
DIE BEDEUTUNG DER „GOTTESHALLE DES ANUBIS" 
IM BEGRÄBNISRITUAL 

Z u d e n w i c h t i g e n , d e m T o t e n k u l t d i e n e n d e n B a u w e r k e n d e r ä l t e r e n Z e i t 
g e h ö r t d i e s o g . „ G o t t e s h a l l e ((zh-ntr) d e s A n u b i s " , a u f d e r e n B e d e u t u n g 
z u m e r s t e n M a l B . G R D S E L O F F i n e i n e r A r b e i t h i n g e w i e s e n h a t , i n d e r e r s i c h 
m i t e i n i g e n D a r s t e l l u n g e n d e s B e g r ä b n i s r i t u a l s d e r P r i v a t l e u t e i n d e n M a s t a b a s 
d e s A l t e n R e i c h e s a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a t 1 ) . A u s g a n g s p u n k t f ü r d i e B e s c h ä f 
t i g u n g m i t d e m P r o b l e m d e r „ G o t t e s h a l l e d e s A n u b i s " w a r f ü r B . G R D S E L O F F 
d i e F e s t s t e l l u n g , d a ß n a c h A u s s a g e a l t e r r e l i g i ö s e r T e x t e w ä h r e n d d e s K ö n i g s 
b e g r ä b n i s s e s i n d e r „ G o t t e s h a l l e " R e i n i g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n , 
d i e d e n R e i n i g u n g e n z u e n t s p r e c h e n s c h e i n e n , d i e n a c h B . G R D S E L O F F ' S 
M e i n u n g i m A l t e n R e i c h w ä h r e n d d e s B e g r ä b n i s r i t u a l s d e r P r i v a t l e u t e i n d e n 
a l s „ R e i n i g u n g s z e l t " (jbw) u n d a l s „ B a l s a m i e r u n g s s t ä t t e " (w'-bt) b e z e i c h n e t e n 
B a u w e r k e n d e s T o t e n k u l t e s d u r c h g e f ü h r t w o r d e n s i n d . A u f G r u n d d e r Ä h n 
l i c h k e i t d i e s e r r i t u e l l e n H a n d l u n g e n s a h B . G R D S E L O F F V e r g l e i c h s m ö g l i c h k e i t e n 
z w i s c h e n d e m K u l t b a u d e r „ G o t t e s h a l l e " i m k ö n i g l i c h e n B e r e i c h u n d d e m 
s o g . „ R e i n i g u n g s z e l t " (jbw) u n d d e r s o g . „ B a l s a m i e r u n g s s t ä t t e " {w'-bt) i m 
p r i v a t e n B e r e i c h , s o d a ß s i c h s c h l i e ß l i c h f ü r i h n e i n A n s a t z p u n k t e r g a b , d i e „ G o t 
t e s h a l l e " a u c h a r c h ä o l o g i s c h z u b e s t i m m e n . B e i d e m V e r s u c h e i n e r I d e n t i f i 
z i e r u n g d e r „ G o t t e s h a l l e " b e r i e f s i c h B . G R D S E L O F F a u f d i e i m V e r l a u f s e i n e r 
U n t e r s u c h u n g e n z u m B e s t a t t u n g s r i t u a l e r z i e l t e n E r g e b n i s s e , d a ß n ä m l i c h 
d i e D a r s t e l l u n g e n d e s s o g . „ R e i n i g u n g s z e l t e s " u n d d e r s o g . „ B a l s a m i e r u n g s 
s t ä t t e " i n d e n G r ä b e r n d e s A l t e n R e i c h e s o f f e n b a r B a u t e n a m U f e r e i n e s 
K a n a l s z e i g e n u n d d a ß b e i d e G e b ä u d e a n s c h e i n e n d e i n e a u f w e n i g e w e s e n t 
l i c h e R ä u m e b e s c h r ä n k t e N a c h b i l d u n g d e r A n l a g e e i n e s T a l t e m p e l s b e i d e n 
P y r a m i d e n s i n d . D a d u r c h e r g a b s i c h f ü r i h n v o n s e l b s t , d a ß d i e f ü r d i e R e i 
n i g u n g w ä h r e n d d e s k ö n i g l i c h e n B e g r ä b n i s r i t u a l s b e s t i m m t e „ G o t t e s h a l l e " 
m i t d e m T a l t e m p e l d e r a l t ä g y p t i s c h e n P y r a m i d e n b e z i r k e g l e i c h z u s e t z e n s e i 2 ) . 

D i e P r o b l e m a t i k d i e s e r D e u t u n g d e r „ G o t t e s h a l l e " z e i g t s i c h a n d e n z a h l 
r e i c h e n m ö g l i c h e n E i n w ä n d e n s o w o h l g e g e n d i e v o n B . G R D S E L O F F d u r c h 
g e f ü h r t e R e k o n s t r u k t i o n d e s B e g r ä b n i s r i t u a l s d e r P r i v a t l e u t e i m A l t e n R e i c h 3 ) , 
a u f d e r d i e G l e i c h s e t z u n g d e s s o g . „ R e i n i g u n g s z e l t e s " u n d d e r s o g . „ B a l s a m i e 
r u n g s s t ä t t e " m i t d e r „ G o t t e s h a l l e " b e r u h t , a l s a u c h g e g e n d i e I d e n t i f i z i e r u n g 

X) B . G R D S E L O F F , Das ägyptische Reinigungszelt ( 1 9 4 1 ) 3 9 - 4 2 . 
2 ) E . D R I O T O N , A S A E 4 0 ( 1 9 4 1 ) 1 0 1 3 ; S E L I M H A S S A N , Excavations at Giza I V ( 1 9 4 3 ) 

8 7 ff.; J. V A N D I E R , Manuel d'ArchSologie igyptienne I I ( 1 9 5 5 ) 5 6 8 - 5 7 2 ; vgl. auch G . A . 
R E I S N E R , Giza I I ( 1 9 5 5 ) 5 8 f . 

3) J . S E T T G A S T , Untersuchungen zu altägyptischen Bestattungsdarstellungen ( 1 9 6 3 ) 3 f f . 

