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PRUNK-SCHMINKPALETTEN AUS DER FORMATIVEN PHASE 
AL TĂGYPTENS. NEUE UBERLEGUNGEN ZUR EINTEILUNG 

UND DEUTUNG EINER FUNDKA TEGORIE 

RobertKUHN 

NEW ASPECTS ABOUT THE INTERPRETATION ANO USE OF THE SO-CALLED 'CEREMONIAL SLATE PALETTES' 

In the following article we present some new thoughts on a category of objects long discussed in 
Egyptology. As 'Ceremonial Slate Palettes' we define stone palettes, mostly made of greywacke, that 
show a certain decoration and are therefore put in a ritual context. In most cases their original contexts 
are unknown because almost all objects lack an archaeological documentation. One of the aims of this 
re-view is to present some new ideas conceming the use and original context of the mentioned objects. 
So far it is presumed that they are associated with temples and therefore own a religious connotation. 
Most ofthe 'normal' Slate Palettes however are known from tomb contexts. 

KEYWORDS: Ceremonial Slate Palette; Naqada; Nar(-mer); Flinders Petrie; Ritual, I st Dynasty, 
Cosmetics, Burial. 

Die so genannten Schminkpaletten 
erfreuen sich bereits seit Beginn der 
ăgyptologischen Forschung gro/3en 
Interesses 1• Diese Obj ektgattung gehort zu 
einer der charakteristischen Leitfunde der 
formativen Phase2, denen somit, zusammen 
mit anderen Beigaben wie Keramik und 
Steingefa/3en, gro/3e chronologische 
Relevanz zukommt3

• Bei den Objekten 
handelt es sich zumeist um tafelartige 
Stiicke, die in den verschiedensten Formen 
- rechteckig, tiergestaltig und rund - auf 
uns gekommen und bislang ab dem 
6. Jt. v. Chr. ftir Ăgypten belegt sind. 
Aufgrund von Riickstănden verschiedener 
pulvriger Substanzen wurden sie schon friih 
mit Kosmetik in Verbindung gebracht und 
sind heute unter der Bezeichnung 
„Kosmetik-" bzw. „Schminkpalette" 
bekannt. Neben kleineren Objekten 
ex1st1eren gro/3ere, teils auch mit 
erhabenem Relief ausgefuhrte Stiicke. Fiir 
diese ca. 474 Aegyptiaca hat sich der 
Begriff „Zeremonial-" oder „Prunkpaletten" 
durchgesetzt. Neben der Gro/3e und 
Reliefdekoration wurde schon friih der 

1 Zusammenfassend zur Forschungsgeschichte: cf. 
Cialowicz 1991; Kuhn 2009. 
2 Morenz, Kuhn in Vorber. 
3 V gl. Westendorf 1982, 654; Kroeper 1996, 70. 
4 Vgl. Kuhn 2009; Kuhn 2012. 

Verwendungskontext fur die Ansprache als 
Zeremonialpaletten, nămlich 

Tempeldeponierungen5 (s. u.), verwendet. 
Im Folgenden wird nur den Objekten die 
Bezeichnung Prunkpalette zuerkannt, die 
eine wie auch immer geartete szenische 
Dekoration aufweisen - unabhăngig von 
der Gro/3e des Objektes. 

Wăhrend im friihen 6.-4. Jt. v. Chr. 
eine recht breite Varianz beobachtbar ist, 
was die verwendeten Materialien der 
Paletten anbetrifft, z. B. Kalzit-Alabaster 
aus der Tasa-Kultur, scheint sich die 
Verwendung von Grauwacke bzw. 
Siltstein6

, altăgyptisch bbn7
, als 

einheitlichem Rohmaterial im Laufe der 
Naqada II-Zeit durchgesetzt zu haben. 
Bislang steht ei ne geologische 
Untersuchung der Prunk-Objekte aus. 
Auf grund makroskopischer 
Gemeinsamkeiten mit den bereits 
analysierten ălteren Objekten ist die 
Annahme, auch hier sei Grauwacke 
verwendet worden, durchaus plausibel. 

5 U. a. Wild 1948, 46; Westendorf 1982, 654. 
6 Gegen die Bezeichnung, schist' hatte bereits Lucas 
1989, 419 Bedenken geăul3ert; Harrell 2002, 239; 
generell nun Stevenson 2007, 150. 
7 Vgl. WB 1, 471.1-5; Harris 1961, 78-82; Lucas 
1989, 420; Aufrere 1991, 701 mit Fu13note 57. 
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2.DIEPRUNKPALETTENFORMEN 

2.1. Typologie und relative Chronologie 
Bei den Prunkpaletten handelt es sich 

zumeist um Objekte, die aus dem 
Antikenhandel in die Privatsammlungen 
und Museen gelangten, was eine exakte 
zeitliche und kontextuelle Einteilung sehr 
erschwert. Die Typologie und damit die 
relative Chronologie spielt daher bei der 
Datierung der entsprechenden Objekte eine 
groBe Rolle. Hierbei ist im Besonderen die 
Frage nach Regionalisierung und damit 
verbunden unterschiedlicher Stile, die eine 
chronologische Differenz vorspiegeln, die 
es tatsăchlich aber vielleicht gar nicht gibt, 
eng verbunden. Anzunehmen ist aufgrund 
der herausragenden Qualităt der meisten 
dekorierten Objekte, dass sie an einem 
Zentralort (z. B. Abydos, Hierakonpolis, 
Buto etc.), von Spezialhandwerkem 
gefertigt worden sind. Diese Zentren, dies 
zeigt die archăologische Feldforschung der 
letzten Jahre immer deutlicher, existierten 
iiber das gesamte Land verteilt. Nicht 
zuletzt spielte vielleicht auch eine 
hierarchische Komponente eine Rolle. So 
konnen einige in unseren Augen weniger 
qualitative Objekte moglicherweise 
zeitgleich angesetzt werden, sind dano aber 
vielleicht in anderen Werkstătten hergestellt 
worden, die ein hierarchisch niederes 
Klientel belieferten. 

Freilich konnen formalgestalterische 
Kriterien, wie die „Standlinie", 
„Ausarbeitung der Figuren", „Glăttung und 
Bearbeitung des Rohmaterials", 
„Verwendung von bestimmten Symbolen 
und Gottheiten", etc. als Indizien gewertet 
werden, die bei der Einordnung der Paletten 
helfen konnen. Gerade bei der Betrachtung 
der Motive ist es zudem entscheidend 
andere zeitgleiche, ăhnlich dekorierte 
Bildtrăger, wie Siegel, elfenbeinerne 
Messergriffe etc., in die Oberlegungen 
einflieBen zu lassen. 

Zur Problematik der Paletten-Typen 
existieren bereits einige Arbeiten, die sich 
mit dem hier geschilderten Problem 
auseinandersetzen und in denen versucht 
wurde aufgrund vor aliem stilistischer 
Oberlegungen eme typologische und 
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chronologische Abfolge der einzelnen 
Palettenformen plausibel zu machen8

• Das 
Schaubild (Taf. I) und die folgende kurze 
Obersicht mogen daher als Resumee 
dienen. 

2.2. Neolithische Prunkpaletten? 
Die frtihesten ăgyptischen Funde von 

Schminkpaletten stammen bislang aus der 
Djara B-Phase in der Westwiiste9 und der 
unterăgyptischen Fayum-A-' 0 (5400-
4400 v. Chr.), sowie der Merimde-Kultur 
(5000--4400 v. Chr.). Allerdings handelt es 
sich bei den meisten um undekorierte 
Objekte, die daher nicht zur Kategorie der 
Prunkpaletten zăhlen. Es lăsst sich bislang 
nur eine Prunkpalette diesem frtihen 
Zeithorizont zuordnen 11

• Die genauen 
Fundumstănde sind nicht iiberliefert, es 
wird angenommen, sie stamme aus der 
Siedlung von Merimde Beni-Salame. Die 
Dekoration, ein menschlicher Kopf im 
erhabenen Relief, suggeriert zudem einen 
Zusammenhang mit dem aus Ton 
gefertigten Idolkopfchen12 dieser Siedlung. 
Dekor sowie Form erinnemjedoch sehr viei 
mehr an Schminkpaletten, wie sie aus dem 
Bereich der Badari-Kultur bekannt sind. Es 
ist daher zu erwăgen, dass es sich 
moglicherweise um ein jiinger zu 
datierendes Importstiick aus Oberăgypten 

handelt. 

