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S C H ö N H E I T U N D G E R E C H T I G K E I T 

»... man gedenkt seiner wegen der Tugend« 

J A N A S S M A N N 

In d iesem Beitrag z u m T h e m a Schönhei t möchte ich 

mich d e m ägyp t i schen Begriff des Schönen von sei

n e m Gegentei l , der Hässl ichkei t , he r n ä h e r n u n d mit 

e i n e r p e r s ö n l i c h e n R e m i n i s z e n z b e g i n n e n . Als w i r 

vor e twa 40 Jah ren in e inem Pariser Cafe be i s ammen 

saßen , f r a g t e mich Georges Posener z iemlich unver

mi t te l t , ob die Ägypter e in W o r t f ü r den Begriff der 

» H ä s s l i c h k e i t « (laideur) b e s ä ß e n . Er h a t t e das Ma

nusk r ip t m e i n e r Dok to ra rbe i t ge lesen u n d war über 

die Übe r se t zung des Satzes nfr Rcw bjn cpp als »Schön 

sei Re, hässlich seiApophis« ges to lper t . 1 Die Frage be

schäf t ig t mich noch heu te . Posener ha t t e recht: Es gibt 

kein e indeu t iges ägyptisches W o r t f ü r den Begriff der 

Hässl ichkeit . Bjn (b in) h e i ß t nicht »hässlich«, sondern 

»böse« und gehör t in die Sphäre des Schlechten u n d 

Bösen, S c h m u t z i g e n , S t i n k e n d e n , V e r r o t t e t e n , Ver

d o r b e n e n , Verwes l ichen , Verwer f l i chen , Bösar t igen, 

Schäd l ichen , V e r f a l l e n e n usw., d ie in der Hierogly

p h e n s c h r i f t mi t d e m » s t i n k e n d e n Pake t« 0 oder d e m 

»schlechten Vogel« ^ de te rmin ie r t wird. Jan Zandee, 

der d i e sem W o r t f e l d u n d v e r w a n d t e n Gebie ten e ine 

g r u n d l e g e n d e S tud ie g e w i d m e t ha t , übe r sch r i eb sie 

mi t e i nem gewissen Recht » D e a t h as an Enemy«. 2 Es 

geht in der Tat u m den Tod. Die ägypt ische Ure r fah 

rung des Schreckens und Abscheus, der »Ab jek t ion« 

mi t d e m Begriff Jul ia Kristevas3 , die sich in der ägyp

t ischen Sprache in über raschend zahlre ichen Vokabeln 

a r t iku l ie r t , ist der Tod, genauer : die Verwesung . Der 

Oberbegr i f f oder der g e m e i n s a m e seman t i s che Nen

ner aller dieser Lexeme wäre als »Todesbe fa l l enhe i t« 

zu beze i chnen . 4 Dazu g e h ö r t auch die Häss l i chke i t . 

Dabei geht es nicht u m Unat t rak t iv i tä t und Unansehn

lichkeit , sondern u m das Abs toßende . »Terms like dw 

and bjn describe sin as that which is depraved or ugly«, 

schre ib t d e n n auch Zandee . 5 W e n n wi r davon abse

hen , dass h ier von » S ü n d e « na tü r l i ch in k e i n e m wie 

immer e rwe i t e r t en Sinn die Rede sein kann, so scheint 

Zandee doch mi t den Begr i f fen des V e r d o r b e n e n u n d 

Häßl ichen den Kern der Sache zu t r e f f e n . Das im ägyp

t i schen Sinne A b s t o ß e n d e ist das Todesbefa l l ene . 

| W a r u m ist dieses W o r t f e l d des »Abjek ten« im Ägyp

t i schen so u n g e h e u e r re ich besetz t? W a r u m diese vie

len W ö r t e r auf der Sei te des Nega t iven , d e n e n auf 

pos i t i ve r Se i te v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e n t s p r i c h t ? 

Das Lexem nfr ( ne f e r ) , das wir mi t »schön« überse t 

zen, ist ja Gegenwor t sowohl zu dw ( d j u ) als auch zu 

1 3 



bjn ( b i n ) , b e z e i c h n e t a l s o d e n G e g e n s a t z e r s t e n s d e s 

S c h l e c h t e n i m S i n n e d e r U n v o l l k o m m e n h e i t u n d M i n 

d e r w e r t i g k e i t , z w e i t e n s d e s H ä s s l i c h e n i m S i n n e d e s 

A b s t o ß e n d e n u n d E r s c h r e c k e n d e n u n d d r i t t e n s d e s 

B ö s e n i m S i n n e d e r m o r a l i s c h e n V e r w e r f l i c h k e i t . D i e 

