Stu*ck Holzkohle (Taf.
24).

T/20 b Napf, Din 10,3 cm, H. 6,7 cm; grober roter
Ton. Aufenseite unter dem glatten Rand
gerilit (Taf. 24).

T/20 c Napf, Din. 9,2 cm, H. 6,4 cm; grober roter
Ton. Auf~enseite gerilit. Loch in Basis (Taf.
24).

T/20 d Napf, Din. 9,7 cm, H. 5,6 cm; grober roter
Ton. Auf~enseite unter dem glatten Rand
leicht gerilit (Taf. 24).

T/20 e Napf mit steilem Rand, Din. ca. 9 cm, H. 6,6
cm; roter Ton. Unvollstaindig (Taf. 24).

T/2011 Becherf6riniger Napf mit steilem Rand, Din.
8,5 cm, H. 6 cm; roter Ton. In unteren Teil der
Auf~enseltite flahe Rillen; imnaf PemStfick

CM, H. 4 cm; gelblicher Ton (Abb. 68 und
Taf. 24).

T/21'2 Kleiner, sehr dickwandiger Teller, Din. 8,4 cm,
H. 3,6 cm; gelblicher Ton (Taf. 24).

T/22 Becherf6riiger Napf mit hohem steilem
Rand, Din.9 cm, H. 8 cm; weifgelber Ton.
Unter dein hohen Randstreifen I*uft auften
eine flache Rule um (Abb. 69 und Taf. 24).

T/23'1 Bruchstii*ck vom Rand eines Napfes nit stei-
len Rand (und Standring ?), Dn. 12,7 cm;
roter Ton. Auf den Rand sind auBen drei
senkrechte Striche schwarz aufgenalt (Abb.
69); vergl. B 8/2 (Abb. 72).

T/23'2 Scherbe von einer Schale, Din. 17,5 cm, H. 5,3
cm; gelblicher Ton (Abb. 68 und Taf. 24).
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T/24/1 Diinnwandige Schale konischer Form, Di. 10
cm, H. 5,9 cm; kleiner Standring; sehr feiner
gelbweiter Ton. AuBen laufen zwei diinne
Rillen ur (Abb. 69 und Taf. 24).

T/24'2 Kleine Schale, Di. 10,4 cm, H. 5,7 cm;
weilgelber Ton (Abb. 69 und Taf. 24); vergi.
B 7/9 (Abb. 72 und Taf. 26).

T/24'3 Kleine Schale, Di. 12,5 cm, H. 4,6 cm; weiB-
gelber Ton. Auf den inneren Rand aufgemalt
zwei umlaufende schwarzbraune Streifen
(Abb. 69 und Taf. 24); vergl. B 7/8 und 10
(Abb. 72 und Taf. 26).

T/25'1 Scherbe von einer Schale (?); weifgelber Ton.
AuBenseite mit schwarzer Farbe bemalt,
Schilf (?) (Abb. 69); vergl. BK/35 i + k (Abb.
67).

T/25'2 Kleine Scherbe vom Boden einer Schale
roter Ton. Der Boden mit konzentrischen
Ringen bemalt, braun auf gelbeinGrund
(Abb. 69).

T/26'1 Bruchstiick vom Rand einer grofen Schale,
Dm. 26 cm; brauner Ton. Aufenseite fein
gerippt (Abb. 68 und Taf. 24).

T/26'2 Bruchstiick vom Rand eines bauchigen Ge-
fail3es, Di. mind. 20,5 cm; brauner Ton. Pro-
fiierter Rand, Bauch aufen fein gerippt (Abb.
68); vergi. BK735 h (Abb. 66).

c. Keramik aus dem Fluchtdorf FD,?
im Khor Gebel Cam

In Fluchtdorf ED 2 (Karte Abb. 51) sind zwischen den
verfallenen Steinhii*tten einige wenige Scherben auf-
gelesen (S = "Siedlung").

S/1 Sehr kleine Scherbe; wei~gelber Ton mit roter
Engobe. Schwarze Linien und kleine Spritzer
(X-Gruppe).

S/2 Scherbe wie 5/1 mit schwarzen Linien (X-
Gruppe).

Alle Funde von der befestigten Insel vor Darmus sind aus
dem Schutt aufgelesen worden, em fester Zusaminenhang
zwischen ihnen und den ausgegrabenen Raumen konnte
nicht festgestellt werden.

DM75 Scherbe von einem bauchigen Topf, grO*Bter
Din. 13,5 cm; roter Ton. AuBenseite mit geo-
metrischen Mustern bemnalt in geib und
schwarz (Abb. 71).

DM76'1 Gefaitscherbe; roter Ton. Darauf Inschrift
(GOXIG mit schwarzer Farbe geschrieben (Abb.
70).

DM/6'2 Gefischerbe wie DM76'1 mit Rest der
gleichen Inschrift.

DM712 Ollampe, tellerf6rmig mit Henkel, Din. 11,5

CM, H. 3,5 cm; grober roter Ton (Abb. 71);
vergi. BK732'1 (Abb. 66).

DM713 a Gefafscherbe; grober roter Ton. Aufen unter
dem Rand umlaufendes geometrisches Muster
eingeschnitten (Abb. 70).

DM713 b Scherbe von einem bauchigen Topf, grO*fBter
Din. 25 cm; roter Ton. AuBen aufgenalt eine
Raute, darinnen eingepragt emn Kreuz (Abb.
70).

DM713 c Bruchstiick vom Boden einer Schale; weigel-
ber Ton. Innenseite mit Rosette aus roten
Linien bemalt (Abb. 71).

DM713 d Bruchstiick von einem massiven konischen
Gegenstand, wohi Geflideckel; ungebrannter
Ton., Di. 9 cm. Auf der Oberseite und um
den Rand kleine ovale Kerben und einge-
schnittene Linien (Abb. 70).

DM713 e Scherbe vom Rand einer Schale; emailliertes
Glas (?). Grundfarbe innen und auBen schwarz,
Zeichnung in grm und schwarz (Abb. 70).

DM713 f Scherbe von einem Topf, gr6Bter Di. 19,5 cm;
roter Ton, innen und auBen gegh*ttet. AuBen
in oberen Teil mit geometrischem Muster
schwarz bemalt (Abb. 71).

DM713 g Scherbe von Rand eines groBen Topfes, Di.
28 cm; roter Ton. Rest einer eingepraigten
Dekoration (Abb. 70).

DM713 h Kleine diinne Gefischerbe; roter Ton, ge-
ghi*ttet. Oberflkche mit Flechtmuster aus er-
habenen Strichen bedeckt (Abb. 70).