2.3. Prunkpaletten der Buto-Maâdi-Kultur 
Am Obergang vom 4.-3. Jt. v. Chr. 

konnen wir in Unterăgypten aufgrund der 
Ăhnlichkeit der materiellen Kultur die 
Buto-Maâdi-Kultur (ca. 3900-3020 v. Chr.) 
fassen. Aus der eponymen Siedlung von 
Maadi stammen u. a. zumeist 
fragmentarisch iiberlieferte rechteckige 

8 U. a. Flinders Petrie, Murray 1953; Vandier 1952; 
Asselberghs 1961; Cialowicz 1991; Zudem sei auf 
die Homepage von F. Raffaele verwiesen, der einen 
GroBteil der Objekte als Abbildung liefert: cf. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes. 
htm (16.05.2011). 
9 Riemer, Kinderrnann, Atallah 201 O. 
10 Vgl. Caton-Thompson, Gardner 1934, 32. 
11 Das Objekt befindet sich heute im Musem Barbier
Miiller in Genf: Vgl. Butor, Valloggia 1990, 105. 
12 Museum Kairo, JE 97472. 
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Schminkpaletten aus Kalkstein13
, die jedoch 

nur bedingt als Prunkpaletten angesehen 
werden konnen. Nur wenige Stiicke weisen 
eingeritzte Motive, zumeist Darstellungen 
von Tieren, auf. 

2.4. Prunkpaletten der Naqada 1-Kultur 
Die h6chste Anzahl von 

Palettenfunden liegt aus der ober
ăgyptischen Naqada-Kultur mit ca. 900 
Exemplaren vor. Aus der Phase Naqada I 
(3900-3600 v. Chr.) kennen wir 15 ln-situ
Befunde mit Paletten aus den Nekropolen 
El-Mahasna, Naqada und Diospolis parva14

• 

Es handelt sich jeweils um Hockergrăber 
beider Geschlechter, in denen die 
Schminkpaletten zumeist im Kopfbereich 
niedergelegt worden sind. 

Als Prunkpaletten konnen m. E. 
folgende Objekte aufgrund der oben 
definierten Prămisse aufgefasst werden: 

a) Palette UC 15766 
b) Hompalette 15 

c) Stockholmpalette 16 

Fur die chronologische Einordnung 
in die Periode nach Naqada Ic/d spricht vor 
altern, dass die Objekte zwar in ihrer Form 
noch recht lang gestaltet, aber nicht mehr so 
breit gehalten sind wie die Stiicke der Phase 
I, sowie das vorhandene Dekor. So weist 
die Palette UC 15766 eingeritzte 
Darstellungen zweier Giraffen und anderer 
Wustentiere auf, was an die Darstellungen 
auf Gefa13en der so genannten D-W are 
erinnern mag. Szenen dieser Art sind 
moglicherweise als Pars-pro-toto
Wiedergaben der im Niltal anzutreffenden 
Umwelt zu verstehen. Auch die Szenerien 
auf den anderen Paletten sind wohl kaum 
als Wiedergabe der Realităt, sondern als 
Gleichnisse zu betrachten. 

13 Rizkana, Seeher 1988, 47. 
14 V gl. hierzu auch Regner 1996, 31 mit Anm. I 07. 
15 Oxford, Ashmolean Museum, lnv.-Nr. E. 928. 
Ohne Begriindung datiert Davis 1989, 139 dieses 
Objekt nach Naqada llc/d. Aufgrund der Form und 
GroBendimensionen schlage ich die Datierung nach 
Naqada lc/d vor. 
16 Stockholm, Medelhavsmuseet, Inv.-Nr. E.M. 6000. 
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2.5. Die Naqada II-Prunkpa/etten 
Aus dem Horizont Naqada II (3600-

3300 v. Chr.) stamrnen 50 Paletten aus in
situ beobachteten Grăbem17 die uber das 
gesamte Verbreitungsgebiet dieser 
archăologischen Kultur streuen. Mindestens 
sieben davon sind als Prunkpaletten zu 
bezeichnen: 

a) Elefantenpalette 18
, Abadiya Grab B120 

b) Skorpionpalette19 

c) Barbier-Mueller-Palette20 

d) Min-Palette21 

e) Min-Antilopenpalette22
, Matmar Grab 

1005 
t) Manchester-Palette23 

g) Gerzeh-Palette24
, Gerzeh Grab 59 

Neben den besonders elaborierten 
Prunkpaletten der Stufe Naqada II kennen 
wir eine Vielzahl weiterer Objekte, die 
aufgrund ihres sehr fragmentarischen 
Oberlieferungszustandes nur schwer 
eingeordnet werden konnen. Hierzu geh6rt 
das so genannte Fragment „Hartebeest", das 
keine Originalkanten mehr aufweist. Es 
durfte aufgrund der Reliefdarstellung einer 
Antilope in den Obergang von Naqada 
Ild/Illa gehoren. 

2.6. Die Prunkpaletten Naqada Illa-b 
Fur die gesamte Zeit der Naqada III

Zeit konnen 177 In-situ-Befunde von 
Schminkpaletten angefiihrt werden. 
Darunter befinden sich aber nur wenige 
Objekte, die eindeutig aufgrund der 
Dekoration als Prunkpaletten 
angesprochenen werden konnen. 

Die Prunkpaletten weisen zwar noch 
die Gr613endimensionen der spăten Naqada 
11-Paletten auf, sind nun aber deutlich 
vielfaltiger und feiner verziert. Zudem 
steigt die Komplexităt der dargestellten 
Szenen. Doch trotz der V erzierung nahezu 
der gesamten Palette weisen die Stiicke 

17 Zusammenstellung auch bei Regner 1996, 32. 
18 Bruxelles, Musee Roya!, lnv.-Nr. E. 7062; 
Hendrickx 1994, 45. 
19 Privatsammlung T. Kigugawa. 
20 Geneve, Musee Barbier-Mueller; Butor, Valloggia 
1990, 113. 
21 London, British Museum, Inv.-Nr. Ea 35501. 
22 Kairo, JE 54334. 
23 Manchester Museum, Inv.-Nr. 5476204. 
24 Kairo, CG 34173. 
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immer noch die so genannte Schminkmulde 
- meist im Zentrum der Palette gelegen -
auf. Diese ist nun aber nicht, wie in den 
Stufen Naqada I und II, als Vertiefung im 
Objekt, sondem rundplastisch 
hervorgehoben. 

Als friihe, im erhabenen Relief 
ausgefiihrte Naqada Illa-Paletten konnen 
wohl die einseitig mit Tiermotiven 
geschrniickten Prunkpaletten gelten. Diese 
Objekte weisen teilweise auch die Rand
oder Wappentiere auf, wobei 
moglicherweise ein relativchronologischer 
Zusammenhang mit den Capriden und 
Caniden zu sehen ist. Mit der 
Regionalisierung lassen sich die beiden 
unterschiedlichen Tiere sicherlich nicht 
erklăren, denn Funde mit beiden Tieren 
stammen sowohl aus Unter-, als auch aus 
Oberăgypten. 

Naqadallla 
a) White-Oryx25 

b) Brooklyn-Paletten-Fragment26 

c) Gazelles-Goose-Palette27 

d) Palette Miinchen Inv.-Nr. 5853 
e) Fragment Michailides28 

f) Fragment Louvre 11648 
g) Fragment Berlin 20171 
h) Fragment Spiegelberg29 

i) Fragment Munagat30 

j) Lowenjagd-Palette31 

k) Beirut-Louvre-Palette32 

Ubergang Naqada l/Ia-1/lb 
a) kleine Hierakonpolispalette33 

b) Canidenpalette3 

c) Abu Umuri-Palette35 

Naqadalllb 
a) Metropolitan-Palette36 

25 Kairo, JE 60539. 
26 New York, Brooklyn Museum, Inv.-Nr. 53.1272. 
27 London, British Museum, Inv.-Nr. 32074. 
28 Kairo, Privatsamrnlung Michailides. 
29 Berlin, Ăgyptisches Museum, lnv.-Nr. 23301. 
30 New York, Privatsamrnlung H.G. Fischer. 
31 Paris, Louvre, Inv.-Nr. E. 11254; London, British 
Museum, lnv.-Nm. 20790, 20792. 
32 Paris, Louvre, Inv.-Nr. E. 852. 
33 Oxford, Ashmolean Museum, Inv.-Nr. E. 3924. 
34 Paris, Louvre, Inv.-Nr. E. 11052. 
35 Kairo, JE 71326; Kaplony 1965. 
36 New York, Metropolitan Museum of Art, lnv.-Nr. 
28.9.9. 
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b) Falken-Palette37 

c) Tarkhan-Palette38 

d) Schlachtfeldpalette39 

e) Fragment der Stierpalette40 

f) Palette San Antonio A 41 

g) Minshat-Ezzat-Palette42 

An den Obergang zur 1. Dyn. gehort 
wohl die Stădte- bzw. Buto-Palette43

• In 
GroBe und Ausfiihrung zeigt sie bereits 
groBe Ăhnlichkeit mit der Nar(-mer)
Palette. Wenngleich meist Konig Skorpion 
(II.) zugesprochen, ist eine Zuweisung an 
Nar(-mer) ebenso denkbar. Zudem findet 
sich bereits die im erhabenen Relief 
ausgearbeitete Standlinie, auf der die 
dargestellten Personen stehen. 