A n t w o r t l i e g t a u f d e r H a n d : w e i l d i e Ä g y p t e r , m e h r 

a l s j e d e a n d e r e K u l t u r , e i n e n s t ä n d i g e n K r i e g g e g e n 

d i e T o d e s b e f a l l e n h e i t , a l s o d i e S p h ä r e d e s s c h l e c h t e n 

V o g e l s u n d d e s s t i n k e n d e n P a k e t s , f ü h r t e n u n d d i e s e n 

K a m p f v o r a l l e m s p r a c h l i c h , i n H u n d e r t e n v o n T e x 

t e n , a u s f o c h t e n . D i e s e r K r i e g g e g e n d e n T o d h a t v i e l e 

S c h a u p l ä t z e , a b e r d e n M i t t e l p u n k t , v i e l l e i c h t d a r f m a n 

h i e r v o n e i n e r » U r s z e n e « s p r e c h e n , b i l d e t e d a s R i t u a l 

d e r E i n b a l s a m i e r u n g (ABB . l ) . 

| M a n h ö r t u n d l i e s t o f t , d a s s d i e Ä g y p t e r d i e s c h r e c k l i 

c h e u n d a b s t o ß e n d e S e i t e d e s T o d e s u n t e r u n g e h e u r e n 

p h a r m a z e u t i s c h e n u n d a r c h i t e k t o n i s c h e n A u f w e n 

d u n g e n w e n i g e r t h e m a t i s i e r t a l s v i e l m e h r v e r d e c k t 

u n d v e r d r ä n g t h ä t t e n . D a s s t i m m t n i c h t . S i e h a b e n 

d e m S c h r e c k e n m i t d e r g a n z e n U n e r s c h r o c k e n h e i t d e s 

A r z t e s , d e r g l a u b t , a u c h d e n T o d n o c h b e h a n d e l n z u 

k ö n n e n , i n s A u g e g e b l i c k t u n d s i c h i n d i e s e r H i n s i c h t 

n i c h t s e r s p a r t . D i e T o d e s w e l t , i n d i e n a c h ä g y p t i s c h e r 

V o r s t e l l u n g j e d e r n a c h d e m T o d e e i n g e h e n m u s s t e , 

a u c h d i e T i e r e u n d s o g a r d i e G ö t t e r , w o m i t w o h l d i e 

h e i l i g e n T i e r e g e m e i n t s i n d , w i r d a l s e i n e W e l t g e 

s c h i l d e r t , d i e v o l l k o m m e n i m Z e i c h e n d e s A b s c h e u s 

s t e h t . D i e T o t e n g e h e n a u f d e m K o p f , s i e e s s e n K o t u n d 

t r i n k e n U r i n . D a m i t w i l l d e r V e r s t o r b e n e v e r s t ä n d l i 

c h e r w e i s e n i c h t s z u t u n h a b e n . A b e r u m s i c h d i e s e r 

S c h r e c k e n e r w e h r e n z u k ö n n e n , m u s s m a n s i e i n a l l e r 

K r a s s h e i t a u s m a l e n . S o w e r d e n d e m T o t e n S p r ü c h e 

b e i g e g e b e n w i e z u m B e i s p i e l T o t e n b u c h K a p i t e l 5 1 m i t 

d e m T i t e l » N i c h t k o p f ü b e r z u g e h e n i m T o t e n r e i c h « 

u n d K a p i t e l 52 m i t d e m T i t e l » N i c h t K o t z u e s s e n i m 

T o t e n r e i c h « . D i e s e r S p r u c h b e g i n n t m i t e i n e r E r k l ä 

r u n g d e s T o t e n , d e r i m T o t e n r e i c h a n k o m m t : 

Mein Abscheu, mein Abscheu, 

ich werde meinen Abscheu nicht essen -

mein Abscheu ist Kot, ich esse ihn nicht! 

Und der Unrat, er soll nicht in meinen Leib fallen! 

Ich will ihm nicht nahekommen mit meinen Händen, 

ich will nicht auf ihn treten mit meinen Sohlen.6 

| A m w e i t e s t e n g e h t i n d i e s e r H i n s i c h t K a p i t e l 1 5 4 d e s 

T o t e n b u c h s . H i e r w i r d d e r T o d , v o n d e m s i c h d e r T o t e 

d i s t a n z i e r t , m i t u n e r h ö r t e r D r a s t i k g e s c h i l d e r t . I c h 

z i t i e r e A u s s c h n i t t e d e s S p r u c h s i n d e r Ü b e r s e t z u n g 

v o n E r i k H o r n u n g 7 : 

Sei gegrüßt, mein Vater Osiris! 

(...) 

Sein Ba geht heraus, nachdem er gestorben ist, 

und er (selber) steigt hinab, nachdem er dahinging. 

Das heifit, er wird aufgedunsen, alle seine Knochen 

verfaulen, 

die Glieder sind abgetötet und abgefallen (?), 

die Knochen aufgeweicht und das Fleisch ist eine 

übelriechende) Masse geworden; 

er stinkt, er verfault 

und verwandelt sich ganz in eine Menge Würmer, 

lauter Würmer. 