DM713 i Bruchstiick von einem groen dickwandigen
Topf, Din. 27 cm; dunkeibrauner Ton, poliert.
AuBen auf dein Rand lIa*uft emn eingeschnit-
tenes geometrisches Muster urn, verwandt mit
dem Muster auf DM713 a (Abb. 70).

DM713 k Bruchstii*ck eines dickwandigen cylindrischen
Gefa**Bes, Din. 17,7 cm; brauner Ton, poliert.
Auf der Auf~enseite eingeschnittene geome-
trische Muster (Abb. 71).

cm; weiBgelber Ton. AuBen unter dem Schalen-
rand eine Reihe von kleinen senkrechten
Kerben (Abb. 71).

DM713 p Scherbe von Rand eines Gefifes; roter Ton.
Rest einer eingepra*igten Verzierung mit klei-
nen erhabenen Buckein (Abb. 70).

DM713 q Bruchstiick vom Rand einer Schale, Din. 25
cm; brauner Ton. Der Rand des GefaBes ist
gewelit (Abb. 71).

DM714 Kiciner Napf, Din. 7,5 cm, H. 3,5 cm; roter
Ton, gegliittet. Auf der Innenseite Brand-
spuren. Der Ton ist stark gesintert, der Napf
ko*nnte zum Schineizen von Metall gedient
haben (Abb. 71).
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TONGEFASSE 5

DM/15 Kleine Schale, Di. 10 cm, H. 2,3 cm;
brauner Ton. Das GefaB ist durch Feuer ge-
schwairzt, sein Verwendungszweck wohi wie
bei DM714 (Abb. 71).

e. Keramik vom Grdberfe/dA
Das Graberfeld A liegt auf dem Nordabhang des Khor
Kalabsche, unmittelbar westlich von Nagc el Khor (Karte
Abb. 51). Es wurden 34 weit verstreute Graber aufge-
funden und untersucht. Das Graherfeld (Taf. 19) zog sich
urspriinglich wohi noch weiter den Abhang hinunter, doch
ist dieser sehr durchwiihlt, weil hier die Steine zum Bau
des neuen Nagc el Khor weggeholt worden sind; dadurch
sind alle Spuren verwischt. Alle Graber sind ausge-
pliindert, nur vereinzelte Scherben sind zuriickgeblieben.

A 5 Oberbau zerst*rt, in der Felsspalte darunter
Reste von zwei Skeletten. Der eine Tote lag
auf dem Riicken, neben ihm das GefiB A 5/1,
der andere zusammengekauert auf der Seite,
neben sich die Scherben A 5/2-4.

A 5/1 Becherf6rmiger Napf, Di. 10 cm, H. 7 cm;
heliroter Ton (Taf. 24). Die Form ist der von
T/22 sehr nahe verwandt (Abb. 69 und Taf.
24).

A 5/2 Becher, aus vielen Scherben zusammenge-
setzt, Di. 8,8 cm; roter Ton mit schwarzem
Rand, poliert (Abb. 78 und Taf. 24).

A 5/3 + 4 Zwei Scherben von einem A 5/2 gleichenden
Gefaf3.

f. Keramik vom Griiberfeld B
Das Graiberfeld B liegt etwa 400 m westlich vom Gra*her-
feld A um den Gebel Khor Abu Sinna (Karte Abb. 51).
Lage, Form und Bedeutung der Graber wurden bereits
erdrtert (s. S. 37 if.). Alle Graber sind sehr griindlich
beraubt worden, die Funde sind mit wenigen Ausnahmen
aus dem Schutt herausgeholt worden, den die Grabra*uber
urn die Gra**er verstreut haben.

Unter der hier gefundenen Keramik wurden neben be-

B 2/1 a Scherben von einem Napf, Din. 17 cm, H. 9,7
cm; roter Ton, poliert. Zwei Wellenlinien urn
den Rand, reiches eingeritztes Muster fiber die
ganze Ho*he der Mantelfla-che (Abb. 74 und
Taf. 25).

B 2/1 b Zwei Scherben von einem Becher, Din. 7,.8 cm;
roter Ton, poliert. AuBenfliche mit einge-
ritzten Mustern bedeckt (Abb. 73 und Taf.
25).

B 2/1 c Drei Scherben von einem gebauchten Topf,
grofterDin. 14,5 cm; brauner Ton, poliert.
Auf en umr den Hals eingeritzte Wellenlinien,
auf dem unteren Teil des GefdBes Dreiecks-
muster (Abb. 76 und Taf. 25).

B 2/1 d Scherbe vom Rand eines Bechers, Din. 12 cm;

roter Ton, poliert. Eingeritzte Randverzierung
mit "laufendem Hund" (Abb. 74 und Taf. 25).

B 2/1 e Scherbe von kleiner Schale, Dn. 11,7 cm, H.
5 cm; roter Ton, poliert. Aulen um den Rand
drei eingeritzte Wellenlinien (Abb. 74 und
Taf. 25).

B 2/1 f Scherbe vom Rand eines Napfes, Dn. 16 cm;
roter Ton, poliert. Eingeritztes Muster aus
Wellenlinien und Dreiecken (Abb. 74 und
Taf. 25).

B 2/1 h Kleine Scherbe von einem Becher (?); brauner
Ton, poliert. Eingeritztes Muster aus Drei-
ecken.

B 2/1 i Drei Scherben von einer groen Schale, Din.
21,7 cm, H. 9,8 cm; brauner Ton, poliert. Em-
geritztes Muster aus Strichen und Kreisen,
letztere mit roter Engobe ausgeffillt (Abb. 75
und Taf. 25).

B 2/1 k Scherbe von Napf mit TUlle, letztere wegge-
brochen, Di. 15 cm, Form wohi wie B 8/6
(Abb. 76); hellroter Ton, poliert. Eingeritztes
Liniennuster (Abb. 76 und Taf. 25).

B 2/1 1 Scherben von einer grof~en Schale, Din. 24 cm,
H. 12,5 cm. Eingeritztes Muster aus Linien
und mit vertieften Punkten ausgefiillten
Fkichen, letztere mit brauner Engobe i'ber-
zogen (Abb. 75 und Taf. 25).

B 2/1 i Scherbe vom Rand eines Napfes, Din.15,4
cm; brauner Ton, poliert. Eingeritztes Rauten-
muster (Abb. 74 und Taf. 25).

B 2/2 Grof~er Teil eines Bechers, Din. 11 cm, H. 10
cm; roter Ton. Unter dem Rand auf~en um-
laufender flacher Wulst (Abb. 76 und Taf. 25).

B 2/3 17 Scherben von Schalen, Bechern und Naoipfen
mit eingeritzten Mustern, doch so klein, daB
die urspriinglichen Gefaf~formen nicht er-
schlossen werden kd*nnen.