2. 7. Die Prunkpaletten der I. Dynastie 
a) Nar(-mer)-Palette44 

b) Cairo-Brooklyn-Palette45 

c) Warrior-Palette46 

d) San Antonio B-Palette47 

e) Plover-Palette48 

f) Djer-Palette49 

g) Djer-Palette aus Abydos50 

h) Handspalette 151 

i) Handspalette Il52 

j) Helwan-Palette53 

37 Schweiz, Privatsammlung Schindellegi. 
38 London, University College, UC 15841; Vgl. 
Flinders Petrie 1914, 10 gibt S.D. 78 an. 
39 London, British Museum, Inv.-Nr. EA 20791; 
Oxford, Ashmolean Museum, Inv.-Nr. 1892.1 l.71; 
Luzem, Privatsammlung Kofler-Truniger, Inv.-Nr. K 
8057. 
40 Paris, Louvre, lnv.-Nr. E. 11255. 
41 San Antonio, Stark-Wilson Collection, lnv.-Nr. 
86.138-62. 
42 Gabr el-Baghdadi 1999, 10. Eine vollstăndige 
Publikation des Grăberfeldes Minshat Ezzat steht 
derzeit noch aus. M.E. ist sowohl die Palette auch 
Teile des Grabinventars nicht in die l. Dyn., sondem 
nach Naqada Illb zu datieren. 
43 Kairo, CG 14238. 
44 Kairo, CG 14716. 
45 Kairo, JE 46148; New York, Brooklyn Museum, 
Inv.-Nr. 66.175 
46 New York, Metropolitan Museum of Art, lnv.-Nr. 
33.159 
47 San Antonio, Stark-Wilson Collection, Inv.-Nr. 
86.138-163. 
48 Kairo, CG 14238bis. 
49 Emery 1949, 60. 
5° Kairo, CG 36108. 
51 Kairo, CG 14235. 
52 Kairo, CG 14234. 
53 Kairo?; Saad 1969, 55; Fischer 1977, 181. 
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Seit Konig Djer kennen wir 
schlieBlich nur noch kleine rechteckige 
Palettenformen, die aufgrund ihrer geringen 
Gro/3e und ihres Dekors nicht mehr als 
Prunkpaletten angesprochen werden 
konnen. 

2.8. Das Ende einer langen Tradition? 
Wăhrend die Paletten viele 

Jahrhunderte als Grabbeigaben und 
Alltagsobjekte dienten, haben die 
Prunkpaletten mit den szenischen 
Darstellungen moglicherweise der 
Kommemorierung bestimmter Ereignisse, 
Rituale etc. gedient, die in Zusammenhang 
mit dem Grabherrn stehen, bzw. dessen 
Rolle in der ăgyptischen Gesellschaft 
wiedergeben. Einigen Bearbeitem zur Folge 
hat aber mit dem Wandel der Sozialstruktur 
am Beginn der historischen Zeit auch die 
Tradition der Schmink- und Prunkpalette 
ausgedient gehabt54

• Tatsăchlich scheint mit 
dem Beginn der 1. Dyn. unter Konig Nar( -
mer) die Tradition der gro/3formatigen 
Semiophore zu enden, denn von seinen 
unmittelbaren Nachfolgem sind keine so 
gro/3 dimensionierten Objekte bis dato 
belegt. Die Prunkpaletten, wie auch die 
Schminkpaletten, sind weiterhin bis in die 
2. Dyn., wenn auch quantitativ geringer55

, 

vor aliem als Grabbeigabe fassbar. Eine der 
letzten eindeutig als Prunkpalette zu 
identifizierende Palette, da mit einer 
richtigen Szene dekoriert, darf wohl ein aus 
Kalzit-Alabaster gefertigtes Stiick aus dem 
Djer-zeitlichen Beamtengrab 3471 in 
Saqqara gelten56

• Von der Mitte der 1. Dyn. 
bis in die 2. Dyn. dominieren vor aliem 
rechteckig geformte, teils mit umlaufenden 
Ritzlinien dekorierte bzw. mit 
anthropomorphen Armen verzierte 
Schminkpaletten. Gerade der letzten 
Kategorie gebtihrt m. E. em1ge 
Aufmerksamkeit. Bislang sind drei dieser 
so genannten K;-Paletten - eine davon aus 

54 U. a. Westendorf 1982, 655; Badue1 2005, 13. 
55 Laut einer statistischen Erhebung von A. Stevenson 
2007, 157-158 sind nur noch in 1-2 % der Grăber 
der 1. und 2. Dyn. Schminkpaletten anzutreffen. 
56 Emery 1949, 60; Kuhn 2009, 110-112; Kuhn i. 
Vorber. 
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archăologischem Kontext bekannt 
geworden57

. Auf dem Objekt aus Helwan 
kann die Formei „K; < dj > rnl], w;s, (f,d -
„Dem Ka, dem Wohlergehen, Leben und 
Dauer <gegeben ist>" - gelesen werden58

• 

Aus der Nekropole von Minshat Abu 
Omar im Delta stammen zwei Paletten, die 
jeweils direkt vor dem Kopf des Toten im 
Grab gefunden wurden und an den 
Obergang von 1./2. Dyn. datiert werden59

. 

Besonders interessant sind die Formen, die 
bereits eher an ein Kultgefâl3, als an eine 
normale Palette erinnem. 

Die Griinde fur die geringere Anzahl 
an belegten Schmink- und Prunkpaletten 
dieser Zeit kann aber sicher nicht mit einem 
Engpass bei der Beschaffung von 
Grauwacke/Silt in Zusammenhang stehen, 
was sich auch aus der hohen Anzahl von 
Steingefâ/3en dieser Zeitstellung aus dem 
gleichen Material ergibt60

. Im Gegensatz zu 
A. Stevenson glaube ich aber nicht an einen 
Zusammenhang mit dem Niedergang der 
Palettentradition aufgrund einer De
Sakralisierung des Rohmaterials61

• 

Wăhrend Prunkpaletten und verzierte 
Messergriffe, sowie Keulenkopfe - mit 
ihrem qualitativen Hohepunkt in der 
O. Dyn. - als mogliche Ritualgerăte und 
Bildtrăger ritueller Motive gelten konnen, 
entwickeln sich im Laufe der 1. Dyn. 
weitere Vertreter dieser Kategorie. 

So sind ah der Mitte der 1. Dyn. 
erstmals Grabstelen, die den Namen des 
Verstorbenen nennen, belegt am 
Obergang der 2./3. Dyn. sind zudem 
erstmals hăufiger dekorierte Grabwănde 

bekannt. Hierunter konnen wohl auch die 
rechteckigen Steinplatten gezăhlt werden, 
die zur Anbringung der Opferlisten 
dienten62

• Ungefâhr gleichzeitig ist ein 
starker Rilckgang der Belege fur Schmink
und Prunkpaletten zu vermerken. 
Moglicherweise entschied man sich, auch 

57 Museum Kairo: CG 14235; CG 14234; zudem 
stammt eine Palette aus der Nekropo1e von Helwan: 
vgl. Saad 1969, 55; Fischer 1977, 181. 
58 So bereits eine Vermutung von Fischer 1977. 
59 Vgl. Kroeper 1996, 79-80. 
60 So bereits Stevenson 2007, 158. 
61 So vermutet von Stevenson 2007, 158. 
62 Barta 1963, bes. 12-26. 
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aufgrund der Fulie an lnformationen, die 
angebracht werden mussten, fur ein neues 
Medium, da sich die Paletten als 
Informationstrăger als zu klein erwiesen: 
die Grabwand selbst. Dies wăre auch eine 
Erklărung, warum die Palette des Djer 
wiederum etwas kleiner gestaltet ist, als 
ihre Vorgănger - die Szenen wurden auf 
einen anderen Bildtrăger gebannt, womit 
die gro13formatigen Paletten nicht mehr 
notig waren. Wichtig ist zu berilcksichtigen, 
dass bisher keinerlei Darstellungen von 
Siegesszenen auf den friihen Opferplatten 
belegt sind. Vielmehr handelt es sich um 
Opferlisten, die vor aliem die geopferten 
Speisen wiedergeben. Fur entscheidend 
halte ich <labei, dass auch Listen von Salben 
auf gefiihrt werden 63

, die moglicherweise 
einen Zusammenhang mit der Funktion der 
Paletten selbst haben. Aber nicht nur die 
Tradition des Mediums hat sich geăndert, 
sondem wohl auch die Funktion der 
Paletten selbst. So kann die F ormel der 
Helwan-Palette unter Umstănden bereits als 
friihe Opferformel gelten64

. Dies, wie auch 
die ăhnliche F orm lassen an einen 
Obergang der Schminkpaletten zu den 
Opferplatten des Alten Reiches denken. Die 
Obergangsformen bilden <labei 
wahrscheinlich zum einen die aus Minshat 
Abu Omar stammenden Stilcke, zum 
anderen ein Kult-/Grabgefal3 mit plastisch 
herausgearbeiteten KA-Armen und einem 
plastischen anx-Symbol65

. Auffallig ist 
jedenfalls, dass auch die Opferlisten, die 
wăhrend der I. Dyn. noch in Siegelzylinder 
eingeritzt werden, in der 2. Dyn. auf den 
Opferstelen abgebildet werden66

. Damit 
wird aus einem mobilen Grabinventar ein in 
Stein gehauenes, das schliel3lich Eingang 
findet in die Dekoration der Grabwănde 
selbst. 