So aber muss jedes Wesen sterben, alle insgesamt, 

alles Vieh, alle Vögel und alle Fische, 

alle Schlangen und alles Gewürm -
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was gelebt hat, ist dort tot, 

ist dahingeschwunden, wenn alle Würmer ihr Werk 

vollendet haben. 

Sie sind nicht gegen mich gezogen in ihren Gestalten, 

denn du hast mich nicht jenem Schlächter übergeben, 

der auf der Seite ist (?), 

der Glieder abschneidet und den Verborgenen (Leich

nam) anschwellen läßt, 

der viele Leichname in Stücke schlägt und vom Töten 

der Lebendigen lebt, 

der seinen Auftrag ausführt und tut, was ihm befohlen 

wurde. 

Du hast mich nicht seinen Fingern überantwortet, 

er hat sich meiner nicht bemächtigt, 

denn ich unterstehe deinem Befehl, du Herr der Götter! 

Gruß dir, mein Vater Osiris! 

Deine Glieder bestehen fort und du verwest nicht, 

du verfaulst nicht und löst dich nicht auf, 

du stinkst nicht und zerfällst nicht, 

du wirst dich nicht in Würmer verwandeln. 

Ich bin Chepri, und meine Glieder bestehen ewig. 

(•••) 
ich bin nicht aufgeschwollen und nicht vergangen in 

meinen Eingeweiden, 

ich bin nicht verletzt worden, mein Auge ist nicht 

geschwollen, 

mein Schädel ist nicht beschädigt, meine Ohren sind 

nicht taub geworden, 

mein Kopf hat sich nicht von meinem Hals getrennt, 

meine Zunge wurde nicht fortgenommen, mein Haar 

nicht abgeschnitten, 

meine Brauen sind nicht ausgefallen, kein böser 

Schaden ist mir widerfahren. 

Mein Körper besteht, er geht nicht zugrunde, 

er vergeht nicht in diesem Land ewiglich. 

| W e r sich so e inen Text mi t ins Grab n i m m t , e r spar t 

sich nichts . Auch w e n n die Schrecken der Verwesung 

nu r im M o d u s der Negat ion au fgezäh l t w e r d e n , kom

m e n sie doch in u n e r h ö r t e r Dras t ik und Konkre the i t 

zur Sprache. Das ist f re i l ich n u r mögl ich u n d er t räg

lich, weil sie im Modus der Negation in e inen Horizont 

der H o f f n u n g auf Ü b e r w i n d u n g u n d Erlösung h ine in

ges te l l t w e r d e n . Diese H o f f n u n g h e f t e t sich an d e n 

Gott Osiris, der den W e g du rch alle Schreckl ichkei ten 

u n d S c h e u ß l i c h k e i t e n des S t e r b e n s u n d V e r w e s e n s 

h indu rchgegangen ist u n d sie ü b e r w u n d e n ha t . Osiris 

ist w e d e r ins Leben z u r ü c k g e k e h r t noch z u m Him

mel a u f g e f a h r e n . Er ha t e inen doppe l t en Prozess der 

U m w a n d l u n g d u r c h g e m a c h t u n d ist e i n e r s e i t s z u m 

Herrscher der Un te rwe l t u n d andere r se i t s zur M u m i e 

geworden . Als solche t räg t er den Namen Wnnfr (We

nene fe r oder W a n n a f r e ) »Der in Schönheit Währende«; 

er ist f ü r immer der Hässl ichkei t u n d Vergängl ichkei t 

en thoben . Aus der Hässlichkeit der Vergänglichkeit ist 

e r in die Schönhei t der Unvergängl ichke i t ü b e r f ü h r t 

w o r d e n . Auf d i e sem W e g der U m w a n d l u n g wil l de r 

Tote i hm nach fo lgen . Dieser W e g ist das Ri tua l der 

E inba lsamierung . 

| Das ägypt i sche Ri tua l der E i n b a l s a m i e r u n g n i m m t 

idea l i t e r 70 Tage in A n s p r u c h . Als e r s t e s w i r d aus 

d e m Körpe r a l les » S c h l e c h t e « e n t f e r n t , d . h . a l les 

Vergängl iche, das e ine G e f ä h r d u n g dars te l l en k ö n n t e 

f ü r se ine als Z ie lges ta l t a n g e s t r e b t e E w i g k e i t s f o r m 
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u n v e r g ä n g l i c h e r Schönhe i t . Das Geh i rn wi rd d u r c h 

die Nase e n t f e r n t , und die Eingeweide w e r d e n du rch 

e inen Schni t t in die Seite h e r a u s g e n o m m e n . Nur das 

Herz wird , e ingewickel t , an seine Stelle zurückgelegt , 

d ie Organe dagegen w e r d e n in » K a n o p e n « ( G e f ä ß e 

mi t Deckel in Gestal t e ines Tier oder Menschenkop

fes : ABB. 2) be igese tz t . Die res t l ichen Weich te i l e und 

Flüssigkei ten w e r d e n in e iner NatronHarzLauge auf

gelöst und rectal aus d e m Körper he rausgepumpt . Die

se Phase s t eh t im Zeichen der Rein igung. Daher wi rd 

sie in den se l t enen Dars t e l lungen des Balsamierungs

r i tua l s auch als Re in igungsbad da rges te l l t (ABB. 3) . 