Originalveröffentlichung in: Jaarbericht ex Oriente Lux 20, Leiden 1967-68, S. 307-317 
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der „ G o t t e s h a l l e " m i t d e m T a l t e m p e l a m R a n d e der W ü s t e 4), sodaß eine N e u 
un te r suchung verschiedener, m i t der „ G o t t e s h a l l e " z u s a m m e n h ä n g e n d e r 
Fragen ihre Berech t igung ha t . 

1. Seit d e m A l t e n R e i c h b is in die Spätze i t h ine in w i r d die Got tesha l le 
vo r a l lem in V e r b i n d u n g m i t d e m T o t e n g o t t A n u b i s gebracht . D iese Bez ie 
hungen z u A n u b i s , auf die auch B . GRDSELOFF hingewiesen h a t 5), s i nd z u m 
ersten Ma l w ä h r e n d des A l t e n Re iches z u erkennen. D i e f rühesten Belege 
s t a m m e n aus d e m Totenop fergebet , in d e m A n u b i s einst ursprüngl ich n u r 
als Her r des Nekropolengebietes , seit der 4. D y n a s t i e aber auch häu f i g als 
„ E r s t e r der Go t t e sha l l e " (hntj zh-ntr) bezeichnet w i r d 6 ) . Diese durch die 
To tenop fe r f o rme l des A l t e n Re iches bezeugte Z u o r d n u n g der Got tesha l le 
z u A n u b i s , ist auch in den Be ischr i f ten z u der B i l d fassung des Begräbn i s 
r i tuals in den Gräbern des N e u e n Re iches zu erkennen, w o die Got tesha l le 
dürchweg „Go t tesha l l e des A n u b i s " (zh-ntr n Jnpw) genannt w i r d 7). 

E s ist versucht worden , aus den h ierog lyphischen Schre ibungen fü r die 
B e z e i c h n u n g der Got tesha l le (zh-ntr) Rücksch lüsse auf die Gesta l t des B a u 
werkes z u ziehen. D iese Versuche , die zuerst v o n B . GRDSELOFF u n t e r n o m m e n 
u n d d a n n v o n anderen for tge führ t w o r d e n s ind 8), s ind insofern prob lemat i sch , 
a ls auf G r u n d der Besonderhe i t des ägypt i schen Schr i f t sys tems v o n der 
Schr i f t aus n icht m i t Sicherheit auf die w a h r e Gesta l t des durch die H i e 
rog l yphe beze ichneten B a u w e r k e s geschlossen werden k a n n . D i e Schre ibung 
des zusammengese t z ten A u s d r u c k s , ,zh-ntr" besteht z w a r in der Rege l aus 
zwei I d e o g r a m m e n . D a die be iden Ze ichen aber in erster L in i e die F u n k t i o n 
v o n v ie l fach ve rwendbaren P h o n o g r a m m e n haben , br ingen sie n icht m i t 
No twend igke i t eine Dars te l l ung des zh-ntr. Ähn l i ches gilt auch fü r das D e t e r 
m i n a t i v z u zh-ntr, das in Pyr. 184 a ( W 258, N 718, N t 552) u n d in vergle ich-

B i l d als D e t e r m i n a t i v zunächs t n u r a l lgemein einen B a u t e i l des T e m p e l s z u 
beze ichnen ha t , k a n n es unter U m s t ä n d e n ebenso gut zur D e t e r m i n i e r u n g 
anderer Tempe l te i l e dienen. A l l e in durch die Ta t sache , daß das Ze ichen 
n icht nur ein D e t e r m i n a t i v , sondern auch ein Bes tand te i l der I d e o g r a m m g r u p p e 
z u zh-ntr sein k a n n , darf n icht vo l l s tänd ig ausgeschlossen werden , daß das 
als D e t e r m i n a t i v verwendete B i l d eines religiösen B a u w e r k e s a u c h ta tsäch l i ch 

4) N a c h S. SCHOTT, Beiträge Bf 5 (1950) 247 A n m . 342 un te r s t eh t der T a l t e m p e l e iner 
we ib l i chen G o t t h e i t u n d n i c h t d e m G o t t A n u b i s . 

5 ) B . G R D S E L O F F , Reinigungszelt 4 1 f . 
6) Wb. I I I , 465.3. 
7) J . S E T T G A S T , Bestattungsdarstellungen 9 9 f f . 
8) B . GRDSELOFF, Reinigungszelt 40 f . ; A . B A D A W Y , Le dessin architectural chez les 

anciens egyptiens (1948) 48 f . ; Ders . , A History of egyptian Architecture I (1954) 64 ; 
J . VANDIER, Manuel d'Arch. dg. I I , 568 f. 

barer F o r m auch in Pyr. 2100 
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d a s als Got tesha l l e (zh-ntr) beze ichnete G e b ä u d e darste l len soll. U n t e r diesen 
U m s t ä n d e n m ü ß t e die Got tesha l l e als e in B a u m i t H o h l k e h l e u n d z e n t r a l e m 
E i n g a n g angesehen w e r d e n 9). 

D i e i n der Got tesha l l e d u r c h g e f ü h r t e n H a n d l u n g e n s ind auf den T o t e n 
ger ichtet . I n ihr w i r d die M u m i e w ä h r e n d des Begräbn isses au fgebahr t . D i e 
ä l testen Tex t s te l l en , die s ich auf den au fgebahr ten T o t e n i n der Go t tesha l l e 
bez iehen, s t a m m e n aus den P y r a m i d e n t e x t e n des A l t e n Re iches . I n Spr. 
219 w e n d e t sich die R e d e an den m i t Osir is g le ichgesetzten T o t e n , der als 
„e iner , der i n der Got tesha l l e (jmj zh-ntr) u n d in der R ä u c h e r u n g (jmj k3ft) 
i s t " (Pyr. 184 a) angerufen w i rd . D e r gleiche G e d a n k e v o m A u f e n t h a l t des 
V e r s t o r b e n e n in der Go t tesha l l e ist auch in e inem bis i n die Spätze i t h ine in 
belegten P y r a m i d e n s p r u c h (Spr. 690) 10) ausgedrückt , i n d e m in m y t h o l o g i 
sierter F o r m v o n versch iedenen, w ä h r e n d des Begräbnisses an der M u m i e 
durchge führ ten R i t e n ber ichte t w i rd . D o r t he iß t es: „ D e r F ü r s t ist v o n der 
Got tesha l l e u m f a n g e n " (Pyr. 2100 c). 