63 Barta 1963, 25. 
64 Fischer 1977, 181. 
65 New York, Metropolitan Museum of Art, Rogers 
Fund, 1919, Inv.-Nr. 19.2.16. 
66 El-Metwally 1992, 10. 
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3. DIE VERWENDUNG DER PALETTEN 

3.1. Zeremonialpaletten undfriihe Tempel 
Seit die ersten Paletten zumeist in 

den prăhistorischen Grăbem gefunden 
wurden, werden sie vorwiegend als 
Kosmetikutensilien mit dem Schminken in 
Verbindung gebracht67

, wăhrend man die 
Prunkpaletten aufgrund des Tempeldepots 
von Hierakonpolis als Votivgaben 
verstand68

. 

Fur letzteren Aspekt spielt vor aliem 
das so genannte Main Deposit des 
Horustempels69 eine wichtige Rolle. Hier 
sollen sowohl die berilhmte Hierakonpolis
Palette, als auch die des Nar(-mer) 
gefunden worden sein. Ein weiteres 
Palettenfragment - vielleicht Konig Djer 
zuzuweisen stammt aus dem 
Tempelbereich aus Abydos70

• 

Einige Bearbeiter gehen davon aus, 
dass die betreffenden Objekte dem Tempel 
gestiftet wurden und nach einer gewissen 
Nutzungsdauer schliel3lich in den 
verschiedenen Deponierungen gemeinsam 
mit anderen Ritualgerăten entsorgt worden 
sind71

• Das Main Deposit wurde wohl 
gegen Anfang des Alten Reiches in der 3. 
Dyn. angelegt72

• Die Bedeutung und 

67 V gl. hierzu u.a. Quibell, Green 1902, 42; Capart 
1904, 88; Frankfort 1924, 119; Flinders Petrie 1920, 
37. 
68 Dies haben bereits Foucart und Loret zu Beginn 
des 19. Jh. vermutet. Zit. nach Legge I 909a, 205. 
69 Gundlach 1994, 17. Bereits Hoffman 1980, 129 
macht darauf aufmerksam, dass die Fundlage der 
Nar(-mer)-Palette bei Weitem nicht klar ist. Wiihrend 
Quibell betont, es sei ein Fund aus dem Main 
Deposit, steht in den Notizbiichem von Green, dass 
das Objekt wenige Meter entfemt vom Depot 
gefunden wurde. 
70 Wenngleich Flinders Petrie sie der Tempelphase 
der 4.-5. Dyn. zuweist, muss darauf hingewiesen 
werden, dass der Raum 64, der Fundort der Palette, 
doch recht weitab von den iibrigen dem Tempel 
zugewiesenen Gebiiuden liegt. V gl. Flinders Petrie 
1903, 27 (betrifft Palette) - Plan: Flinders Petrie 
1903, Taf. 52. 
71 O'Connor 2002, 9. 
72 Kemp 1989, 75 hingegen spekuliert aufgrund der 
Stratigraphie, dass die Deponierung noch Ende der 
Friihzeit (2. Dyn.) bzw. zu Anfang des Alten Reiches 
in der 3. Dyn. angelegt wurde. Green hatte zuniichst 
daran gedacht, das Depot in die 12. Dyn. zu datieren. 
Eine kritische Diskussion hierzu findet sich bei 
Dreyer 1986, 37-46. Er spricht sich fiir eine 
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Interpretation variiert allerdings stark. 
W.M. Flinders Petrie und B. Kemp zogen 
in Betracht, dass der alte Tempel verfallen 
sei und die Zeremonialobjekte deponiert 
wurden73

• B. Adams und H. Whitehouse 
hingegen vertreten die Meinung, die 
Objekte seien im Zuge von 
Griindungszeremonien des neuen Tempels 
unschădlich gemacht und niedergelegt 
worden74

. Hierfiir spricht zum einen, dass 
die Hierakonpolispalette nicht mehr 
vollstăndig war, als sie in den Boden kam -
eines der Randtiere fehlt, zum zweiten sind 
auch die vergesellschafteten W aff en, 
vorwiegend Keulenkopfe, „unbrauchbar" 
gemacht worden. Letztere waren ohne ihre 
Griffe niedergelegt worden, was durchaus 
mit einer rituellen Zerstorung gleichgesetzt 
werden kann. 

R. Gundlach ist der Meinung, die 
Paletten und ilbrigen Objekte wăren nach 
und nach als Votivgaben fur den 
Sonnengott, den himmlischen Vater des 
Konigs, in den Tempel gelangt75

. Die 
reliefierten Szenen der Objekte deutet er als 
eine Berichterstattung des Konigs an Horus 
ilber die erfolgte Arbeit im Land: Kanalbau 
und Feldbestellung, ergo die Schaffung der 
Lebensgrundlagen (Prunkkeulenkopfe ), das 
Vollziehen von Jubilăumsfesten und 
Ritualen (Prunkkeulenkopfe) und 
schliel3lich das Niederringen mythischer 
und realer Feinde (Prunkpaletten)76

. 

Ăhnlich fasste dies auch H.W. Muller auf, 
der in den Prunkobjekten Neujahrsgaben 
des amtierenden Konigs fi.ir den jeweiligen 
Gott sieht77

• Da das Ritual des Erschlagens 
der Feinde eng mit dem ăgyptischen 

Neujahrsfest zusammenhăngt und auf der 
Palette des Nar(-mer) eindeutig dargestellt 
ist, wăre die Verbindung naheliegend. 

Fi.ir die Thesen R. Gundlachs und 
H.W. Mtillers wilrde auch die Deutung der 
Paletten als Kommemorierung historischen 
Geschehens sprechen, wie sie u. a. auch von 

Datierung in die 3. Dyn. aus, cf. Dreyer 1986, 45; 
ebenso McNamara 2008, 908-910. 
73 Zitiert bei Kemp 1989, 75. 
74 Whitehouse 2002, 423, 426. 
75 Gundlach 1994, 17. 
76 Gundlach 1994, 17. 
77 Miiller 1964, 13. 
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G. Dreyer postuliert wird. Er geht davon aus, 
dass auf der Buto- und Nar(-mer)-Palette der 
Sieg Oberăgyptens tiber das Delta dargestellt 
wurde78

• Die Paletten selbst wilrden als 
besondere Monumente des Sieges im 
Tempel aufbewahrt und bei verschiedenen 
Festtagen erneut gezeigt werden. Ftir die 
Narration von Ereignissen haben sich 
unlăngst auch W. Davis79 und K. M. 
Cialowicz ausgesprochen. Dabei dachte 
K. M. Cialowicz bei den Paletten, wie der 
Stierpalette, an eine symbolische Szenerie, 
die zur Abschreckung aller Feinde des 
Landes dienen sollte, alsa einen durchaus 
realen Hintergrund haben konnte80

• 

Gehen wir von der Stimmigkeit der 
These aus, die Paletten und Keulenkopfe 
seien allesamt fur die Verwendung im 
Tempelkult hergestellt und hier auch 
aufbewahrt worden, so stellt sich die Frage 
nach dem Aufstellungsort und der 
Aufstellung selbst und schliel3lich nach dem 
Aufstellungszeitpunkt. 