Der Leichnam liegt » a u f « ( d . h . in) e i nem Bassin und 

wi rd mi t Wasse r Übergossen. Das ägypt ische W o r t f ü r 

e in solches Bassin ist sj (schi) »See« , und von e inem 

solchen See ist in beg l e i t enden Sprüchen i m m e r wie

der die Rede. Inschr i f t en des Al ten Reichs beschre iben 

den Übergang des Vers to rbenen ins Jensei ts als »Über

queren des Sees, nachdem er verklärt wurde durch den 

Vorlesepriester«8. Anschl ießend wird der so gere inigte 

Le i chnam in N a t r o n a u s g e t r o c k n e t u n d sch l i eß l i ch 

mi t d u f t e n d e n Subs tanzen , Ölen u n d M u m i e n b i n d e n 

w i e d e r ausges top f t u n d a u f g e b a u t . 

| Der Vor l e sep r i e s t e r — de r ägyp t i sche Ti te l l a u t e t 

wör t l ich überse tz t »Träger der Schriftrolle« — beglei

t e t die H a n d l u n g e n der Balsamierer mi t der Rezitati

on von To ten l i tu rg ien , die er aus e iner Papyrusro l le 

vor l ies t . Dieses I n e i n a n d e r von H a n d l u n g u n d Spra

che, und zwar schr i f t l ich f ix ie r te r Sprache, ist f ü r den 

ägyptischen Totenkul t ganz besonders charakterist isch. 

Ägypt i sch wi rd d iese sprachl iche T o t e n t h e r a p i e mi t 

e i nem im Grunde u n ü b e r s e t z b a r e n W o r t beze ichnet , 

das m a n auf d e u t s c h mi t » V e r k l ä r u n g « w i e d e r g i b t . 

Der Tote wird bei dieser Behandlung u n u n t e r b r o c h e n 

angerede t und dadurch in ein Geist und Mach twesen 

umgewandel t , das in vielen Formen wei te rzu leben ver

mag. Die sprachliche Beglei tung der Einbalsamierung 

kreis t u m das Thema der Wiede rve re in igung des Zer

r issenen. Dem Toten werden seine Glieder und Organe 

e inzeln zurückgegeben . Er b e k o m m t seine Augen zu

rück, um zu sehen, seinen Mund , um zu sprechen, seine 

Arme, u m zu empfangen , was ihm gegeben wird , sein 

Herz, u m sich zu e r inne rn , wer er ist und wie er he iß t , 

seine Beine, u m zu gehen und so wei ter . Man kann in 

diesen Sprüchen zur Einbalsamierung dem Toten sogar 

sagen, dass sein Kopf »zu ihm k o m m t « , so als sei er 

davongegangen und kehre n u n zu ihm zurück. 

[ Bei d iese r l e ib l i chen W i e d e r h e r s t e l l u n g u n d Kon

servierung, d iesem Kampf gegen das physisch Schlech

te, Faule, S t inkende und Verwesl iche und se iner Um

w a n d l u n g in das Schöne , D u f t e n d e , U n v e rw es l i ch e 

u n d H a l t b a r e b l e ib t es n ich t . Am Ende, in der letz

t e n Phase des Umwandlungsprozesses , wi rd auch der 

Kampf g e g e n das mora l i s ch Sch lech te , d ie Schuld , 

a u f g e n o m m e n , die der Tote in se inem Leben wissent 

lich und unwissen t l i ch auf sich ge laden hat . Totenl i

t u rg i en aus der Zeit u m 2000 v. Chr. (sog. Sargtexte) 

geben uns e inen ü b e r r a s c h e n d e n Einblick in die r i tu

elle Inszen ie rung des Totenger ich t s in der Form litur

gischer Rez i ta t ionen . Sie b r ingen den Gedanken der 

Recht fe r t igung in engste Verb indung mit Einbalsamie

rung und Mumif iz ie rung . Schuld, Anklage, Feindschaf t 

w e r d e n als Fo rmen von Unre inhe i t und Verwesung 

sozusagen als immate r i e l l e Schads to f fe  b e h a n d e l t , 

d ie e n t f e r n t w e r d e n m ü s s e n , u m d e n V e r s t o r b e n e n 

in e inen Z u s t a n d der Re inhe i t zu ve r se t zen , der der 
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Verwesung und Auf lösung widers teh t . Recht fe r t igung 