D e r A u f e n t h a l t des V e r s t o r b e n e n in der Got tesha l l e scheint a l lerdings 
n ich t a l l zu lange z u dauern . E r b i lde t n u r e inen Z w i s c h e n a k t i nnerha lb des 
R i t u a l s . So ist i n den S a r g t e x t e n aus der Zei t des Mi t t l e ren Re iches s o w o h l 
v o n der A n k u n f t , als a u c h v o m Ver lassen der Got tesha l l e die R e d e . B e i der 
A n k u n f t des Vers to rbenen „ w i r d L o b p r e i s g e m a c h t i n der G o t t e s h a l l e " (CT 
I , 228 f) . D a s Ver lassen der Go t tesha l l e geschieht , n a c h d e m an d e m T o t e n 
b e s t i m m t e R i t e n durchge führ t w o r d e n s ind. I m A n s c h l u ß an diese H a n d l u n g e n 
he ißt es : „ D u hast ein L e b e n bei A n u b i s , d u b is t versorgt (s'h) w o r d e n in der 
G o t t e s h a l l e " (CT I , 237 f -238 a). 

D i e in der Got tesha l l e vo l l zogenen R i t e n k ö n n e n d u r c h T e x t s t e l l e n aus der 
rel igiösen L i t e r a t u r des A l t e n Re iches n o c h näher spezi f iz iert werden . B e s o n 
ders w i ch t i g scheinen die R e i n i g u n g s h a n d l u n g e n gewesen z u sein, die auf 
Be feh l des s ich i n der Got tesha l l e a u f h a l t e n d e n T o t e n g o t t e s A n u b i s vo rge 
n o m m e n werden . D i e R e i n i g u n g w i r d dabe i m i t d e m W a s s e r aus v ier umst
und v ier C3bt-Kvügen (Pyr. 1293 b) b z w . m i t d e m Re in igungswasser der d o p 
pe l ten Menge aus acht nmst- u n d acht ' i&tf -Krügen (Pyr. 2011 c) oder m i t 
d e m Re in igungswasser aus v ier nmst-Kvügen u n d jewei ls e i n e m sfint- u n d 
' i ö i f - K r u g (Pyr. 1365a) durchge führ t . D a s Re in igungswasser selbst s t a m m t 
aus d e m Re in igungssee des T e m p e l s (vgl. Pyr. 1293 c) u n d w i r d wahrsche in l i ch i n 
den f ü r d ie R e i n i g u n g e n v e r w e n d e t e n K r ü g e n in der Got tesha l l e a u f b e w a h r t . 

N e b e n den R e i n i g u n g s h a n d l u n g e n m i t W a s s e r w e r d e n auch R e i n i g u n g e n 
m i t W e i h r a u c h in der Got tesha l l e vo l l zogen . A u c h d a f ü r s ind Be lege i n 
den a l ten rel igiösen T e x t e n z u f inden . D e r ä l teste Be l eg s t a m m t wieder aus 

9) A . H. GARDINER, Egyptian Grammar3 (1957) 495 klassifiziert die Hieroglyphe in der 
Zeiclienliste (O 21) als Abbild der Fassade eines Schreines. 

10) T . G. ALLEN, Occurrences of Pyramid Texts (1950) 99. 
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den Pyramidentexten, wo der Tote als „einer, der in der Räucherung ist" 
(jmj k3p: Pyr. 184 a) bezeichnet wird. Deutlicher ist eine Stelle in den Sarg
texten, an der es heißt: „Anubis macht angenehm deinen Geruch, der an deiner 
Stätte in der Gotteshalle ist, indem er dir Weihrauch gibt zu jeder Zeit" 
(CT I, 195 g-196 b). 

Die einzelnen Textstellen zur Gotteshalle in der religiösen Literatur des 
Alten und Mittleren Reiches geben verhältnismäßig wenig Aufschluß über 
die Funktion der Gotteshalle im Totenkult. Daher läßt sich zusammenfassend 
mit Sicherheit nur feststellen, daß sie als ritueller Ort unter dem Schutz des 
Anubis steht und daß in ihr Reinigungshandlungen durch Gießen mit Wasser 
oder durch Räuchern mit Weihrauch durchgeführt werden. Im Begräbnisritual 
werden die Handlungen an der in der Gotteshalle aufgebahrten Mumie voll
zogen und dienen dem Schutz des Toten. In diesem Sinn ist auch eine Stelle 
in den Sargtexten zu verstehen, an der mit Bezug auf den Toten gesagt wird: 
„Dein Schutz wird in der Gotteshalle bereitet" (CT I, 225 g) n ) . 

2. Die Bedeutung der Gotteshalle als Kultort während des Begräbnisrituals 
ergibt sich nicht nur aus den Textstellen der religiösen Literatur, sondern 
auch aus den Beischriften zu den Bestattungsdarstellungen des Neuen Reiches. 
In diesen Beischriften, die meist bei umfassenden Szenengruppen stehen, 
werden die Namen von verschiedenen Kultplätzen, an denen das Ritual spielt 
— darunter auch mehrmals der Name der „Gotteshalle des Anubis" — auf
geführt. Die Namen, bei denen oft Namen von Ortschaften und Gebäude
teilen unmittelbar nebeneinander stehen, sind vergleichbar mit dem in sog. 
„dritten Vermerk" des Dramatischen Ramesseumpapyrus stehenden Raum-
und Ortsbezeichnungen. Sie beziehen sich — allem Anschein nach — wie diese 
auf bestimmte Gebäudeteile eines nicht näher bestimmten Tempelkomplexes 
und können daher zur Lagebestimmung der Gotteshalle herangezogen werden. 