B 2/4 Scherben von einer Schale, grO*fBtes Stuck 10 X
10 cm; gelbweif~er Ton.

Ton (Abb. 72 und Taf. 25).
B 6/2 Scherbe von Becher, Din. 85 cm, H. 6 cm;

roter Ton, poliert. Eingeritzte Linien parallel
zum Rand und eingeritztes Muster (Abb. 73
und Taf. 25).

B 6/4 Scherbe von Schale; roter Ton, poliert. Emn-
geritztes Muster (Taf. 25).

B 7/1±2 Zwei Scherben von einem Becher, Din. 8 cm,
H. 8,2 cm; roter Ton, poliert, aber wenig
gebrannt. Eingeritztes Muster mit Rosetten
(Abb. 73 und Taf. 26).

B 7/3 a Scherbe von einem Becher, Din. 9 cm, H. 6,5
cm; harter roter Ton, poliert. Eingeritztes
Streifenmuster mit "laufendem Hund" (Abb.
74 und Taf. 26).
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62 DIE FUNDE

B 7/3 b Scherbe von Becher, Di. 10,5 cm, H. 6,5 cm;
dunkeibrauner Ton, poliert. Ur den Rand
eingeritzte Wellenlinien, Aulenseite sonst ge-
rillt (Abb. 74 und Taf.26).

B 7/3 c Scherben von einem Becher, Din. 9 cm, H. 6
cm; roter Ton, poliert. Eingeritztes Streifen-
muster, dazwischen "laufender Hund" (Abb.
74 und Taf. 26).

B 7/3 d Scherben von Napf, Di. 13 cm, H. 7,5 cm;
roter Ton, poliert. Unter dei Rand einge-
ritzte Wellenlinie, ibriges Muster aus yen-
tieften Punkten (Abb. 74 und Taf. 26).

B 7/3 e Bruchstiick von einem Becher, Di. 8,5 cm,
H. 6,3 cm; brauner Ton, poliert. Ur den Rand
eingeritzte Wellenlinie, darunten breiter Strei-
fen mit geometisierten V*geln (Abb. 73 und
Taf. 26).

B 7/3 f Zwei Scherben von Becher, Di. 8 cm, H. 5,5
cm; dunkeibrauner Ton. Ur den Rand
Wellenlinien, darunten nach unten zu de-
generierender "laufender Hund" (Abb. 74 und
Taf. 26).

B 7/3 g Fast ganz erhaltener Becher, Di. 7,5 cm, H.
6 cm; roter Ton, poliert. Rautenmuster mit
Ranken aus eingetieften Punkten (Abb. 73
und Taf. 26).

B 7/3 h Scherbe von einei Becher oder Napf, Di.
11,2 cm, H. 6,2 cm; roter Ton, poliert. Unter
dem Rand drei umlaufende Wellenlinien em-
geritzt (Abb. 74).

B 7/3 i Fast ganz erhaltener Becher, Din. 9,7 cm, H.
7 cm; geiblicher Ton, poliert. Eingeritzte
Wellenlinie am Rand, urn geometrischen Muster
darunter sind die Kreise mit brauner Engobe
ausgefiillt (Abb. 73 und Taf. 26).

B 7/3 k Zwei Scherben von einem Becher, Din. 8 cm,
H. 5,7 cm; dunkeiroter Ton, poliert. Urn den
Rand Wellenlinien, das eingeritzte Muster

73--und- 3Taf.1 26).L

cm; roter Ton, poliert. Eingenizte Wellen-
linie am Rand, Linienmuster darunter aus
Punkten zusammengesetzt (Abb. 73 und Taf.
26).

B/A-E, GefaBscherben, in der Uingebung der Griiber
G-H B 7 und B 6 aufgelesen; brauner Ton, polient.

Eingeritzte Muster (Taf. 25 und 28).
B 7/4 13 Scherben von mindestens 6 Gefaf~en; roter

oder brauner Ton, poliert. Keine Dekoration.
B 7/5 10 kleine Scherben von mindestens 4 Ge-

faf3en; feiner gelbweif3er Ton. Plastischen
Dekor aus Rillen und Beulen; einzige erkenn-
bare Form:

B 7/5 a Scherben von einem Napf, Din. 10,4 cm, H.

7,1 cm; feiner gelbweiBer Ton. AuBenseite mit
diinnen Rillen verziert (Abb. 72).

B 7/6 Hals von einem Krug mit einem Henkel; hell-
roter Ton, innen schwarzer Oberzug (Abb.
77).

B 7/7 GroBe Scherbe von einem bauchigen Topf,
grdter Din. 18 cm; heliroten Ton. AuBen ur
oberen Teil gerilit, angesetzter kleiner Henkel
(Abb. 77).

B 7/8 Kleine Schale, Di. 11 cm, H. 4,7 cm; hell-
gelber Ton. Ur den Rand auf der Innenseite
zwei schwarzbraun aufgemalte Linien (Abb.
72 und Taf. 26); veng. T/24'3 (Abb. 69).

B 7/9 Kleine Schale mit eingezogenem Rand, Di. 11
CM, H. 5,7 cm; feiner geiblichen Ton (Abb. 72
und Taf. 26); Form wie T/24'2 (Abb. 69).

B 7/10 Kleine Schale, Di. 13 cm, H. 4,8 cm; sehn
feiner geiblichen Ton. Ur den Rand auf der
Innenseite zwei schwarzbraun aufgemalte
Linien (Abb. 72 und Taf. 26); vengi. B 7/8.

B 7/11 Kleine Schale, ii*berhangenden Rand ausge-.
brochen, Din. 15 cm, H. 4,5 cm; heliroter Ton
(Taf. 26).

B 7/12 Unvollsta'indiger Napf, Din. 11 cm, H. 6,9 cin;
geiblicher Ton. Auenurn unteren Teil gerilit
(Abb. 72 und Taf.26).

B 7/13 Zwei einfache runde Ollaipen ohne Henkel,
+14 Din. 7,1 cm, H. 3,8 cm; roter Ton (Abb. 77

und Taf. 26).
B 7/15 Ollampe ohne Henkel, L. 11,2 cm, B. 9 cm,

H. 3,5 cm; roter Ton. Plastischer Dekor auf
den Oberseite, den Froschlampen verwandt
(Abb. 76 und Taf. 25).

B 8 Scherben von einem groBen bauchigen Topf,
grdfter Di. 26 cm; roter Ton, poliert. Emn-
genitztes Muster auf dem oberen Teil den
Auf~enfflache (Abb. 76 und Taf. 27).