ist mora l i sche M u m i f i z i e r u n g . W e n n die Arbe i t der 

E inba l samie re r a m Le i chnam b e e n d e t ist, ü b e r n e h 

men die Pr ies ter u n d d e h n e n das W e r k der Rein igung 

u n d K o n s e r v i e r u n g auf die ganze P e r s o n aus . Das 

ägyp t i sche W o r t f ü r » M u m i e « , s c h( sach ) , b e d e u t e t 

auch »Würde« u n d »Adel«. Als l e t z tes S t a d i u m der 

Mumi f i z i e rung passiert der Tote das Totenger icht und 

e rhä l t den » M u m i e n a d e l « e ines Gefo lgsmannes des 

Osir is in der U n t e r w e l t . Er ist g e r e c h t f e r t i g t gegen 

alle Anklagen und gereinigt von jeglicher Schuld, jeder 

Sünde, die se inen Übergang in die ande re W e l t behin

der t haben könn ten , e inschl ieß l ich der Torhe i t en der 

f r ü h e n Kindhei t . 

I Im Rahmen der Totengerichts idee in ihrer klassischen 

Form, wie sie das 125. T o t e n b u c h k a p i t e l kod i f i z i e r t 

(ABB. 4), muss sich der Tote vor dem gött l ichen Richter 

recht fer t igen , indem er eine lange Liste möglicher Ver

f e h l u n g e n vor t räg t u n d b e t e u e r t , sie n icht begangen 

zu haben . Dieser Text br ingt das ganze Spek t rum der 

Hässlichkeit im Sinne des moralisch Verwerf l ichen zur 

Sprache und zwar w i e d e r u m im Modus der Negation. 

Auch hier wi rd die Schuld, das Böse, h ine inges te l l t in 

e inen Hor izon t der Ü b e r w i n d u n g und Erlösung. Das 

Totenger ich t d ien t dazu, den Toten von seiner Schuld 

zu be f r e i en . Genau wie das Einbalsamierungsr i tua l in 

se inen physischmater ie l len Aspekten d ien t es als ein 

Reinigungsri tual der En t fe rnung von Schadstoffen. Die 

negat iven Aussagen, »ich habe nicht x, ich habe nicht 

y ge tan« haben wir als Sprechakt der Dis tanzierung zu 

v e r s t e h e n . W ä h r e n d der Tote d iese d i s t a n z i e r e n d e n 

Sprechakte vol lzieht , wi rd sein Herz auf e ine Waage 

gelegt u n d gegen das Symbol der Wahrhe i t Ge rech 

t i gke i t Ordnung (äg. Macat), e ine Feder, abgewogen . 

Mi t j eder Lüge w ü r d e die Waagscha le mi t d e m Her

zen sinken, ein M o n s t r u m das als l ü g e n h a f t e rwiesene 

Herz verschl ingen. In d iesem M o n s t r u m haben wir die 

P e r s o n i f i k a t i o n des Z w e i t e n Todes zu s e h e n . Dabei 

hande l t es sich aber u m ein Wesen , das nicht dem Bö

sen, sondern der Abwehr des Bösen d ient . Es wi rk t auf 

der Seite des Osiris, nicht des Seth. W e n n es den Toten 

verschlingen würde , so wäre der Tote selbst dadurch als 

ein Element des Bösen, als ein Gefo lgsmann des Seth 

ent larvt worden . Dieses Ritual der Rezi ta t ion mit be

gle i tender Herzwägung ha t die Funk t ion eines Reini

gungsr i tuals , das den Vers to rbenen f ü r die Gegenwart 

der Göt ter v o r b e r e i t e n soll. »Den Toten trennen von 

allen seinen Sünden. Das Angesicht der Götter schauen« 

laute t die Überschr i f t zu dieser Szene, 

j Das To tenge r i ch t b e d e u t e t d ie ä u ß e r s t e Spir i tual i 

s i e rung u n d E t h i s i e r u n g de r m y t h i s c h e n Idee e ine r 

R e c h t f e r t i g u n g des To ten gegen den Tod. Hie r geh t 

es u m die B e f r e i u n g des To ten von al ler Schuld, d ie 

s e ine r U m w a n d l u n g in d ie E w i g k e i t s g e s t a l t e i ne s 

» v e r k l ä r t e n A h n e n g e i s t e s « e n t g e g e n s t e h t . Das is t 