Zwei Texte in den Beischriften zu den Darstellungen des Begräbnisrituals 
in den Gräbern des Neuen Reiches sind für die Frage nach der Lage der Gottes
halle innerhalb der Tempelanlage von besonderem Wert. Der erste ist in 
mehreren Exemplaren als Beischrift zur sog. „Saisfahrt" in den Gräbern des 
Rechmire (TT 100) 12), Amenemhet (TT 82) l s j , Nebamun (TT 17) 14) und 

11) Sehr v e r w a n d t zu der F u n k t i o n der Gotteshal le i m T o t e n k u l t scheinen die A u f g a b e n 
zu sein, die der Gotteshal le i m Krönungsr i tua l des Dramat i schen R a m e s s e u m p a p y r u s 
zufal len. D o r t beg innt das Spiel m i t Re in igungshand lungen in der Gotteshal le (Z. 138). 
W e g e n zu großer Zerstörung des P a p y r u s können allerdings m i t A u s n a h m e des m i t 
Wasser gefül l ten u n d für die Re in igung bes t immten s/mif-Kruges die in der Gotteshal le 
au fbewahr ten u n d für das Krönungsr i tua l wicht igen Re in igungsmi t te l n icht näher 
b e s t i m m t werden. 

LA) N . DE G . DAVIES, The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes I I (1943) Ta f . 93. 
1 3 ) N . D E G . D A V I E S - A . H . G A R D I N E R , The Tomb of Amenemhet ( 1 9 1 5 ) T a f . 1 3 . 
14) T . SäVE-SöDERBERGH, Four Eighteenth Dynasty Tombs (1957) T a f . 24. 
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P a h e r j ( E l K a b ) 15) e r h a l t e n 10) u n d b e s c h r e i b t e i n e n k u r z e n A b s c h n i t t d e s 
R i t u a l s : 

„ R e z i t a t i o n s e i t e n s d e s V o r l e s e p r i e s t e r s : F ü r i h n S t a t i o n m a c h e n i n 
d i e s e r G o t t e s h a l l e d e s A n u b i s u n d b e i d e r V e r e i n i g u n g s h a l l e (j'bt wsht). 
D e n N N g e l e i t e n z u B r o t , B i e r , G e f l ü g e l u n d a l l e n s c h ö n e n D i n g e n d e r 
V e r e i n i g u n g s h a l l e (j'bt wsht). A n l a n d e n i n S a i s , a n d e m O r t , a n d e m d i e s e r 
g r o ß e G o t t w e i l t " . 

D e r T e x t n e n n t d r e i w i c h t i g e R ä u m e , d i e h i n t e r e i n a n d e r b e i d e r E i n f ü h r u n g 
d e r M u m i e i n d i e T e m p e l a n l a g e a u f g e s u c h t w e r d e n . D a b e i s c h e i n t d i e G o t t e s 
h a l l e d e s A n u b i s d e r „ V e r e i n i g u n g s h a l l e " (j'bt wsht) u n d d e m m i t S a i s i d e n 
t i f i z i e r t e n K u l t r a u m v o r g e l a g e r t z u se in . 

D e r z w e i t e T e x t m i t e i n e r L a g e b e s t i m m u n g d e r G o t t e s h a l l e , d e r b e i R e c h -
m i r e ( T T 100) 17) u n d A m e n e m h e t ( T T 8 2 ) 18) e b e n f a l l s i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e r s o g . „ S a i s f a h r t " s t e h t , i s t a u s f ü h r l i c h e r a l s d e r e r s t e u n d s t e l l t d e n 
B e s u c h d e r G o t t e s h a l l e i n d e n u m f a s s e n d e n R a h m e n d e s B e g r ä b n i s r i t u a l s 
h i n e i n : 

„ F ü r N N e i n s c h ö n e s B e g r ä b n i s n a c h d e m S t e r b e n m a c h e n . Z u r N e k r o p o l e 
z i e h e n u n d d e n N N z u r G o t t h e i t d e s S c h ö n e n W e s t e n s g e l e i t e n . Z u r G o t t e s 
h a l l e (zh-ntr) d e s A n u b i s i n d e r w e s t l i c h e n W ü s t e z i e h e n u n d d e n N N z u r 
( T e m p e l - ) B a r k e g e l e i t e n . S t r o m a u f w ä r t s z u r V e r e i n i g u n g s h a l l e (j'bt 
wsht) d e s N N z i e h e n . U m d r e h e n u n d s t r o m a b w ä r t s f a h r e n u n d d e n N N 
n a c h S a i s g e l e i t e n . S t r o m a b w ä r t s z u d e n b e i d e n T o r e n v o n B u t o z i e h e n . 
N a c h Hwt-Sr19) g e l a n g e n . D e n N N s t r o m a u f w ä r t s f a h r e n u n d i n d e r 
M i t t e d e s G e w ä s s e r s h a l t m a c h e n . A n L a n d g e h e n s e i t e n s d e s N N . . . " 

D i e s e r T e x t b e s c h r e i b t d e n T r a n s p o r t d e r M u m i e v o m E i n g a n g d e r N e k r o 
p o l e b i s z u d e n i n n e r e n G e b ä u d e t e i l e n d e r T e m p e l a n l a g e . D i e R a u m b e 
z e i c h n u n g e n n e n n e n d i e O r t e , a n d e n e n H a n d l u n g e n a n d e r M u m i e v o l l z o g e n 
w e r d e n . D a s e r s t e d e r a u f d i e s e W e i s e b e z e i c h n e t e n G e b ä u d e i s t d e r G o t t h e i t 
d e s S c h ö n e n W e s t e n s g e w e i h t . V o n d o r t g e l a n g t d e r S a r g t r a n s p o r t z u r G o t t e s 
h a l l e d e s A n u b i s , w o d i e M u m i e i n e i n e B a r k e h i n e i n g e s t e l l t w i r d . A u s d e r 
V e r l a d u n g d e r M u m i e a u f e i n e B a r k e k a n n g e s c h l o s s e n w e r d e n , d a ß m i t 
d e r A n k u n f t i n d e r G o t t e s h a l l e e i n n e u e r B e r e i c h b e t r e t e n w i r d , d e r v o n 
r i t u e l l e n W a s s e r w e g e n d u r c h z o g e n i s t . D a m i t w ü r d e s i c h d i e G o t t e s h a l l e d e s 
A n u b i s a l s e i n e A r t E i n g a n g s h a l l e z u e i n e m B e z i r k h e r a u s s t e l l e n , i n d e m d e r 