B 8/2 Napf mit Standning, Din. 12 cm, H. 6,2 cm;
heliroten Ton, aueen unten dem 2,2 cm breiten

Ran heigi gechemt Aunau e

Unter dein glatten Rand eingekerbte Rillen
(Abb. 72 und Taf. 27); vergl. T/20'3 (Abb.
69).

B 8/5 Kleine Schale mit Rand, Dn. 13 cm, H. 4 cm;
roter Ton. Auf demn waagerechten Rand geib
aufgemalte Festons (Taf. 27); vergl. T/18
(Abb. 68).

B 8/6 Schenben von einem Topf mit Ausguf3-Tiille,
Din. 12 cm, H. 9,3 cm; dunkeibraunen Ton,
poliert. Urn den Rand eingenitzte Linien, die
Auf~enseite ganz mit einemn eingenitzten Rau-
tenmusten bedeckt (Abb. 76 und Taf. 27).

B 8/7 Schenben von einem flaschenartigen Gefi3,
Din. 9 cm, H. 9,7 cm; brauner Ton, polient
(Abb. 76).
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T ONGEFASSE 6

B 8/10 Scherbe von einern grofen Napf, Dm. 23,1
cm, H. 13,2 cm mit Standring; geiblicher Ton.
Oberer Teil der AuBenseite gerilit (Abb. 72 und
Taf. 27).

B 8/11 a Scherbe von einer Schale, Di. 17,5 cm, H.
8,5 cm; brauner Ton, poliert. Die AuBenseite
ganz mit einem eingeritzten Muster aus
Wellenlinien bedeckt (Abb. 75 und Taf. 27).

B 8/11 b Bruchstiick eines bauchigen Napfes, grOf*ter
Dm. 12,9 cm, H. 7,6 cm; roter Ton, poliert.
Eingeritzte Wellenlinien um den Rand, Drei-
ecksmuster auf der Man telfl che (Abb. 74 und
Taf. 27).

B 8/11 c Scherbe von einem Napf, Di. 9,5 cm, H. 6,9
cm; roter Ton, poliert. Um den Rand Wellen-
linien, darunter ein Muster aus Blttern (?),
die mit brauner Engobe ausgefillit sind (Abb.
73 und Taf. 27).

B 8/11 d Scherbe von einer bauchigen Schale, Di. 22,2
cm; helibrauner Ton, wenig gegIttet. Urnden
Rand Wellenlinien und gerade Linien, dar-
unter eingeritztes Muster aus Bliittern und
Bliiten (?) (Abb. 76 und Taf. 27).

B 8/11 e Schale, Di. 19,1 cm, H. 6,9 cm; roter Ton,
poliert. Um den Rand zwei Reihen aus kleinen
Kerben, darunter eingeritztes Muster aus
Doppellinien und Dreiecken (Abb. 75 und
Taf. 27).

B 8/11 f Scherben von einer Schale, Di. 17,5 cm, H.
6,4 cm; roter Ton, poliert. Die mit Punkten
ausgefiillten Dreiecke des eingeritzten Musters
sind dunkler rot (Abb. 75 und Taf. 27).

B 8/12 a, b Zwei Bruchstiicke von einem grof~en Teller
mit Standring; geiblicher Ton, rote Engobe.
Aufgemalte Dekoration in schwarz und weiss
(Abb. 77 und Taf. 26).

B 8/13 Scherbe von einem Teller (?); weif~gelber Ton
mit roter Engobe. Bem alt mit Tier (Hase ?);
schwarze Umrisse, gelber Koorper mit schwar-

B 11/3 Becher, Di. 9,7 cm, H. 6,9 cm; roter Ton,
poliert, stellenweise geschwarzt. Auen ur
den Randemin 1,6 cm breiter Streifen aus
wellenfdrmig eingetieften Punktlinien (Abb.
74 und Taf. 28).

B 11/4 Becher, Di. 8,6 cm, H. 7,3 cm; dunkeiroter
Ton, poliert. Auf~en drei uilaufende Bander
aus eingetieften Punktlinien (Abb. 74 und
Taf. 28).

B 11/5 Becher, Di. 8,3 cm, H. 7 cm; roter Ton,
poliert. Auf~en versetzt eingedrii'ckte Beulen,
dazwischen eingeritzte Dreiecksmuster (Abb.
73 und Taf. 28).

B 11/6 Napf mit iiberstehendem Rand, Din. 12 cm,
H. 5,3 cm; feiner heligelber Ton (Abb. 72 und
Taf. 28).

B 11/7 Napf mit Standring, Din 11,5 cm, H. 7 cm;
roter Ton. Die Form (Taf 28) gleicht der von
B 8 /4 (Abb. 72).

B 11/8 Gefatscherbe; roter Ton, poliert. Aulen auf
dem Rand drei eingeritzte Zickzack-Linien
(Taf. 28).

B 12/1 Scherbe von einem Becher, Din. 9 cm, H. 8
cm; roter Ton, poliert. AuBen urn den Rand
eingeritzte Wellenlinien, darunter Muster aus
Rauten und "laufendem Hund" (Abb. 73 und
Taf. 28).

B 12/2 Scherbe von zylindrischem GefdBf, Din. 8 cm;
feiner gelbweiBer Ton, rote Engobe. AuBen
Bemalung in schwarz, dunkeirot und gelb
(Abb. 77 und Taf. 26).

g. Keramik vom Griberfeld C

Das Gra*iberfeld C liegt sii*dlich'vom Khor Kalabsche und
westlich von Nagc el Birbe und dern Kalabsche-Tempel
(Karte Abb. 5 1). Es umfaft etwa 500 weit iiber Hiigel und
Tii*ler verstreute Gra**ber, von denen wir in unserer Kon-
zession rund 190 Gra*her fast ergebnislos untersucht haben.
Alle Graiber sind griindlich ausgeraubt, ihre Oberbauten
dabei zerstort worden. Nur in wenigen Gri*bern fanden
sich Knochenreste, einige andere enthielten Kleinstfunde
(s. S. 70), die von den Grabrii*ubern zuf~ilig ii*bersehen
worden sind. Die wenigen Keramikreste sind ausnahinslos
aus dem Schutt umn die Gra~her aufgelesen worden.