Generell muss darauf hingewiesen 
werden, dass gerade die 
Siedlungsarchăologie des friihen Ăgypten 
bislang nur ilber sehr wenige Informationen 
verfugt, was das Aussehen und den 
Charakter der fiiihen Heiligtilmer angeht81

• 

Unsere bisherigen Ansichten sind vielmehr 
vor aliem von ikonographischen Quellen82 

und em1gen wenigen Befunden wie 
Hierakonpolis und Elephantine83 geleitet. 
Die fraglichen archăologischen Befunde 
sind zumeist - im Vergleich zu den 
restlichen Siedlungsbelegen - groBere, teils 
von einer Lehrnziegelmauer umgebene 
Bereiche. Diese Anlagen haben aber bei 
Weitem noch nicht die aus der jilngeren 
ăgyptischen Geschichte bekannten 
monumentalen Dimensionen84

. Neben den 

78 Vgl. zuletzt Dreyer 2005, 256. 
79 V gl. Davis 1992, 38. 
8° Cialowicz 2001, 180. 
81 Moglicherweise gehoren neben kleinen Schrein
und Kapellenbauten auch Hohlen und mit Felsbildem 
verzierte Orte in den Wadis in die Kategorie Tempel 
oder Pră-Tempel. So auch Wilkinson 2003, 159. 
82 Elfenbeintăfelchen aus der Zeit des Konigs Horus
Aha: Vgl. Flinders Petrie 1901, pi. 10,2; Badawy 
1954, 34. 
83 Dreyer 1986, 11 und 18. 
84 So bereits Jequier 1908, 25; Arnold 1996, 15. 
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groBeren Kultanlagen, in denen teilweise 
Deponierungen auf gefunden wurden, 
existieren die so genannten Talbezirke, die 
in Zusammenhang mit friihen Tempeln 
gebracht werden85

. Bisher sind aus Abydos 
zehn groBere rechteckige Anlagen, allesamt 
aus getrockneten Lehmziegeln erbaut, 
bekannt, die den jeweiligen Konigsgrăbern 
aus Umm el-Qa'ab als Pendants 
zugesprochen werden86

. Eine ăhnliche 
Anlage konnte auch in Hierakonpolis 
ausgemacht werden, die 0,49 ha groB und 
noch 11 m hoch erhaltene Mauern aufweist. 
Die Anlagen in Abydos waren im Inneren 
bebaut, wobei die Architekturreste als 
Kapellen interpretiert werden und mit den 
insgesamt 14 bisher nachgewiesenen 
Bootsgrăbern in Zusammenhang mit den 
Konigsgrăbern gebracht werden87

• Ihre 
Funktion ist bis heute nicht restlos geklărt 
und stark umstritten. A. Jimenez-Serrano 
argumentierte z.B. filr eine Verwendung 
beim Sed-Fest zu Lebzeiten des Konigs und 
als Totentempel nach dem Ableben des 
Herrschers88

. M. Adams, D. O'Connor und 
L. Bestock zufolge dienten die Anlagen der 
Bestattungszeremonie des Konigs, die nach 
dem Kultvollzug noch im Laufe der 
Feierlichkeiten rituell zerst6rt wurden, um 
sie dem Konig im Jenseits zu sichern, was 
allerdings nicht in allen Details zu 
iiberzeugen verrnag89

. 

Neben den archăologisch 

nachgewiesenen Anlagen, die mit Tempeln 
verbunden werden, sind auBerdem einige 
Belege filr Schreine und kleinere Kapellen 
in Inschriften und ikonographischen 
Beispielen, sowie kleinen Modellen90 zu 
finden. Dies lăsst mutmaBen, dass diese 
Bauten aus nur sehr wenigen Răumen 

85 Anders Badawy 1954, 46. Er sah in ihnen 
Befestigungsanlagen. 
86 Kemp 1966, 16; Adams, O'Connor 2004, 84; 
Bestock 2008, 46--47; Bestock 2009. 
87 Adams, O'Connor 2004, 84; O'Connor 2009, 159-
181. 
88 Jimenez-Serrano 2002, 77 und 100. 
89 Adams, O'Connor 2004, 84; Bestock 2008, 47. 
90 Schrein der Repit: vgl. Muller 1964, 29; 
Schreinmodelle aus Teii lbrahim Awad; 
zusammenfassend: Jimenez-Serrano 2002, 29. 
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bestanden, was an die erste Bauphase des 
Hierakonpolistempels erinnert91

• 

Wăhrend die rundplastisch 
iiberlieferten Schreinmodelle und die 
ikonographischen Darstellungen von 
Tempeln mithilfe der Standarten etc. 
eindeutig als Tempel und damit als 
Kultstellen gedeutet werden konnen, ist 
dies freilich filr die archăologisch 

nachgewiesenen Gebăude fraglich. 
Eng mit der Problematik der 

Sakralbauten hăngt sicher auch die der 
Palăste zusammen. Bis dato gibt es 
keinerlei Hinweise auf Palăste, da alle 
groBeren Anlagen als Tempel gedeutet 
wurden. Dies hăngt damit zusammen, dass 
bislang zu wenige Anhaltspunkte existieren 
die architektonischen Befunde mit einer 
exakten Funktion zu belegen. Zu iiberlegen 
ist m. E. in diesem Kontext, ob nicht die 
groBeren Bauten in den Siedlungen - wie in 
Hierakonpolis - auch die Funktion eines 
Palastes hatten, in denen dann durchaus 
eine Kapelle ader anderweitig geweihte 
Răume filr die Religionsausiibung 
existierten. 

Die zweite hier zu besprechende 
Problematik ist der Frage nach der 
Aufstellung der jeweiligen Prunkobjekte in 
den einzelnen Tempeln gewidmet. Die 
Postierung der Prunkkeulenkopfe auf einem 
Stab, in einer Nische ader im Zentrum einer 
Kultkammer ist durchaus denkbar und 
moglicherweise auf emem 
Elfenbeinzylinder aus Hierakonpolis 
bildlich dargestellt92

. Hier werden vier 
aufgestellte Gerate, die an Keulen erinnern, 
von einer Tierreihe begleitet. Bereits K. M. 
Cialowicz dachte bei den reliefierten 
Keulenkopfen an ei ne offentliche 
Ausstellung der Objekte und iibertrug diese 
Theorie im Analogieschluss auf die 
Paletten. So geht er von einer offiziellen 
Propaganda-Kunst aus, die zur 
Kultausiibung im Palast gedient habe93

. Die 
Aufstellung der Paletten ist allerdings 

91 Anders ist dies in Abydos: Fiir die Shunet ez-Zebib 
sind bisher neun Răume belegt: vgl. Bestock 2008, 
57. 
92 Ashmolean Museum Oxford: lnv.-Nr. E. 4714 -
f:ubl. von Whitehouse 1992, Abb. 1-2. 

3 Vgl. Cialowicz 2001, 213. 
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schwieriger zu rekonstruieren. Die Objekte 
sind zum einen teils beidseitig reliefiert, 
zum anderen besitzen sie verschiedene 
,Bildachsen'. Fiir letzteren Aspekt ist 
besonders die Lowenjagdpalette von 
Interesse. Um die Gesamtheit der 
dargestellten Szenerie erfassen zu konnen, 
muss die Palette nămlich einmal um ihre 
gesamte Achse gedreht werden. Es wiirde 
daher m. E. ein Prăsentieren auf einem 
Block im Zentrum eines Raumes in Frage 
kommen, den man umlaufen konnte. 
Ebenso moglich wăre das Prăsentieren bei 
einer Prozession, wăhrend das Stiick im 
Alltag in einer Nische o. Ă. untergebracht 
war. Gerade aber das Herumtragen birgt 
Probleme. Ist es bei der Lowenjagd- und 
einigen der kleineren Paletten immerhin 
noch moglich, wird es spătestens zu Beginn 
der I. Dyn. mit der Buto- und Nar(-mer)
Palette schwieriger wegen deren 
Unhandlichkeit. Wie muss man sich also 
die Verwendung der beidseitig reliefierten 
Objekte vorstellen? D. O'Connor dachte an 
eine differierende Wertigkeit der beiden 
Schauseiten94

. Er unterscheidet zu Recht 
eine Hauptseite und eine Riickseite. Seiner 
These zufolge ist die Riickseite die 
,schmutzige' Seite, die mit den unreinen 
Dingen, wie menschlichen Hănden etc. in 
Kontakt kommt und daher dem Kultbild 
abgekehrt prăsentiert worden ist. Dem 
Numen zugewandt diirfte die Seite mit der 
Schminkmulde gewesen sein95

• Die 
Zweiwertigkeit manifestiere sich auch in 
der Darstellung: So finden wir !aut D. 
O'Connor die chaotischen, destruktiven 
Elemente auf der Riickseite, wăhrend die 
Darstellungsmotive der Hauptseite als 
apotropăisch gelten miissten96

. Sie diene 
damit der Revitalisierung und 
Wiedergeburt97

• Die nur einseitig 
dekorierten Paletten, so D. O'Connor, 
wiirden hingegen beide Elemente 