1 5 ) J . J . T Y L O R - F . L . L . G R I F F I T H , The Tomb of Paheri at el Kab ( 1 8 9 4 ) T a f . 5 . 
16) D e r T e x t erscheint in anderem Z u s a m m e n h a n g auch i m G r a b des D u a j - n e h e h in 

T h e b e n ( T T 125); vgl . J . SETTGAST, Bestattungsdarstellungen 99 Anna. 3. 
1 7 ) N . D E G . D A V I E S , Rekh-mi-re I I ( 1 9 4 3 ) T a f . 9 2 . 
1S) N . DE G. DAVIES-A . H . GARDINER, Amenemhet (1915) T a f . 11. 
19) E . CHASSINAT, Le mysthre d'Osiris au mois de Khoiak I (1966) 81 f f . 
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T r a n s p o r t der M u m i e in einer B a r k e beg innt 20). D i e daran ansch l ießend in der 
B a r k e aufgesuchten R ä u m e u n d K u l t p l ä t z e , die als „Vere in igungsha l l e " (j.'bt 
wsht), als „ S a i s " , als die „be iden T o r e v o n B u t o " u n d als ,,Hwt Sr" v o n H e l i o -
po l is bezeichnet werden , m ü ß t e n d a n n innerha lb dieses R i tua lbez i rkes l iegen. 

D i e V e r m u t u n g , daß es sich bei der Got tesha l le des A n u b i s u m die E i n 
gangshal le einer Tempe lan l age hande l t , w i r d durch eine Beischr i f t gestütz t , 
die i m E x e m p l a r des R e c h m i r e ( T T 100) 21) z u zwei verschiedenen w ä h r e n d des 
Begräbn isr i tua l s durchgeführ ten Re in igungshand lungen h inzugeschr ieben ist2 2) : 

„ R e z i t a t i o n seitens des Vorlesepriesters u n d des jmj-hnt. S tehen an 
den be iden Por ta l en (rwtj) der Gotteshal le . E i n R e i n i g u n g s b a d u n d das 
^ - w r - G e w a n d n e h m e n " . 

3 . D i e Be ischr i f ten z u den B i l de rn des Begräbnisr i tua ls bez iehen sich 
fast ausschl ießl ich auf die in den jewei l igen B i ldern dargestel l ten H a n d l u n g e n . 
D i e gelegentl ich v o r k o m m e n d e n Or ts - u n d R a u m b e z e i c h n u n g e n er läutern 
den räuml i chen Z u s a m m e n h a n g , in d e m die H a n d l u n g e n spielen. N u r selten 
al lerdings werden die in der Be ischr i f t e rwähnten G e b ä u d e u n d R ä u m e in 
ihrer Arch i tek turg l i ederung u n d -gesta l t dargestel l t . E s ist daher äußerst 
ungewöhn l i ch , daß bei den Szenen der sog. „ S a i s f a h r t " in der Bi lderro l le 
des Begräbn isr i tua l s die in der Be ischr i f t e rwähn ten Ört l i chke i ten durch 
die Dars te l l ung berücks icht igt werden (Fig. 22). 

100 

1 Q 

tu TS u 

ni 

17 t ü i w I M M J L 
Fig. 22. D ie sog. „Sa is fahr t " in den Gräbern des Rechmire ( T T 100) und des N e b a m u n 

( T T 17) aus Theben. 

I n den E x e m p l a r e n des R e c h m i r e ( T T 100) u n d N e b a m u n ( T T 17) aus 
T h e b e n u n d des P a h e r j aus E l K a b w i r d n ä m l i c h gezeigt, daß die B a r k e v o n 
e inem m i t M r - F r i e s geschmück ten G e b ä u d e z u e inem B a u w e r k h ingetre idel t 

20) A u c h i m Krönungsr i tual des Dramat ischen Ramesseumpapyrus betr i t t m a n durch 
die Gotteshalle einen neuen Tempelbezirk (Z. 138); vgl. J E O L 19 (1967) 421 ff. 

21) N. de G. DAVIES, Rekh-mi-re II (1943) Ta i . 89, vgl . Taf . 94. 
22) J . SETTGAST, Bestattungsdarstellungen 85. 
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wird, das durch die gegeneinander gestellten ntr-Zeichen sich als das in der 
Beischrift erwähnte Heiligtum „Sais" erkennen läßt23). Die Urform dieser 
Szene liegt, wie bereits H. JUNKER gezeigt hat2l), bei Darstellungen aus dem 
Bildprogramm der Mastabas des Alten Reiches25), wo allerdings der am 
Ausgangspunkt stehende Bau mit dem Mr-Fries nur in einem Exemplar 2B) 
— und dort nur in Resten — erhalten ist, während das am Zielpunkt dar
gestellte und mit den ntr-Zeichen geschmückte Gebäude eindeutig durch die 
Beischrift z3w als „Sais" bestimmt werden kann. Das am Ausgangspunkt 
stehende und in den Exemplaren des Alten Reiches schlecht erhaltene Gebäude 
mit Mr-Fries kann nach einer Paralleldarstellung im Grab des Snefru-jnj-
jschetef 27) aus dem Beginn des Mittleren Reiches als eine Halle oder ein Tor 
rekonstruiert werden, aus dem der rezitierende Vorlesepriester heraustritt, um 
die Treidler des Sargbootes in die Richtung des mit der Bezeichnung „Sais" 
versehenen Gebäudes zu entlassen. 