C/2-5

C/6

C/7

C/8

Vier kleine Gefdie mit schnabelf6rmigem Aus-
gu, Din. 6,5-8 cm, H. 4,5-5 cm; roter Ton,
gegla-ttet (Abb. 78 und Taf. 24).14

Kleine Scherben von Becher, Dn. 9,4 cm, H.
6,3 cm, mit Standring; roter Ton. In die
AuBenseite sind mit einer handfdrmigen Punze
Vertiefungen in senkrechten Reihen einge-
dri*ckt (Abb. 78).
Tassenf6rmiges GefdBt, Din. 11 cm, H. 6,5 cm;
roter Ton. Aufgemalter Dekor.
Scherben von einem Becher, Dn. 9,5 cm, H.
7 cm ; dunkelroter Ton, poliert. Auen urn den
Rand eingeritzte Wellenlinien, darunter Mus-
ter aus Rechtecken und Dreiecken (Taf. 24).

h. Keramik von der Grdbergruppe D

Die Grabergruppe D liegt an einer kleinen Bucht un-
mittelbar no*rdlich von Nagc Taifa gharb (Karte Abb. 1).
Die Gruppe besteht aus 10 Gra**bern, die in eine weiche
Schicht unter anstehender Sandstein eingeschnitten sind.
Alle Graber sind beraubt. In einigen fanden sich Knochen-
reste, die Toten lagen anscheinend auf dern Riicken,
Kopf nach Siiden. In einem einzigen Grab wurden 2
Kleinstfunde (s. 5. 68) und emn TongefHiB gefunden.

D 1/a GroBer tiefer Napf mit Standring, Din. 18,2
cm, H. 13 cm; geblicher Ton mit roter En-
gobe. Aufenseite in ganzer Hohe mit steiler
Zickzack-Linie dunkeirot beralt (Abb. 78 und
Taf. 24).

14. Der Verwendungszweck der Gefiie dieser Form ist nicht sicher zu
erkennen. Wahrscheinlich handelt es sich urn "Schnabeltassen" ftur die
Fiitterung von Kleinkindern, zumal emn sehr Ahnliches Gefaf (der C-Gruppe ?)
bei Anibe als Beigabe neben einer Kinderleiche gefunden worden ist: Stein-
dorif, Aniba 11197 u. Taf. 92, 14. Emn unseren Gefaen genau gleiches Ex-
emplar s. Garstang, Meroe P1. XLII, 6; im Text nicht erwaihnt.
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TONGEFA SSE 6

i. Keramik vom Graberfeld E
Das Graberfeld B, das dem Gra-berfeld C gleicht, liegt auf
dem Ostufer des Stausees, unmittelbar n6rdlich vom Bab
Kalabsche und siidlich von Nagc Sargi (Karte Abb. 1).
Hier liegen etwa 400 Graber iiber Hiigel und Senken
verstreut, von denen 176 von uns untersucht worden sind.
Alle Graber sind griindlich beraubt worden, dabei sind alle
Oberbauten zerst*rt. In 10 Grabern wurden Zufalisfun-
de gemacht, alles iibrigc ist aus 4cm Schutt aufgclescn
worden.

B 3/a Winziger Napf mit zwei massiven Henkein,
Dm. 3,3 cm, H. 1,7 cm; geiblicher Ton (Abb.
80).

E 3/b Winziger Napf, Dn. 4,3 cm, H. 2,5 cm; roter
Ton (Abb. 80).

B 3/c Oberk6rpcr ciner roh gemachtcn Fraucnfigur,
Puppe; brauner Ton.

E 3/4 Kleine Ollampe (?) mit Gruff, L. 5 cm, Di.
3,5 cm, H. 3 cm; roter Ton (Abb. 80).

B 3/c Henkel eines Gefafes (?), 5 X 2,3 cm; roter
Ton.

F 5 Dieses gro3e Grab wurde Scitc 42 (mit Abb.
63) bereits erwahnt im Anschluf an die Be-
schreibung der Fiirstcngraibcr B 6-8. Nur
wenige Objekte wurden im Grabbezirk auf-
gelesen:

E 5/a Zwci Scherben von grofBerem Topf, Din.17
cm; roter Ton, poliert. Auf 4cr Aufenseite
Dekoration aus Linien, die aus cingetieften
Punkten zusammengesetzt sind (Abb. 80 und
Taf. 28).

B 5/b Scherbe von Napf, Din. 12,4 cm, H. 7,2 cm;
brauner Ton, poliert. Auf dcr Auf~enscite
Zickzack-Linicn, die aus cingetieften Punkten
zusammengesctzt sind (Abb. 80 und Taf. 28).

E 5/c Scherbe von cinem Napf mit erweitertem
Rand und Standring, Din. 8 cm, H. 5,9 Cm;
feiner wcif~gelbcr Ton. Auf~cn under 4cm Rand

4cm Rand eingcritzt cmn "laufender Hund,"
darunter Rechteckmuster aus Punktlinien mit
stilisierten Weintrauben (Abb. 80 und Taf.
28).

E 9/c Scherben von cinem Napf roter Ton.
AuBen unter 4cm Rand cm Bandmustcr aus
cingcritzten Linien und Wellenlinien (Taf.
28).

E 9/4 Gr68ere Anzahl Scherben von d*nnwandi gen
Gcfadcn, darunter von cinem Napf, Di. 9,8
cm, H. 4,8 cm, au~en mit Rillendekor (Abb.
80).

B 10/a Kicine groteske Sitzfigur ciner Frau, Sockel
4 X 4 cm, H. 15,5 cm.

Aus 4cm Schutt um die Gra*iber des Graibcrfeldes B wurde
folgende

B/a

B/b I

B/b 2

E/d

B/f 1

E/f 2

E/f 3

E/f 4

B/f 5

E/g

B/h 1

B/h 2

B/h 3

B7/k 1

B/k 2

B/k 3

B/i

B/in

B/n

Keramik aufgclesen:

Grof~er Topf mit Randprofil und Standring,
Di. 26,6 cm, H. 18.7 cm; geiblicher Ton (Abb.
79 und Taf. 29).
Gefa mit schnabelfdrmigem AusguB, Din. 8
cm, H. 5,5 cm; brauner Ton (Abb. 81 und Taf.
28).
Bruchsti*ck cines kicinen Gefafes mit Ausgu3
Tul*le, Din. 5,8 cm, H. 3,4 cm; brauner Ton
(Abb. 8 1).
Scherben von cinem Napf, Di. 8,5 cm, H.
5,7 cm; roter Ton (Taf. 29).
Napf mit steilem Rand und Standring, Din.
13,5 cm, H. 8,8 cm; roter Ton. Aufenscite
gerilit (Abb. 79 und Taf. 29).
Schalenfdrmiger Napf, Di. 11, cm, H. 7,3
cm; feiner geiblicher Ton. Auf~enseite gerilit
(Abb. 80 und Taf. 29).
Napf mit steilem Rand, Din. 9,5 cm, H. 7,5
cm; geiblicher Ton (Taf. 28). Glcicht in 4cr
Form T/22 (Abb. 69 und Taf. 24).
Scherbe von cinem Napf mit steilem Rand,
Dn. ca. 9,5 cm; roter Ton (Taf. 29).
Kiciner Napf, Di. 10,1 cm, H. 9,6 cm; roter
Ton. Aufen unter dem schmalcn Rand un-
regelmaifBig gerilit (Taf. 29).
Kicines Gcfaf3 mit schnabelfdrmigzem Ausgul3,
Din. 6,3 CM, H. 3,3 cm; roter Ton (Taf. 28).14
Scherben von grof~cm GefafS; roter Ton,
poliert. Unter 4cm Rand auBen "laufender
Hund" cingeritzt, darunter Dreieckc um Rau-
ten (Taf. 28).
Scherbe von cinem Napf; brauner Ton, poliert.
Auf~en um den Rand zwei eingeritzte Wellen-
inien (Taf. 28).
Scherbe von cinem GefaBf; roter Ton, poliert.
Auf~en urn den Rand drci cingeritzte Wellen-
linien (Taf. 28).
Sct-h 1 ac mit- 1% brei't"m auslandemn Rand und" Of