94 O'Connor 2002, 10. 
95 O'Connor 2002, 11 und 21. Entgegen Baumgartel 
1960, 64 glaubt aber O'Connor nicht, dass die 
jeweilige Gottheit auch auf den Paletten dargestellt 
wurden. 
96 O'Connor 2002, 22. 
97 O'Connor 2002, 21. 
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vereinen98
. Ungeachtet dieser Thesen 

bleiben aber weiterhin die beschriebenen 
Probleme, die sich bei der Prăsentation 

dieser Paletten ergeben wiirden. 
Von entscheidender Bedeutung fur 

die Frage, ob die Paletten iiberhaupt fur den 
Tempelkult geschaffen wurden, ist letztlich, 
wann die entsprechenden Objekte den 
Tempeln gestiftet wurden. Denn die beiden 
eindeutig aus einem Tempeldepot 
stammenden Objekte sind hier nur sekundăr 
niedergelegt worden. Da angenommen 
werden darf, das Main Deposit se1 
friihestens gegen Ende der 2. Dyn., wohl 
aber sogar spăter zu Beginn der 3. Dyn. 
angelegt worden, so liegt zwischen der 
Herstellung und Deponierung der 
Hierakonpolis- und der Nar(-mer)-Palette 
eine betrăchtliche Zeitspanne. Dies kann 
freilich nicht dazu dienen, eine bereits 
vorherige Deponierung an einem anderen 
Platz im jeweiligen Gebăudekomplex 

auszuschlieBen. Wenn die beiden Paletten 
tatsăchlich fur den Tempelbetrieb 
hergestellt worden sind, so wăre an 
Votivgaben99 zu denken, die fur diverse 
Rituale (z.B. Schminken des Gotterbildes, 
der Priester etc.) gedient haben, bzw. sogar 
das Kultbild selbst gewesen sein konnten. 
Bereits L. McNamara schlug vor, der 
Hierakonpolistempel sei in erster Linie in 
seiner friihesten Zeit gar nicht der Horus
sondem ein Konigstempel gewesen, in dem 
z. B. Konig Nar(-mer) gehuldigt wurde 100

• 

Generell bleibt aber der Zusammenhang mit 
den auf den Paletten dargestellten Motiven 
offen. Viele der Bearbeiter gehen davon 
aus, dass es sich um offentlich gezeigte 
Objekte der Propaganda handelt 101

• Wenn 
es aber tatsăchlich Tempelvotive sind, 
waren diese nur einer kleinen Anzahl von 
Personen zugănglich. Dberhaupt stellt sich 
die Frage, inwieweit die dargestellten 
Motive von der Mehrheit der Bevolkerung, 
wenngleich die Beischriften noch gering 
gehalten sind, „gelesen" und verstanden 

98 O'Connor 2002, 19. 
99 Bereits Foucart sprach sich fiir die Deutung als 
Votivgaben aus. Loret interpretierte die Objekte als, 
boucliers votives', zit. bei Legge I 909a, 205. 
100 Vgl. McNamara 2008, bes. 926-932. 
IOi Vgl. Cialowicz 2001, 213. 
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wurden. Die einzige Moglichkeit, die also 
fur eine Propaganda-Kunst sprechen wiirde, 
wăre das offentliche Zeigen an bestirnmten 
Festtagen und zu Ritualen, das aufgrund der 
GroBe der Paletten eher fraglich scheint. 

Es bleibt daher letztlich festzuhalten, 
dass die Tempeldepots sehr wahrscheinlich 
mehr als sekundăre Niederlegungen 
angesehen werden sollten. 

3.1.2. Prunkpaletten im Grabkontext 
Von den neolithischen Fazies Djara 

B, Merimde, Fayum-A und El-Omari liegen 
Schminkpaletten bisher, wenngleich 
zumeist entsprechende Nekropolen belegt 
sind, ausschlieBlich aus den Siedlungen 
vor. Erst aus der Tasa-Kultur kennen wir 
Paletten auch als Grabbeigaben. Die bislang 
30 Paletten der Badari-Kultur stammen 
hingegen ausschlieBlich aus Grăbem. Fiir 
Maadi, Naqada I und Naqada II sind die 
Paletten als Grabbeigaben bekannt, 
wenngleich auch em1ge Stiicke aus 
Siedlungskontexten starnmen. Interessant 
mag hierbei sein, dass im Gegensatz zu 
Oberăgypten auch fur Maadi die groBere 
Anzahl an Paletten aus Siedlungskontexten 
starnmt. Ob hierin vielleicht sogar eine 
bewusste kulturelle Abgrenzung in den 
Gepflogenheiten zur „konkurrierenden" 
Naqada-Kultur zum Ausdruck kommt, halte 
ich fur iiberlegenswert. 

Bei den Prunkpaletten, die uns aus 
einem archăologisch beobachteten Kontext 
iiberliefert sind, starnmt die Mehrzahl 
(1O:13) aus Grăbem. Vier dieser Objekte 
weisen eine Durchlochung auf und fanden 
sich in der Kopfgegend des Toten. Dies 
spricht m. E. dafiir, dass die Objekte an 
einem Lederband o. Ă. am Hals bzw. in 
anderen Făllen vielleicht auch am Giirtel 
getragen wurden. Inwieweit dies allerdings 
auf einen Gebrauch im tăglichen Leben zu 
erweitem ist, bleibt spekulativ. Die 
Durchbohrung lăsst sich auch fur 
„einfache" Schminkpaletten aus dem 
Grabbereich nachweisen102

• Auffallend ist 
in diesem Zusarnmenhang, dass viele dieser 

102 Z.B. Torino, Museo Egizio: Inv.-Nm.: 606 (2 
Durchlochungen), London Petrie Museum, Inv.-Nr. 
UC 4276; London, British Museum, Inv.-Nr. EA 
36367. 
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durchlochten Stiicke Reibspuren, also 
deutliche Gebrauchsspuren aufweisen. 

Bereits an den neolithischen 
Schminkpaletten konnten fur Merimde und 
Badari Spuren von zerriebenen Mineralien 
(z. B. Ocker) auf den Paletten 
nachgewiesen werden, und fanden sich 
kleine Ockerkiigelchen in den Grăbemw3 . 
Dies und die Gebrauchsspuren auf der 
Oberflăche fuhren m. E. zum Schluss, dass 
diese Grabbeigaben wohl auch im Alltag 
fur die Herstellung von Schminke gedient 
haben diirften104

, bzw. im Rahmen des 
Bestattungszeremoniells benutzt wurden. 
Vorschnell wurden die Paletten als 
Standardbeigaben m Frauengrăbem 

angesehen, was auf grund von 
Skelettanalysen relativiert werden 
konntew5

• Tatsăchlich kornmen die Stiicke 
sowohl in Mănner- als auch in 
Frauengrăbem aller Altersklassen vor106

• 

Eine klare Geschlechtsdifferenzierung in 
der Beigabenverteilung kann jedoch, was 
die Paletten anbelangt, nicht vorgenommen 
werden. Ebenso ist kaum von einer 
„Standardausstattung" auszugehen: Sowohl 
A. Stevenson, als auch C. Regner haben in 
ihren statistischen Erhebungen ze1gen 
konnen, dass die Beigabe von 
Schminkpaletten ăuBerst selten, fur nur 
15 % der publizierten Grăber belegt ist107

• 

In der I. und 2. Dyn. finden sich sogar nur 

103 Z.B. Grab 2229 aus Mostagedda: Brunton konnte 
hier nachweisen, dass die Palette wohl zusammen mit 
einem Lederbeutel deponiert worden war, in dem sich 
auch Galena und ein kleiner roter Stein befanden. Cf. 
Brunton 1937. 54. 
104 So auch Scharff 1929, 118. 
105 So dachten noch Maclver 1902, 47; Brunton 1948, 
28; Flinders Petrie, Murray 1953, I. Dagegen stellt 
Regner 1996 fest, dass die Verteilung auf die 
Geschlechter letztlich ausgewogen ist. Dabei miissen 
wir aber kritisch mit den von ihr vorgestellten Daten 
umgehen. Denn es sind von den ca. 3000 
Bestattungen des Grăberfeldes von Naqada nur 182 
anthropologisch ausgewertet worden. Cf. Fawcett, 
Lee 1901. 
i06 Regner 1996; Stevenson 2007; Stevenson 2009. 
107 Vgl. Regner 1996, 29-34; Stevenson 2007, 153. 
Die Daten basieren auf einer letztlich kleinen Anzahl 
publizierter Grabinventare, die nicht einmal die 
Hălfte aller bisher ergrabenen Grăber widerspiegeln. 
Gerade bei Naqada selbst muss die Publikation von 
Flinders Petrie 1896 als ăuBerst mangelhaft gelten. 
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noch in 1-2 % der Grăber Schminkpaletten 
als Grabbeigaben108

. 