Auf Grund der ausführlichen Beischrift der gleichen Ritualdarstellung in 
den Gräbern des Neuen Reiches darf es als wahrscheinlich gelten, daß das 
Gebäude mit Mr-Fries, von dem aus sich der Barkenzug in Richtung „Sais" 
bewegt, die Gotteshalle des Anubis ist. Für die Identifikation dieses Gebäudes 
mit der Gotteshalle des Anubis sprechen drei Gründe: Zunächst ist darauf 
hinzuweisen, daß seit der Zeit des Alten Reiches ein mögliches Ideogramm 
für die Bezeichnung der Gotteshalle das Bild eines Gebäudes mit hkr-Fnes 
und eingeschriebenem ntr ist28). Es scheint nun doch •— im Gegensatz zu dem 
oben gesagten und in Übereinstimmung mit B. GRDSELOFF — die Möglichkeit 
zu bestehen, das Schriftbild mit der seit dem Alten Reich belegten Darstellung 
im Ritual zu verbinden 29). Ein weiteres Argument zugunsten der Identifi
kation dieses Gebäudes mit der Gotteshalle des Anubis ergibt sich aus den 
Begräbnisdarstellungen des Neuen Reiches in den Gräbern des Rechmire 
(TT 100) 30), Senemjah (TT 127) 31), Suemnut (TT 92) 32) in Theben und des 
Paherj inElKab 3S). Dort befindet sich der gerne als „Erster der Gotteshalle" 
(hntj zh ntr) bezeichneten Gott Anubis in einem mit hkr-Fvies geschmückten 

23) G. M. SCANDONE, OrAnt 6 (1967) 145-168, S. SCHOTT, RdEg 19 (1967) 104 ff. 
M) H. JUNKER, MD A I Kairo 9 (1940) 14. 
25) Nebkauhor (MDAI Kairo 9 (1940) 3, Abb. 1), Ptalihotep I. ( JNES 3 (1944) Taf. 13), 

Ptahhotep II. (MDAI Kairo 9 (1940) 4, Abb. 3), J h j - J du t (R. MACRAMALLAH, Mastaba 
d'Idont (1935) Taf. 8 und A S A E 54 (1956) 106 f., Taf. 5-6), Chmimhotep und Njanchchnum 
(unverö f fent l i ch t ) ; vg l . W . M . F l . PETRI, Royal Tombs I I (1901) T a f . 10.2, 11.2. 

26) Nebkauhor: H. JUNKER, M D A I Kairo 9 (1940) 3, Abb. 1. 
27) J . DE MORGAN, Fouilles ä Dahchour en i8g4~g5 (1903) T a f . 22. 
28) Vgl. die Bemerkungen von P. KAPLONY, ZÄS 88 (1962) 10 Anm. 1. 
29) S.o. Anm. 9. 
30) N . DE G . DAVIES, Rekh-mi-re I I (1943) T a f . 86. 
31) U n v e r ö f f e n t l i c h t ; vg l . J . SETTGAST, Bestattungsdarstellungen T a f . n . 
32) Unveröffentlicht; vgl. J . SETTGAST, a.a.O. Taf. 11. 
33) J . J . T Y L O R - F . L L . GRIFFITH, Paheri (1894) T a f . 5. 
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Gebäude, dessen Gestalt dem seit dem Alten Reich bei der sog. „Saisfahrt" 
dargestellten Gebäude mit Mr-Fries weitgehend entspricht. Zuletzt schließlich 
ist zu erwähnen, daß die Darstellung des Gebäudes mit A&r-Fries in dem Bild
streifen des Begräbnisrituals als Darstellung eines Torgebäudes gedeutet werden 
kann, was ja auch der ermittelten Lage der Gotteshalle am Eingang des Tem
pels entsprechen würde. Ähnliche Torbilder finden sich seit der Zeit des Neuen 
Reiches in den Vignetten des Totenbuches bei Kapitel 145 34). 

4. Die bis hierher geführten Untersuchungen zur Gotteshalle haben es 
wahrscheinlich gemacht, daß das in den Bildern des Begräbnisrituals dar
gestellte Gebäude mit Mf-Fries, von dem die sog. „Saisfahrt" ausgeht, mit 
der Gotteshalle des Anubis identisch ist. Obwohl das Gebäude bereits als 
ein Bestandteil eines Tempelkomplexes betrachtet worden ist, konnte es bisher 
mit keinem bestimmten Bauteil im Tempel verbunden werden. 

• An anderer Stelle wurde nun ausführlich dargelegt, daß ein großer Teil 
der Begräbnisdarstellungen in den Gräbern der 18. Dynastie aus der Fest
rolle eines Bestattungsrituals übernommen worden ist, das während der 5. 
Dynastie für das Begräbnis der Könige des Alten Reiches zusammengestellt 
worden ist35). Damit erhebt sich die Frage, ob die in den Bildern des Begräb
nisrituals dargestellten Gebäude sich nicht auf Architekturteile der Toten
tempel in der zweiten Hälfte des Alten Reiches beziehen. 

Die Raumgliederung der Totentempel des Alten Reiches ist durch die von 
L. BORCHARDT 36) und vor allem von H. RICKE 37) durchgeführten Untersu
chungen sehr gut bekannt. Noch weitgehend unerforscht dagegen ist die Frage, 
welche Namen die verschiedenen Räume des Totentempels tragen. Wichtige 
Vorarbeiten zu diesem Problem hat P. POSENER-KRIEGER bei der Bearbei
tung der Abusir-Papyri geleistet38). Ihr gelang es, aus einer für den Wach-
und Schließdienst des Tempels bestimmten Aufstellung von Gebäudeteilen 
einige Raumbezeichnungen mit bestimmten Teilen des Totentempels des 
Königs Neferirkare gleichzusetzen 39). 

Bei einer Gegenüberstellung der Raumbezeichnungen in der für die Ver
waltung des Tempels bestimmten Gebäudeliste mit den Raumnamen in den 
Beischriften zu den Darstellungen des Begräbnisrituals im Neuen Reich zeigen 

34) Vg l . z .B . T . G . ALLEN, The EgyptianBook ofthe Dead ( i960) Ta f . 41 f. 
35) H . ALTENMüLLER, Die Texte des Begräbnisrituals in den Pyramiden des Alten 

Reiches, T e i l B , K a p . 2 . i . b ( i m D r u c k ) ; vgl . einstweilen N . DE G . DAVIES-A . H . GARDINER, 
Amenemhet (1915) 55 f. 

36) L . BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Königs Sahure (1910-1913), Ders. , Das Grabdenk
mal des Königs Nefer-ir-ke-re (1909), Ders., Das Grabdenkmal des Königs Ne-user-re (1907). 