senkrechte Striche (Ahb. 80 und Taf. 29).
Napf mit Standring, Di. 12 cm, H. 6,5 cm;
roter Ton. Aufen unterm Rand gerilit (Taf.
29).
Napf mit Standring, Din. 11 cm, H. 6,5 cm;
roter Ton (Taf. 29).
Kicines Gefaf3 mit schnabelfdrmigcin Ausguf3,
Dn. 7 cm, H. 4,6 cm; roter Ton (Abb. 81 und
Taf. 28).14
Kiciner Teller mit Fu3 oder Geftdeckcl, Din.
7 cm, H. 2,3 cm; roter Ton (Abb. 80).
Scherben cines Napfes, Din. 11 cm, H. 7,2 cm;
helibrauner Ton. Auf3en un den Rand "lau-
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68 DIE FUNDE

fender Hund" eingeritzt, darunter die Mantel-
fl che in Rechtecke aufgeteilt: die glatten
Recktecke mit brauner Engobe i-berzogen,
ebenso die Kreisflaichen in den gemusterten
Rechtecken (Abb. 80 und Taf. 28).

E/o Kleines Gefaf3 mit schnabelf~rmigem Ausguf,
Dm. 6 cm, H. 3,5 cm; brauner Ton (Abb. 81
und Taf. 28).'

E/p Krug mit zwei Henkein und Standring, Din
14,5 cm, H. 23,8 cm; geiblicher Ton. Aufen-
flche gerippt (Abb. 79).

B/r Kleiner Napf mit Standring, Di. 6,3 cm, H.
4,6 cm; feiner weifgelber Ton. Aufen unter
dem Randprofil eine Reihe kleiner einge-
driickter Beulen (Abb. 80 und Taf. 28).

B/v 1 Napf mit Standring, Di. 9,6 cm, H. 5,8 cm;
feiner weif3gelber Ton. Aufen zwei einge-
schnittene diinne Linien (Abb. 80 und Taf.
28).

B/v 2 Kleine Schale mit Standring, Din. 16 cm, H.
5,8 cm; roter Ton. AuIen im unteren Teil
gerilit (Abb. 79 und Taf. 29).

B/v 3 Kleine Schale, Di.14,5 cm, H. 4,4 cm; roter
Ton (Abb. 79 und Taf. 29).

E/w 1 Grofer Napf mit Standring, Di. 16,5 cm, H.
9 cm; roter Ton. AuFen leicht gerilit, aufge-
malte senkrechte Striche (Taf.29).

E/w 2 Napf mit Standring, Din. 16,5 cm, H. 9A4cm;
roter Ton (Abb. 80 und Taf. 29).

E/w 3 Napf mit Standring, Di. 13,3 cm, H. 6,6 cm;
roter Ton. Aul~en auf dem Rand eingeritzte
Marke (Abb. 80 und Taf. 29).

E/w 4 Napf mit steilem Rand und Standring, Din.
11,5 cm., H. 7 cm; roter Ton mit brauner
Engobe auf dem Rand. Der Rand aufgemalt
mit drei Gruppen von je drei unregelmaifBigen
senkrechten Strichen. Auf~en unter dem Rand
stark gerilit (Taf. 29).

E/w 5 Napf, Din. 9,5 cm, H. 6,5 cm; feiner weif3-

Amuletts, Bes darstellend (Abb. 71, M. 1:1).
DM/3 Pfeilspitze, L. 6,1 cm; Eisen (Abb. 71, M. 1:1).
DM74 Diinner lanzettf6rmiger Blechstreifen, L. 5,4

C, B. 7mm; Kupfer (Abb. 71, M. 1:1).
DM/7 Perlen aus Fayence und Glas, em Anhainger in

Opakglas, kleine Muscheln und emn Zahn vom
Schwein (?).

DM78 Runder Haarpfeil (?) mit profiliertemn Kopf,
Spitze weggebrochen, L. noch 7,7 cm (Abb.

DM79 Kleines stabf6rmiges Kultgerat( L. 13,5
cm; Kupfer. Oben darauf em kleines Kreuz,
unten ein abgerundeter Gruff (Abb. 71, M.
1: 1).

DM/10 Kleiner Rest eines arabischen Manuskripts,
22,8 X 6,5 cm; Pergament (Taf. 30, D).

DM71 1 Reste von Geflecht, 15 X 6 cm; Leder.

Gr a**berfeld A :
A 9/1

A 21/1

A 23/1

Ohrring, Din. 2 cm; Kupfer. Auf den Draht
aufgezogen 4 Glasperlen, davon eine vergoldet,
zwei opak und eine blau und weif.
17 verschieden grof3e Perlen, Glas in ver-
schiedenen Farben: grimn, blau mit wei~em
Strich, vergoldet.
72 Perlen verschiedener Gr6Be, Glas ver-
schiedener Farbe: grim*, blau und vergoldet.
Dabei zwei Muscheln.