4. SCHMINKEN UND SALBEN IN DER 

FORMA TIVEN PHASE 

Auf den Paletten wurden chemisch 
zumeist Galena, Hămatit, Kupferoxyde und 
Ocker (vgl. Tab. 1) nachgewiesen. In 
em1gen Grăbern befanden sich die 
jeweiligen Mineralien auch als Beigaben in 
F orm von kleinen Kiigelchen, wăhrend die 
Paletten unbenutzt hinzugelegt waren 109

• 

Auf den Obertlăchen konnten teils auch 
fettige Substanzen, die wahrscheinlich fur 
ein leichteres Zerreiben von hărteren 

Mineralien verwendet wurden, belegt 
werden. Zu denken wăre in diesem Falie an 
verschiedene Harze oder F ette. 

Seit den ersten Funden von Schmink-
und Prunkpaletten wurden sie in 
Zusammenhang mit Schminken 
besonders der Augen - gebracht. Diese Idee 
geht auf W. M. Flinders Petrie zuriick, der 
jedoch mit ethnografischen Parallelen 
arbeitete1 

IO. Dennoch belegt die Nennung 
der entsprechenden Mineralien in 
medizinischen Texten tatsăchlich eine 
gewisse Bedeutung fur die 
Augenheilkunde. So sind Galena, sowie 
schwarze Augenschminke 
(msdm.t) belegt111

• Die Schminke wurde 
von Mănnern und Frauen benutzt und sollte 
neben einer antiseptischen Wirkung auch 
Schutz vor Fliegen und den blendenden 
Sonnenstrahlen bieten 112

. 

Die schwarze Schminke wird dem 
Patienten laut Papyrus Ebers bei folgenden 
Augenkrankheiten appliziert: bei der so 
genannten wlp.t- (pEbers 346113

), pd.t-

108 Vgl. Stevenson 2007, 157-158. 
109 Z.B. Grăber 1204, 3555, 3213 und 2229 in 
Mostagedda. Cf. Brunton I 937, 57, mit weiteren 
Grăbem ilir Badari. 
i io Flinders Petrie 190 I, 21. Er zitiert hier einen Fall 
der Inuit. 
111 V gl. Nunn 1996, 146. Eine weitere Moglichkeit ist 
das Pigment Pyrolusit, welches als schwarzes Pulver 
vom Sinai bekannt ist und in Maadi vielleicht ilir 
Schminke verwendet wurde. Cf. Nicholson el a/ii 
2000, 107. 
112 V gl. Rosenow 2007, 36. 
113 V gl. Obersetzung und Kommentar bei Bardinet 

135 

(pEbers 355 114
), nlp.t- (pEbers 407 11 5), 

!Jn.t- (pEbers 367 116
), bld- (pEbers 368117

) 

und der (cnl.t-Krankheit (pEbers 416 118
). 

Problematischer hingegen ist der 
inschriftliche Nachweis des Malachites 
(Kupfererz, Kupferkarbonat), ăgyptisch 

szm.t119
• In dieser Form taucht es m. 

E. in den Papyri der jiingeren Epochen 
nicht auf. Belegt ist allerdings 
w:uj. w, was ebenso mit griiner 
Augenschminke in Verbindung gebracht 
werden kann und unter Umstănden 

synonym fur Malachit angewandt wurde 120
• 

Belegt ist das Pigment in folgenden 
medizinischen Rezepten des Papyrus 
Ebers 121

: pEbers 15, pEbers 33, pEbers 58. 
Interessant mag sein, dass es sowohl fur die 
ăul3ere, als auch innere Anwendung benutzt 
wurde. Hierbei scheint vor aliem die 
antibakterielle Wirkung des Malachits 
gegen Staphylococcus aureus und 
Pseudornonas aeruginoasa zum Tragen 
gekommen sein122 

- beides Bakterien, die 
fur die Verursachung von 
Bindehautentziindungen bekannt sind123

. 

Diese Krankheit ist noch im heutigen 
Ăgypten in ihrer chronischen Form als 
Trachom oder „ăgyptische 

Kornerkrankheit" bekannt und kann im 
schlimmsten Falie sogar zum Erblinden 
fuhren 124

. Fi.ir einen Gebrauch dieser Mittel 
im medizinischen Sinne spricht 
moglicherweise auch die engere 
Wortbedeutung wJ(j, das neben der 
Grundbedeutung „griin" auch „gesund" 
hei13en kann 125

• 

1995, 304. 
114 Vgl. Bardinet I 995, 305. 
115 Vgl. Bardinet 1995, 311. 
116 Vgl. Bardinet 1995, 306. Bei der Krankheit handelt 
es sich wohl um eine Augenentziindung in Verbindung 
mit Schnupfen, cf. Westendorf 1975, 561. 
117 Vgl. Bardinet 1995, 306. 
118 Vgl. Bardinet 1995, 312. 
119 Vgl. Gundlach 1980, 1167. 
120 Hierzu Nunn 1996, 147. 
121 Vgl. zu den einzelnen Rezepten mitsamt 
Kommentar: Bardinet 1995. 
122 Zit nach Nunn 1996, 147. 
123 Zur augenmedizinischen Indikation u.a. Serr I 958, 
282. 
124 Vgl. Trojan 2007, 81-82. Eine Moglichkeit zur 
Heilung bieten nur Antibiotika. 
125 Vgl. WB I, 265. 
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Ein drittes Mineral, was sich auf den 
Paletten zerrieben findet, ist der fur die 
Vorgeschichte nahezu aller Kontinente gut 
belegte Ocker, auch Eisenoxid genannt, 
altăgyptisch zty126

. 

Wenngleich medizinisch eine 
Minderung von Augenleiden durch die 
jeweilig zerriebenen Mineralien 
nachgewiesen127 bzw. zumindest ihre 
antibakterielle Funktion bekannt war128

, 

bleibt unklar, inwieweit auch der einfache 
Ăgypter diese Stoffe bewusst mit 
medizinischem Hintergrundwissen 
verwendete. Ich gehe davon aus, dass es im 
Zuge der formativen Phase zur 
Herausbildung einer spezialisierten 
„Ărztekaste" kam. Hierfilr sprechen die 
erfolgreich ausgefuhrten, anspruchsvollen 
Operationen, wie Trepanationen, 
Zahnbehandlungen, sowie die von 
Knochenbrilchen, als auch die bereits in der 
3. Dyn. i.iberlieferte Vielzahl an Titeln von 
Spezialărzten - spătestens ab der 4. Dyn. 
sind auch Augenărzte inschriftlich belegt129

. 

Bisher sind uns sieben Augenărzte i.iber ihre 
Titel aus der 4. und 5. Dyn. bekannt130

, 

wovon vier den normalen Titel zwnw jr.tj 
tragen. Die i.ibrigen aus dem Alten Reich 
belegten Augenărzte bringen in ihrer 
Titulatur die Năhe zum Konigshaus und 
Palast zum Ausdruck (zwnw pr-(':i; zwnw 
jr.tj prJ:; und wr zwnw jr.tj prJ:;) 131

. 

Zudem scheint es bereits eine Hierarchie 
gegeben zu haben, die sich beispielsweise 
in dem Titel des Mdw-nfr ausdrilckt: l]rp 
zwnw jr.tj n prJ:i. 

Neben dem medizinischen Zweck 
kommt dem Schminken in der formativen 
Phase sicherlich auch ein weiterer Aspekt 
hinzu, der nicht unterschătzt werden sollte: 

126 Zur Unterscheidung der drei altăgyptischen 
Bezeichnungen fiir Ocker: zty. frw und mnS.t: cf. 
Hannig, Fuchs 1982, 550. 
127 Bezweifelt wird die antiseptische Wirkung 
beispielsweise von Ficker 2000, 224. 
128 Vgl. Nunn 1996, 199. 
129 Cf. Westendorf 1975, 561. 
130 Zu den einzelnen Nachweisen: cf. Jonckheere 
1958. 
131 Dies ist allerdings auch fiir andere Spezialărzte 
belegt. Zusammenfassend: Westendorf 1999, 474; die 
einzelnen Belege finden sich bei Jonckheere 1958 
aufgeschliisselt. 
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das Schminken aus kosmetischen und 
kosmetisch-rituellen Grilnden 132

. 