die ägyptische Form des paul in ischen Gedankens »der 

Tod ist der Sünde Sold« (Rom. 6, 23). Die Schuld s t e h t 

als e ine pauscha le Anklage im Raum, gegen die sich 

der Tote zu r ech t f e r t i gen ha t . Ander s als im h e u t i g e n 

R e c h t s d e n k e n liegt die Beweislas t be i ihm: Er mu s s 

seine Unschuld beweisen . Je tz t k o m m t es darauf an, 

ob er en t sp rechend der Gerecht igkei t ge lebt u n d sich 

schon w ä h r e n d seines Erdendase ins nach den Normen 

des Jense i t s ge r i ch te t ha t . Aber h i e r s t e h e n i hm die 

Göt ter bei . Anubis sorgt da fü r , dass die W a a g e im Lot 

b le ib t , T h o t r eg i s t r i e r t e in g ü n s t i g e s Ergebnis , u n d 
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Horus selbst p lädier t f ü r den Toten . Gegen das Böse 

sind aber die Göt ter macht los . Der Tote k ö n n t e dann 

nicht ge rech t f e r t i g t in die Se ins fo rm eines ve rk lä r t en 

Geis tes ü b e r f ü h r t w e r d e n , s o n d e r n m ü s s t e aus de r 

W e l t ve r schwinden . Das ist de r zwei te Tod. 

I Der von a l len p h y s i s c h e n u n d m o r a l i s c h e n Schad

s t o f f e n b e f r e i t e Tote b e t r i t t die j ense i t ige W e l t »als 

ein Gott, frei schreitend wie die Herren der Ewigkeit«, 

wie es in der Lehre f ü r Mer ika re heißt .9 Aus der Häss

lichkeit des Verwesl ichen erlöst , lebt er n u n wie Osiris 

W a n n a f r e , »der in Schönheit Dauernde«, in der Götter

wel t . Auf Erden aber lebt er im Gedächtn is der Nach

wel t we i te r . D ie sem » N a c h l e b e n « d i en t als Ort u n d 

A u ß e n h a l t das Grab, das er sich schon zu Lebze i t en 

selbst e r r i ch t e t ha t . Ein solches »schönes Begräbnis« 

qrs.t nfr.t (kerse t ne fe re t ) , auf griechisch t aphe agathe 

ABB. I | Dars te l lung des Balsamierungsr i tuals , Sarg des Djed

Bastetiuefanch, Hildesheim, Pel izaeusMuseum Inv.Nr. 1954. 

Ptolemäerzei t , 1. Jh. v. Chr. 

ABB. 2 | Kanopen. Hi ldeshe im, Pe l i zaeus Museum Inv.Nm. 

1 3 4 5 - 1 3 4 8 . S p ä t z e i t , 5 . / 4 - J h . v. C h r . 

ABB. 31 Darste l lung des Leichnams auf dem See, Sarg des Djed

Bastetiuefanch. Hildesheim, Pel izaeusMuseum Inv.Nr. 1954-

Ptolemäerzei t , 1. Jh. v. Chr. 

ABB. 4 | Totenger icht , Detail aus dem TotenbuchPapyrus des 

DjedHor. Hi ldesheim, Pel izaeusMuseum Inv.Nr. 5248. 

Ptolemäerzei t , 3 . -1. Jh. v. Chr. 

{»das gute Grab«') gehör t zu den g röß ten Glücksgütern, 

die der Ägypter in se inem Leben e r s t reb t und sich von 

den Göt te rn wünsch t . Die Ägypter h a b e n bei der Er

r i ch tung ihrer Gräber ke ine A u f w e n d u n g e n gescheut . 

Und doch h a b e n sie gewuss t , dass das w a h r e Denkmal 

e ines M e n s c h e n nicht aus Stein al lein e r b a u t wi rd : 

Das Denkmal eines Mannes ist seine Schönheit (nfrw), 

der mit schlechtem Verhalten aber wird vergessen.10 

Die Ü b e r s e t z u n g »Schönheit« f ü r das ä g y p t i s c h e 

Lexem nfrw ( n e f e r u ) will h ie r j edoch nicht rech t pas

sen. Es geht ja u m e ine innere Schönhei t , u m das Ge

gente i l von sch lech tem Tun und B e n e h m e n . H i e r f ü r 

b ie te t sich der Begriff der » T u g e n d « an. Die Idee der 

Vol l endung , ägyp t i sch nfrw, ha t n ich t n u r die Kon

n o t a t i o n e n der Schönhei t , Vo l lkommenhe i t u n d Un

vergängl ichkei t , s o n d e r n auch u n d vor a l lem die der 

Tugend und Gerechtigkeit , der moral ischen Per fek t ion 

und der En t sp rechung zu den N o r m e n der Macat. Nur 

das Gute u n d Gerechte ve rmag u n w a n d e l b a r fo r t zu 

dauern , das Böse, Schlechte, Unre ine u n d Unvol lkom

m e n e ist der Vergänglichkeit pre isgegeben. Von dieser 

Macat h e i ß t es in den »Klagen des Bauern« , e i nem der 

wich t igs ten Texte des f r ü h e n 2. J a h r t a u s e n d s v. Chr.: 

Die Macat aber wird ewig sein. 

Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte, 

ins Totenreich hinab. 

Er wird begraben und vereint sich der Erde; 

sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden 

auf Erden, 

sondern man gedenkt seiner wegen der Tugend.11 
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[ In der Lehre f ü r Mer ikare wird gesagt, dass das wahre 

Grab du rch Tugend und Gerecht igkei t gebau t wi rd . 

Mache dein Haus im Westen trefflich 

und statte prächtig aus deinen Sitz in der Nekropole 

als ein Rechtschaffener (oder: durch Rechtschaffen

heit) 

und als einer, der die Ma'at tut (oder : und durch das 

Tun derMacat), 

denn das allein ist, worauf das Herz eines Mannes 

vertrauen kann.12 

| Die e igen t l i chen Inves t i t ionen ge l ten d e m Gedächt

nis; das Grab ist nu r das Zeichen, der A u ß e n h a l t der 

Er inne rung , die sich an e in in Tugend und Gerechtig

kei t g e f ü h r t e s Leben h e f t e t . Gedächtnis setz t Gerech

t igkei t bzw. Tugend voraus . 

[ Der W e i s e f ä n g t d a h e r b e i z e i t e n an , s ich auf die 

Ewigkei t vo rzube re i t en . »Er sorgt«, w ie es in der Leh

re des P tah ho tep he iß t , »für seinen Ba, indem er seine 

Schönheit/Tugend in ihm befestigt.« Er ve rmeide t , was 

ihn in den Augen der To tenr i ch te r als a b s t o ß e n d u n d 

t a d e l n s w e r t e r s c h e i n e n lassen k ö n n t e u n d gibt s ich 

schon zu Lebze i t en alle M ü h e , in der Schönhe i t der 

Tugend vor sie zu t r e t en , wie es e twa ein gewisser Baki 

von sich b e h a u p t e t : 

Ich bin ein wahrhaft Gerechter, frei von Verfehlungen, 

der Gott in sein Herz gegeben hat 

und kundig ist seiner Macht. 

Ich bin gekommen zur »Stadt in der Ewigkeit«, 

nachdem ich das Gute getan habe auf Erden. 

Ich habe nicht gefrevelt und bin ohne Tadel, 

mein Name wurde nicht gefragt wegen eines Vergehens, 

ebensowenig wegen eines Unrechts ( j z f t , i s fe t j . 

Ich frohlocke beim Sagen derMa'at, 

denn ich weiß, dass sie wertvoll ist 

für den, der sie tut auf Erden 

von der Geburt bis zum »Landen«. 

Ein trefflicher Schutzwall ist sie für den, der sie sagt, 

an jenem Tage, wenn er gelangt zum Gerichtshof, 

der den Bedrängten richtet und den Charakter 

aufdeckt, 

den Sünder ( j z f t j , i s f e t i j bestraft und seinen Ba 

abschneidet. 

Ich existierte ohne Tadel, 

so dass es keine Anklage gegen mich und keine Sünde 

von mir gibt vor ihnen, 

so dass ich gerechtfertigt hervorgehe, 

indem ich gelobt bin inmitten der Grabversorgten, 

die zu ihrem Ka gegangen sind. 

Ich bin ein Edler, der über die Macat glücklich ist, 

der den Gesetzen der »Halle der beiden Ma'at« nach

eiferte, 

denn ich plante, ins Totenreich zu gelangen, 

ohne dass mein Name mit einer Gemeinheit verbunden 

wäre, 

ohne den Menschen Böses angetan zu haben 

oder etwas, das ihre Götter tadeln.13 

| Dieser Baki ha t alles ge tan , was zu e inem »schönen 

Begräbnis« nö t ig ist . Er h a t sich »Got t ins Herz ge

s e t z t « u n d ha t d e n » G e s e t z e n des T o t e n g e r i c h t s « 
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n a c h g e e i f e r t , j e n e n » D u sol ls t n i c h t « - N o r m e n , die 

er in s e i n e n » I c h - h a b e - n i c h t « - E r k l ä r u n g e n bes t ä 

t i g t . So k a n n er f r e i v o n a l l e m A b s t o ß e n d e n u n d 

T a d e l n s w e r t e n ins Jense i t s e i n g e h e n . Als Gegente i l 

des A b s t o ß e n d e n ist S c h ö n h e i t das A n z i e h e n d e als 

die Eigenschaf t , die dazu ange t an ist, d ie jen igen , die 

sie bes i tzen , bel iebt zu machen bei Göt te rn u n d Men

schen. Das aber ist das höchs te Ziel, das ein Ägypter 

auf Erden e r s t r eben kann. Schönhei t ist die Macht der 

E inb indung oder »Konnek t iv i t ä t« , e ine »konnek t ive 

Energie«, im Gegensatz zur Hässl ichkei t als d e m Prin

zip der A u s s t o ß u n g , Z u r ü c k w e i s u n g u n d I so la t ion . 