37) H . RICKE, Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des Alten Reiches I - I I (1944-1950). 
38) P . POSENER-KRIEGER, „ R e m a r q u e s sur l 'ensemble funeraire de Neferirkare K a k a i ä 

A b o u S i r " in Festschrift für Siegfried Schott (1968) 112 ff. 
39) P . POSENER-KRIEGER - J . L . DE CENIVAL, The Abu Sir Papyri (1968) T a f . 31-32. 
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sich jedoch so gut wie keine Übere inst immungen. D ie beiden unterschiedl ichen 
D o k u m e n t e weisen offenbar eine verschiedene Terminologie auf. D i e N a m e n 
in der für die Verwa l tung bes t immten R a u m a u f z ä h l u n g sind mythenfre i 
u n d beziehen sich auf die realen B a u t e n i m Tempe l . D i e in den Beischri f ten 
z u den Begräbnisbi ldern erwähnten R ä u m e dagegen tragen N a m e n v o n K u l t 
orten, in denen sich myth i sche Ereignisse abspielen, die erst innerhalb des 
R i tua lver laufs an Bedeutung gewinnen 40). 

D a die Bauinschr i f ten u n d die Pr imärquel len keine Ident i f i ka t i on der 
Gotteshal le des A n u b i s m i t irgend e inem Baute i l der Gesamtanlage des T o t e n 
tempels ermöglichen, s ind wir für die Lokal is ierung der Gotteshal le allein auf 
die Interpretat ion des in den Darste l lungen u n d Beischri f ten des Begräbnis 
rituals im Neuen Re ich angegebenen Ri tua lver laufs angewiesen. Dabe i ist 
zunächst davon auszugehen, daß — wie oben bereits festgestellt worden ist — 
die Darste l lungen des Ritualbi ldstre i fens des Neuen Reiches u n d die dazu 
gehörigen Bi ldbeischr i f ten sich auf ein R i t u a l beziehen, das in den T o t e n 
tempe ln des A l t e n Reiches durchgeführt worden ist. Ferner ist anzunehmen, 
daß — wie sich oben ergeben hat — die Gotteshal le des A n u b i s a m E ingang 
eines Tempelbez irkes liegt, daß sie sich in der Nähe der „Vere in igungshal le" 
(j'bt wsht), an der Opferhandlungen durchgeführt werden, bef indet u n d daß sie 
Ausgangspunk t für die Fahr t der K u l t b a r k e zu e inem als „Sa i s " mythologis ier 
ten Ort i m T e m p e l ist. D a m i t bestehen zwei Mögl ichkeiten der Deutung . 
En tweder ist die Gotteshal le des A n u b i s ein Gebäudetei l a m E ingang des 
Verehrungstempels bei der P y r a m i d e , oder sie ist ein Baute i l innerhalb des 
Ta l tempels , der sich a m R a n d e des Frucht landes erhebt. U m in dieser Frage 
zu einer Entsche idung zu gelangen, m u ß noch e inmal in aller K ü r z e der aus den 
Ri tua ldarste l lungen bekannte R i tua lver lauf betrachtet werden. 

I m B i l d p r o g r a m m der Mastabas v o n Pr iva t leu ten des A l t e n Reiches 41) 
bef indet sich die sog. „Sa i s fahr t " , die v o n der Gotteshal le des A n u b i s zu dem 
K u l t o r t „ S a i s " führt , zwischen der sog. „ W e s t f a h r t " , die in e inem Schiff v o m 
Sterbehaus z u m K u l t p l a t z der Got the i t des Schönen Wes tens führ t , u n d dem 
sog. „Sargschl i t tenzug" , der m i t e inem Rindergespann v o n „Sa i s " aus durch 
die W ü s t e zu e inem durch die Darste l lung der M u u 42) als „ B u t o " mytho log i 
sierten Kul ts te l le a m Grab zieht. D i e dami t gewonnene Ab fo lge v o n „ W e s t 
f ah r t " , „Sa i s f ahr t " u n d „Sargschl i t tenzug" ist zwar in den Darste l lungen des 
königl ichen Begräbnisr i tuals des A l t e n Reiches, die in den B i ldern aus P r i v a t 
gräbern des Neuen Reiches vorliegen, n icht mehr zweifelsfrei zu bes t immen. 
D a jedoch die gleiche Ab fo lge noch in den dazugehörigen Bi ldbeischri f ten 

40) Besonders deutlich wird das System der Mythologisierung von Räumlichkeiten des 
Tempels bei den sog. „dritten Vermerken" des Dramatischen Ramesseumpapyrus. 

41) Vgl. oben Anm. 25. 
42) H. J U N K E R , M D A I Kairo 9 (1940) 28 ff. 
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erwähnt wird 43), ist zu vermuten, daß auch im königlichen Begräbnisritual des 
Alten Reiches der Sargschlittenzug noch im Anschluß an die sog. „Saisfahrt", 
wenn auch eventuell bereits umfunktioniert, anzusetzen ist. 

Ausgehend von der Überlegung, daß die als Fahrt in einer Kultbarke zu 
interpretierende und zwischen der Gotteshalle des Anubis und dem Kultort 
„Sais" angesetzte „Saisfahrt" nur in einem geschlossenen Gebäude, der daran 
anschließende Sargschlittenzug mit Rindergespann von „Sais" nach „Buto" 
jedoch nur im offenen Wüstengelände praktiziert worden sein kann, kommt 
innerhalb des königlichen Bereichs als Aufführungsort der „Sais"-Barkenfahrt 
nur der Taltempel am Rande des Fruchtlandes in Betracht. Dieser ist in 
ältester Zeit von der eigentlichen Kultstelle am Grab weit entfernt und war, 
wie die Lage der ältesten Königsgräber von Abydos und der zu diesen Gräbern 
gehörenden Talbezirke am Rande des Fruchtlandes zeigt 44), einst nur über 
einen Sandweg zu erreichen, auf dem während des Begräbnisrituals der mit dem 
Sarg beladene Kultschlitten von Rindern gezogen worden sein dürfte 4ä). 