Grabe rfeld B :

B 1/2

B 2/8

B 8/8

B 9/1

B9/2
B 9/3

B 9/4

B 9/5

B 11/1

aC 2/1

+2
C 3/1
C 4/1

C 5/1

C 6/1

C/i
C/9

C/l0

nC/i

taGrab
AD 

1/b

Gelber Geweberest., Wolle, und Geweberest,
feines Leinen. Stammen von der Bekleidung
des Toten.
Bruchstiick von einein Knopf, 7 X 6 cm; Holz.
Mag von einem Bettgestell stammen.
Reste von feinei Gewebe, Leinen. Von der
Bekleidung des Toten.
Arinband aus dickein rundein Draht, Din. 6
cm, Draht-Di. 5 mm; Bronze. Die Enden
sind abgeflacht und mit einer eingravierten
Linie verziert (Abb. 77).
Perle, Di. 1 cm; Karneol.
24 kingsdurchbohrte zylindrische Perlen, Din.
1 cm, L. 3-3,5 cm; Holz (Abb. 77 und Taf. 27).
Zwei querdurchbohrte zylindrische Perlen,
Dn. 5 mm, L. 2,5 cm; Holz (Abb. 77 und Taf.
27). Diese beiden Holzperlen sind wahrschein-
lich die Endstiicke der Kette aus B 9/3.
Kleine Gewebereste, Leinen; von der Beklei-
dung des Toten.
Reste von Bindungen, Leder.

erfeld C :
Zwei Arinringe aus Draht, Di. 7,5 cm; Eisen,
stark verrostet (Abb. 78).
14 kleine blaue Perlen, Fayence.
Verschieden grof~e Perlen, grim*e Fayence und
Glas, davon einige schwarz mit wei~ein Band,
andere vergoldet.
Kleines zylindrisches Gefdif mit flachein Rand
und Ausgul3, Din. 6,2 cm, H. 4 cm; Kupfer
(Abb. 78 und Taf. 24).1"
7 grof~e Perlen, Glas, eine Perle davon blau,
die im*brigen schwarz mit wei~ein Band.
33 sehr kleine zylindrische Perlen, Bein.
Stoifreste mit erhabenem eingewebten Muster,
11 X 20 cm; Wolle. Weitere Stoifreste, Leinen.
Flacher Fingering fulr Kind, Din. 12 mm, B.
4,5 mm; Silber. Bingraviertes Strichinuster

(Abb 78,m."2:1)

15. Ei in der Form gleiches, jedoch vie] grberes GeffI, Di. 10 cm, H.
8 cm, s. Emery, The royal tombs of Ballana and Qustul I Fig. 100 Nr. 21,
I1 P1. 74, B. 4-22.
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70 DIE FUNDE

D 1/c Kleiner Meifel, L. 15,5 cm; Eisen, stark ver-
rostet (Abb. 78).

Gra*berfeld E:
E 1/a 106 Perlen, Fayence, Glas und Stein; 1 An-

hainger, blaues Glas; 1 Ohrring, Eisen (?).
E 2/a Kleines rechteckiges Becken, 11,1 X 10,2 X 7

cm; Sandstein. Alle Seiten mit eingeritzten
Rautenmustern versehen, auf Seite d die
"Isisbiume" (Abb. 81 und Taf. 29).

E 4/a Kleine Steinwanne, 5,4 > 3,7 X 2,4 cm; Sand-
stein. Aul~en auf alien Seiten eingeritztes
Muster (Abb. 80).

E 4/b Kleines quadratisches Becken, 11,6 X 11,6 X
8,3 cm; Sandstein. Profilierter Rand, auf alien
Sei ten emn reliefiertes Palmettenmuster (Abb.
81 und Taf. 29).

E 5/d Emn Amulett in Form eines Gdtterauges, 19 X
12 mm; blaue Fayence. Eingeschlungen emn
S t UOck Drah t (Abb. 8 1, M. 2: 1).

E 6/b

E 7/a

E 8/a

E 8/b
F/c

E/e
E/q

E/u

49 Perlen verschiedener Form, einige aus Glas,
die anderen aus blauer Fayence, 1 Perle aus
roter Fayence, I aus Bein.
Reste von einem Paar Sandalen, Leder. Die
eine Sandale ist fast vollsta*indig, 15 X 11 cm,
von der anderen ist nur emStuck erhalten.,
10 X 11 cm.
Fin paar Ohrringe aus winzigen Perlen, blaue
Fayence.
5 grofie Perlen, Glas.
86 kleinste scheibenf6rmige Perlen, Din. 2,5
mm; Bein.
Kleine Gewebereste, Wolle, geib, rot und blau.
XVierkantiges Instrument' (Ahie ?); Eisen, L.
16,3 cm-. Der Gruff ist abgerundet, der mittlere
Teil mit kleinen Kerben versehen (Abb. 81).
Kleines quadratisches Becken, 11,5 X 11,5 X
8,5 cm; Sandstein.

NACHTRAG

Das Manuskript zum vorliegenden Bande wurde im
Sommer 1962 abgeschlossen. Inzwischen sind Berichte des
Osterreichischen Nation alkom itees der Unesco-Aktion
fuir die Rettung der nubischen Altertii*mer erschienen,
unter ihnen. Karl Kromer, R-mische Weinstuben in
Sayala (Unternubien); Osterreichische Akademie der Wis-
senschaften, Philosophisch-Historische Kiasse, Denk-
schriften 95. Band, Wien 1967, worm die Keramik aus
Sayala verd-ffentlicht worden ist. Sie stimmt mit der von
uns auf den Graiberfeldern B, C und F gefundenen Kera-
mik so genau ji*berein, dali hier darauf hingewiesen werden
mull. In Sayala sind viele ohne TO*pferscheibe hergestelite
GefaBe mit eingeritzten Mustern gefunden worden, die
denen gleichen, die in den Abbildungen 73-76 und auf
den Tafeln 24-28 wiedergegeben sind. Daneben sind wie

auch bei uns auf der T-pferscheibe gemachte Becher aus
sehr feinem hellem Ton gefunden worden. Selbst emn so
ungewohnlich verziertes Gefif wie unser C/6 (Abb. 78) ist
in Sayala einmal vorhanden.

Das Problem, das diese weitgehende Cbereinstimmung
der Keramik an zwei weit voneinander liegenden Platzen
aufwirft, kann noch nicht diskutiert werden, damit ist zu
warten, bis auch die Frgebnisse der iibrigen Nubien-
Fxpeditionen ver6ffentlicht sein werden. Frst wenn alles
gefundene Material vorliegt, wird man lCberlegungen dar-
ii*ber anstellen k6nnen, wo diese hd*chst besondere Kera-
m ik hergesteilt worden ist und von wem. Kromer hat sie
ans Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. datiert, was m6g-
licherweise noch modifiziert werden mull.

H. R.
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FALTPLAN 2. BERGHEILIGTUM OBER DEM BAB KALABSCHE. A. ANSICH-T VON

WESTEN, ABOEWICKELT. MASSTAB 1: 100. B. LXNGSSCHNITT,
ABGEWICKELT. MASSTAB 1: 100. TALKAPELLE BE! TAIFA. C.
LXNGSSCHNITT DUEcH KAPELLE UND TERRASSE,
ABGEWICKELT. MASSTAB 1:50

CF -1961

. ,I
1'a m

oi.uchicago.edu



oi.uchicago.edu



CF 1961

: I

6 s-lOin
l i i t i ! i i i i i i

FALTPLAN 3. GRUNDRISS DER TALKAP'ELLE UND TERRASSE BEI

TAIFA. MASSTAB 1:50

oi.uchicago.edu



oi.uchicago.edu



TAFEL 3

"
.. . T -1

- ..-, -- -
0-~

SSS S SS &S -4; -' .