Einbindung aber ist der W e g zur Unsterbl ichkei t . »Der 

Mensch lebt, wenn sein Name genannt wird«, l au te t ein 

ägyptisches Sprichwort , ein anderes : »Der Mensch lebt, 

wenn ein Anderer ihn leitet.« Solange e in ande re r da 

ist, der ihn an die H a n d n i m m t u n d der se inen Namen 

n e n n t , ist de r Mensch nicht to t . 

I Ein Text im Grab des Wes i r s AmunUser aus der Zeit 

Thu tmos i s ' III. b r ing t den Gedanken der Unsterbl ich

kei t du rch Grab und Er inne rung in u n ü b e r t r e f f l i c h e r 

Klarhei t z u m Ausdruck: 

Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab 

in meiner Stadt der Zeitfülle. 

Ich stattete vorzüglich aus den Ort meiner 

Felsgrabanlage 

in der Wüste der Ewigkeit. 

Möge mein Name dauern auf ihm 

im Munde der Lebenden, 

indem die Erinnerung an mich gut ist bei den Menschen 

nach den fahren, die kommen werden. 

Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits, 

die Ewigkeit (aber) ist im Totenreich.14 

| Die Gräber w a r e n darauf angelegt , von der Nachwel t 

be such t zu w e r d e n . Sie b e e i n d r u c k e n d e n Besucher 

nicht nur , i ndem sie ihm die h o h e Ste l lung des Grab

h e r r n vor Augen f ü h r e n , das h e i ß t die Gunst , die ihm 

zu Lebzei ten von Sei ten des Königs zute i l g e w o r d e n 

ist als Lohn f ü r die Rech t scha f fenhe i t , T u g e n d h a f t i g 

kei t u n d b e r u f l i c h e Eff iz ienz se iner L e b e n s f ü h r u n g , 

sondern sie s te l len auch klar, dass dieser Erfolg e inem 

w a h r h a f t Gerech ten zute i l w u r d e , der sich der A r m e n 

u n d A b h ä n g i g e n a n n a h m , d e n H u n g r i g e n spe i s t e , 

d e n D u r s t i g e n t r ä n k t e , d e n N a c k t e n k l e i d e t e , d e n 

Schifflosen übersetz te , die W i t w e beschützte , die Wai

se aufzog, kurz, alles in seiner Macht s t ehende tat , u m 

d e m Unrech t auf Erden g e g e n z u s t e u e r n , d e m A r m e n 

gegenüber dem Reichen zu se inem Recht zu verhe l fen , 

der Un te rd rückung des Schwachen durch den Starken 

en tgegenzu t re ten , die gerechte Ver te i lung der Lebens

g ü t e r zu f ö r d e r n u n d u n t e r d e n M e n s c h e n H a r m o 

nie, Sol idari tä t u n d F r e u n d s c h a f t zu ve rb re i t en . Eine 

e l a b o r i e r t e Sprache der T u g e n d , Ge rech t i gke i t u n d 

soz ia len V e r a n t w o r t u n g e n t w i c k e l t s ich im Zusam

m e n h a n g dieser Grabbiographien oder Apologien des 

Grabhe r rn vor d e m Tr ibuna l der Nachwel t u n d f ü h r t 

zur Ausbi ldung eines Weishe i t sd i skurses , der die Mit

t e der ägypt i schen Li te ra tur b i lde t . W e i s h e i t ist nach 

ägyp t i s chem Begriff d ie Kuns t der r e c h t e n Lebens

f ü h r u n g , und der Inbegr i f f des r e ch t en Lebens ist das 

Z u s a m m e n l e b e n . Leben h e i ß t f ü r d e n Ägypte r Kon

nekt iv i tä t , E i n g e b u n d e n h e i t in die Gruppe, dadurch , 

dass ich an die a n d e r e n d e n k e und f ü r sie hande le , so 
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dass sie auch bis in alle Zei t me ine r g e d e n k e n und f ü r 

mich hande ln . Tod ist Vergessenwerden , Heraus fa l l en 

aus d e m sozialen Netz des Ane inande r Denkens u n d 

Füre inander Hande lns . Diesem Tod gilt es en tgegen

zuarbei ten , indem man sich unvergessl ich macht, nicht 

durch Helden ta ten , die alle Normen sprengen, sondern 

du rch e in ge rech tes u n d t u g e n d h a f t e s Leben, das alle 

Normen e r fü l l t . Das ist der W e g zur Unvergängl ich

kei t des Schönen. 
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