Da die als Barkenfahrt zwischen der Gotteshalle des Anubis und dem Kultort 
„Sais" durchgeführte „Saisfahrt" mit Sicherheit bereits in ältester Zeit in 
einem Talbezirk stattgefunden hat und keine Veranlassung besteht, die 
„Saisfahrt" später an andere Stelle zu verlegen, ist anzunehmen, daß diese 
Fahrt auch noch im Alten Reich im Taltempel und nicht im Verehrungstempel 
durchgeführt worden ist. Die am Ausgangspunkt der „Saisfahrt" stehende 

4 3 ) J . S E T T G A S T , Bestattungsdarstellungen 9 9 ff. 
4 4) W . M . F L . P E T R I E , Tombs ofthe Couriiers ( 1 9 2 5 ) ; B . K E M P , J E A 5 2 ( 1 9 6 6 ) 1 3 ff. 
45) D i e älteste Darste l lung eines königl ichen Begräbnisr i tuals auf zwei E l fenbe in 

täfelchen des Kön igs A h a aus A b y d o s (W. M. FL. PETRIE, Royal Tombs I I (1901) T a f . 10.2, 
11.2) zeigt in drei Bi ldstrei fen drei verschiedene Phasen des R i tua l s : I m obersten B i l d 
streifen w i rd die sog. „Sa i s f ahr t " dargestellt, die v o n der durch ein jmj-wt-Symbol ge
kennzeichneten Gotteshal le des A n u b i s ausgeht u n d nach „ S a i s " -führt. I m mi t t leren 
Bildregister folgt das E in fangen eines Zugrindes für den Sargschl i t tenzug v o n „ S a i s " 
nach „ B u t o " u n d i m untersten Register schließlich f indet sich das B i l d einer Barken fahr t 
nach der A n k u n f t des Sargschlittenzuges in „ B u t o " innerhalb des Ku l tbez i rkes a m Grab . 
„ S a i s " i m T a l u n d „ B u t o " am G r a b s ind offenbar wei t vone inander entfernt , wobei 
„ B u t o " v o m T a l aus m i t dem v o n R indern gezogenen Sargschl itten aufgesucht wird. 
Dieser Sargschl i t tenzug m i t R indergespann v o n „ S a i s " nach „ B u t o " ha t j edoch nur 
solange Bedeutung , als v o n „ S a i s " i m T a l nach „ B u t o " a m Grab durch die W ü s t e gezogen 
werden mußte . M i t der Err i ch tung eines gepflasterten u n d überdachten Aufweges zwischen 
Ta l t empe l i m Fruch t l and u n d Verehrungstempel bei der P y r a m i d e konn te i m königl ichen 
Bereich der Sargschl i t tenzug durch eine Barken fahr t ersetzt werden. Wahrsche in l ich 
wurde dabei die bei der F a h r t v o n der Gotteshal le des A n u b i s nach „ S a i s " i m Ta l t empe l 
verwendete K u l t b a r k e auch i m A u f w e g weiter benütz t . Dies dür f te auch der G r u n d sein, 
w a r u m in den Darste l lungen des königl ichen Begräbnisr i tuals des A l t e n Reiches die 
beiden K u l t o r t e „ S a i s " uns „ B u t o " n icht Z ie lpunkte getrennter u n d auf verschiedene 
We ise durchgeführter Sargtransporte s ind, sondern beide Orte i m B i l d nebeneinander 
stehen. Zu beiden K u l t o r t e n gelangt der Sarg auf der gleichen K u l t b a r k e , wobe i der 
Sargtransport in „ B u t o " , a m E ingang des Verehrungstempels , durch die M u u empfangen 
u n d begrüßt wird. 
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Gotteshal le des A n u b i s wird daher ein Baute i l des Ta l tempe ls sein, der außer 
der Gotteshal le noch die „Vere in igungshal le" (j'bt wsht) u n d den K u l t o r t „Sa i s " 
u m f a ß t u n d der — wie wir v o n den T a l t e m p e l n des Chephren u n d des Myker inos 
wissen 46) — in seiner Gesamthe i t unter d e m Schutz einer weibl ichen Nekro -
polengotthei t steht, die in den Beischri f ten zu den B i ldern des Neuen Reiches 
als „Schöner W e s t e n " personifiziert w i rd 47) u n d die in Gizeh selbst als Gö t t in 
H a t h o r erscheint 48). D ie Gotteshal le des A n u b i s dürf te dabei in der Nähe des 
E ingangs des Ta l tempels zu lokalisieren sein u n d viel leicht sogar ursprüngl ich 
dessen Eingangshal le gebildet haben 49). Vermut l i ch ist sie der Ort , a n d e m die 
zentralen H a n d l u n g e n des Balsamierungsr i tuals s tat tgefunden haben, bei d e m 
das reale Ver fahren der Leichenwäsche u n d Ba lsamierung i m K u l t noch e inmal 
rituell nachvol lzogen wird. 

Hamburg H A R T W I G A L T E N M ü L L E R 

46) S. SCHOTT, Beiträge Bf 5 (1950) 247 A n m . 342. 
4 ') J . SETTGAST, Bestattungsdarstellungen 101 f. 
4S) SCH. ALLAM, Beiträge mm Hathorkult (1963) 10 ff. A l s G o t t h e i t des Schönen W e s t e n s 

k o m m e n a u ß e r d e m alle j enen we ib l i chen G o t t h e i t e n in Be t rach t , die a n H a t h o r ass imi l iert 
werden können , a lso G ö t t i n n e n wie Ne i th , S a c h m e t , Is is u.s .w. 

49) W a h r s c h e i n l i c h ist d ie Got tesha l l e des A n u b i s , d ie j a berei ts auf den be iden 
E l f enbe in tä fe i chen des K ö n i g s A h a belegt ist, w o sie d u r c h e in jmj-wt-Symbol g e k e n n 
ze ichnet w i r d ( W . M. FL . PETRIE, Royal Tombs I I , (1901) T a f . 10.2, n . 2 ) , i n ältester Ze i t 
m i t j e n e m B a u w e r k zu verb inden , das s ich in der Südos tecke der abyden i schen T a l b e z i r k e 
des Per ibsen u n d Chasechemui be f indet ( W . M. FL . PETRIE, Abydos I I I (1904) T a f . 6, 7), 
u n d das d u r c h W . KAISER, M D A I K a i r o 25 (1969) 9 f. n u n m e h r a u c h an der Südos tecke 
des D joserbez i rks in S a q q a r a nachgewiesen werden konn te . 