SS 5S' 7
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TAFEL 4

DAS BERGHEILIGTUM CUBER DEM BAB KALABSCHE VON SODEN
GESEHEN (4) UND VON NORDOSTEN GESEHEN (B)
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TAFEL 5

DAS BERGHEILIGTUM. 4 UNTERBAU DES NORDBAUS, WERKSTEIN- UND ZIEGELMAUERWERK. B SO7DWVEsTECKE
VOM UNTERBAU DES NORDBAUS MIT STUTZMAUER DER ALTEREN TERRASSE
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DAS BERGHEILIGTUM. INNENRAUM DES NORDBAUS, SUDSEITE (,4) UND SUDWEST-ECKE (B)

oi.uchicago.edu



TAFEL 7

DAS BERGHEILIGTUM. 4 BL4 CKE VON DER :4LTEREN TERRASSE. B OBELIS KEN FORM IGE STIELE.
C BRUCHSTIDCKE VOM GEWANDE DER TIDR I)ES SCUDBAtJS. D BRLTCHSIJCKE VON

OPFERTIAFEL AUS DEM MIITTELBAU
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TAFEL 8

DAS BERGHRILIGTUM, INNENRAUM DES NORDBAUS. /I BLOCKE VOM BANKETT DER WESTSEITE IN SITU.

B BLOCK VOMI BANKETT, MIT ANGE.ANDERTEMN PROFIL (FALSCH AUFGESF:TzT)
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TAFEL 9

DAS BERGHFILIGTUM, NIITTrELBAtj. I NNFNRiXM M IT RESTEN DES BAN KETTS (PHOT.
GERSTER 971/9). B MIALEREI VONI KOPTISCHEN (;EWOLBE
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'I'AFEL 10

DAS BFERGH ElLIGT UN, NITEI.BALI,.. BLOCK VON DEIR OBEREN SCHICHT DES BANKETrTS.

B BRU'CliITCKE VON OPFE'RTAFELN, AUS DEM , SCH-UTT
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TAFEL 11

DAS BERGHEILIGTUM, JiiNGERE TERRASSEN. f CHRISTLICHES GRAB IN DER NORDTERRASSE.
B CHRISTLICHE GRABER IN DER SODTERRASSE

oi.uchicago.edu



TAFEL 12

DIE TALKAPELLE BEI TAIFA. .4 TALKESSEL MIT DEN FELSTEILEN DER KAPELLE, NACH SODEN GESEHEN
(PHOT. GERSTER 960/7). B TALKESSEL MIT TREPPE UND TERRASSE, NACH NORDOSTEN GESEHEN
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TAFEL 13

DIE TALKAPELLE BET TAIFA. DIE AUS DEM FELS AUSGEARBEITETEN TEILE, VON NORDEN GESEHEN
(,4, PHOT. GERSTER 783/29) UND VON OSTEN GESEHEN (B)
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DIE TALKAPELLE BEI TAIFA. Al DIE TERRASSE VON SUDEN GESEHEN.
B AUFSICHT AUF DIE TERRASSE
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TAFEL 15

FELSZEICHNUNGEN NAHE DER TALKAPELLE BEL TAIFA. /I GRUNDRISS FINES TEMPELS. B OPFERTAFEL()
IN FORM EINES LABYRINTHS. C SPIELFELDER (?). D ISISBLUMEN
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TAFEL 16

FLUCHTDORF NORDWESTLICH VON KALABSCHE (GER BELAT). GESAMTANSICHTEN
(PHOT. GERSTER 969/28 UND 33)
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FLUCHTDORF FD 1 (GER BELAT). I RUNDRU)TTEN AN EINER GELANDESTUFE. B RUNDHCTTEN
UND RECHTECKHAUSER (PHOT. GERSTER 969/26 UND 29)
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TAFEL 18

BEFESTIGTES DORF AUF DER INSEL VOR DARMUS. 4 HAUSRESTE. B TEILE DER BEFESTIGUNG
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TAFEL 19

GRABERFELD A AM KHOR KALABSCHE. 4 GESAMTANSICHT.
B UBERRESTE VOM OBERBAU DES GRABES A 4
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GRABERFELD B AM GEBEL KHOR ABU SINNA. 4 GRABER B 1-3.
B FUJRSTENGRAB B 8 (PHOT. GERSTER 969/10 UND 11)
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TAFEL 21

GRABERFELD B AM GEBEL KHOR ABU SINNA. FURSTENGRABER B 6 (MITTEN), B 7 (RECHTS)

UND B 8 (LINKS AM ABHANG), VON SUDWESTEN (,Y) UND VON OSTEN (B)
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TAFEL 22

GRABERFELD B AM GEBEL KHOR ABU SINNA. Z FURSTENGRABER B 6 UND B 7 VON NORDOSTEN
GESEHEN (PHOT. GERSTER 969/7). B WACHTERHUTTE B 4
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TONGEFASSE UND TONSCHERBEN AUS DENI BERGHEILIGTUM UJBER DEMI BAB KALABSCHF
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TAFEL 24

TONGEFASSE AUS DEM VORHOF DER TALKAPELLE BE] TAIFA. TONGEFASSE UND TONSCHERBEN
VON DEN GRABERFELDERN A UND C AM KHOR KALABSCHE
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TAFEL 25

TONSCHERBEN AUS GRABERN DES GRABERFELDES B AM GEBEL KHOR ABU SINNA
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TAF7EL 26

TONGEFASSE UND TONSCHERBFIN AUS DEN FORSTENGRABERN B 7 UND B 8
DES GRABERFELDES B AM GEBEL KHOR ABU SINNA
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TAFEL 27

TONGEFASSE UND TONSCHERBEN AUS DEM FURSTENGRAB B 8 DES GRABERFELDES
B AMN GEBEL KHOR ABU SINNA
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TIAFEL 28

TIONGFIFASSE UND TONSCHERBEN AUS GRABERN DES GRXBERFELDES B AM GEBEL
KHOR ABL' SINNA UNI) VOMI GRABERFELD E BEI CONTRA-TAPHIS
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TAFEL 29

TONGEFASSE UND SANDSTEINBECKEN VOM GRABERFELI) E BEI CONTRA-TAPHIS

oi.uchicago.edu
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