Wenngleich, wohl auch 
forschungsgeschichtlich bedingt, zumeist 
mit den Augen in Zusammenhang 
gebracht133

, belegen zeitnahe Funde wie die 
Statuette aus Grab H 97 von Mahasna, dass 
auch weitere Korperpartien, wie z. B. das 
gesamte Gesicht geschminkt wurden. Es ist 
eine kleine weibliche Tonstatuette, die 
deutlich im Gesicht Bemalung aufweist: 
Die Augen waren schwarz umrandet und 
dem restlichen Gesicht ein roter Teint 
gegeben worden134

. Des Weiteren sind 
interessante Grabbefunde aus der 
friihzeitlichen Nekropole von Adai"ma 
bekannt geworden: Einige Gesichter wiesen 
Spuren von Malachit auf 35

. Ab dem Alten 
Reich sind schliel3lich Beispiele fur das 
„Schminken" der Mumienhi.ille bekannt136

• 

Wăhrend die Schminkutensilien und 
Mineralien aus den Grăbem und Tempeln 
auch der jilngeren ăgyptischen Geschichte 
nicht wegzudenken sind, gibt es ungleich 
weniger Darstellungen des Schminkens137

. 

Entscheidend ist nun, dass sich 
Ri.ickstănde von zerriebenen Mineralien 
durchaus auch auf drei Prunkpaletten haben 
nachweisen lassen: die Manchester-, die 
Gerzeh- 138 und die Minshat-Ezzat-Palette. 
Bisher sind allerdings nicht alle Objekte 
chemisch untersucht worden. Das keine 
Nachweise bisher von den anderen 

132 So nun auch Baduel 2008, 1086. 
133 Muller 1984, 665; Schoske et a/ii 1990, 25. 
134 V gl. Baumgartel 1960, 82. 
135 Cf. Crubezy el a/ii 2002, 463--464. 
136 Vgl. Firth 1926, 36, Taf. 320: Grab des 
Kaemsenu (Schacht 225). Ein weiterer Beleg fiir das 
Schminken der Lippen findet sich in pTurin 5500 I: 
Eine Frau mit Spiegel in der Hand farbt sich die 
Lippen mit Hilfe eines pinselartigen Stăbchens. Abb. 
bei Omlin 1973, Taf. l 8a. 
137 Z. B. Grab des Ipui in Deir el-Medineh; So noch 
bei Schoske el a/ii 1990, 25 kontra: Helbling 1980, 
53-55. In der Literatur ist diese Abbildung sehr 
umstritten behandelt: Waterman, 132 und 
Ghalioungui, 82 denken an das Verabreichen von 
Augentropfen bzw. Fremdkorperentfemung. 
138 Vgl. Baumgartel 1960, 90. Hingegen O'Connor 
2002, 8, der hier darlegt, es wiirde keinerlei 
chemische Nachweise fiir Schminke auf den 
Prunkobjekten geben. Kontra nun auch Stevenson 
2007, die wiederum die chemischen Analysen 
bestătigt. 
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Prunkobjekten vorliegen, kann 
verschiedene Griinde haben: 1) das 
griindliche Săubem der benutzten Objekte, 
2) makroskopisch kaum noch 
wahrzunehmende Spuren und 3) ist freilich 
moglich, dass einige der Paletten 
tatsăchlich nicht zum Zerreiben von 
Mineralien verwendet wurden. 

Neben dem Schminken der Augen 
und des Gesichtes kommt ebenso das 
Salben des gesamten Korpers in Betracht. 
Sowohl medizinisch, als auch fur die 
tăgliche Reinigung spielt das Salben im 
Diesseits, aber auch in Bestattungsbrăuchen 
eine entscheidende Rolle 139

• Als Bestandteil 
des MundOffnungsrituals in Szene 55 ist 
das Salben eine wichtige Zeremonie, die bei 
der Bestattung vollzogen wird140

• Doch 
nicht nur der Leichnam, auch die 
Gotterbilder scheinen an Festtagen gesalbt 
worden zu sein141

• In den Tempeln des 
Neuen Reiches sind sogar 
„Salbenmagazine" nachgewiesen 142

• Ein 
Utensil der friihen medizinischen 
Verwendung von Salben findet sich 
beispielsweise mit den kleinen Salbpaletten 
des Alten Reiches, die regional auf das 
Gebiet von Giza, Abusir, Sakkara sowie 
Abydos und chronologisch vor allem mit 
der 5. und 6. Dynastie verbunden sind143

. 

Sie sind zumeist rechteckig und aus Kalzit
Alabaster oder Kalkstein hergestellt. Die 
Mehrzahl dieser Stiicke weist sieben 
Vertiefungen auf, die wiederum mit den 
Namen der sieben Salbole beschrieben sind: 

139 Zusammenfassend Martin-Pardey 1984, 367. 
140 Otto 1960, Teii I, 132-143 mit Obersetzung in 
Otto 1960, Teii II, 120--127. Dabei wird in Szene 
55.Ia das Salben und das zuvor erfolgte Schminken 
mit msdm.t und w;dw erwăhnt. 
141 Belegt ist ein Fest vom „Salben [Reinigen] der 
Neunheit", das im 4. Monat der Oberschwemmung 
gefeiert wurde und im so genannten Festkalender von 
Ramses III. in Medinet Habu belegt ist. Vgl. hierzu 
auch Schott 1950, 89. 
142 Generell: Arnold 1962, 78: Belege aus dem NR 
sind der Terrassentempel der Hatschepsut (Deir el
Bahari), Weihrauchkammer der Hatschepsut 
(Karnaktempel), Weihrauchkammer Thutmosis' III. 
(Karnaktempel), Totentempel des Eje (Theben-West), 
Raum P Tempel Ramses' II. (Abydos) und Raum 16 
im Medinet Habu-Tempel - mit weiterer Literatur 
und genauer Besprechung vgl. Arnold 1962, 80-82. 
143 Vgl. Tawfik 1978, 77-87; Rochholz 1996, 224; 
Koura 1999, 40. 
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sţj-1Jb 144 , J:zknw145
, sfl146

, nsmlnj-!Jnm141
, 

tw;. wt148
, J:z;. t-(n. t-)<'s149 und J:z;t. t-(nj. t- 150

) 

tJ:zn.w151
• Diese Paletten befanden sich 

allesamt in Beamtengrăbem und sind damit 
mit der hohen Kultur zu verbinden. Da 
allerdings nicht alle der bisher 59 
publizierten Stiicke152 Namen und die 
Vertiefungen im Material beinhalten, hat 
M. Rochholz vermutet, dass es sich wohl 
eher um rituell gebrauchte, symbolische 
Artefakte handelt153

. Ansonsten sind uns 
nahezu alle auf den Paletten genannten Ole 
auch von der so genannten Olliste in Szene 
55 des Mundoffnungsrituals bekannt und 
stehen in Verbindung mit dem 
Horusauge 154

. 

Fraglich ist, inwieweit das 
Schminken und Salben Tătigkeiten sind, die 
mit den Prunkobjekten vollfiihrt wurden. 
Fur die Objekte, die aus Tempelkontexten 
stammen, kommt freilich vorwiegend eine 
Nutzung zum rituellen Verschonern/ 
Reinigen/Salben etc. von Kultbildern in 
Frage155

• Vor allem A. Scharff meldete 

144 Zumeist eine Bezeichnung fiir Wohlgeruch eines 
Gottes, Landes etc. - Vgl. WB IV 349,5-350,11.; Es 
ist erstmals in der 3. Dyn. belegt, bezeichnet ab der 5. 
Dyn. einen Festduft und ist bis zur Ptolemăerzeit 
nahezu ausschliel31ich in religiosen Kontexten 
bekannt. Vgl. Koura 1999, 157. 
145 Dieses Salbo! kann wohl als Import gelten - vgl. 
Biografie des Herchuf. Es handelt sich, so die 
Inschriften des Laboratoriums im Edfutempel, um 
eine Zusammensetzung von rnyw und ti-sps. Bei 
J:iknw handelt es sich um eine der wenigen Olsorten, 
die durchgăngig bis in die Ptolemăerzeit belegt sind. 
Vf1- Koura 1999, 175-176. 
14 Laut Koura 1999, 177, 180 wurde dieses Ol 
vorwiegend im Totenkult verwendet und darf als 
Importprodukt aus dem syrischen Raum gewertet 
werden. 
147 Taucht ebenso zumeist im religiosen Kontext auf 
- so Koura 1999, 171-173. 
148 Kommt ausschliel31ich im religiosen Kontext vor -
vgl. Koura 1999, 181. 
149 Moglicherweise handelt es sich hierbei um 
Zedernol - vgl. Koura 1999, 217; als rg.-rs fiir Ol des 
rs-Baumes ist bereits in prădynastischer Zeit belegt -
vgl. Koura 1999, 219. 
15° Koura 1999, 195 
151 So bei Rochholz 1996, 224. 
152 Koura 1999, Tabelle C listet nur noch 51 Objekte 
dieser Gattung auf. 
153 Vgl. Rochholz 1996, 225. 
154 Vgl. Otto 1960, Teii II, 121. 
155 Naville 1906, 79. Fur das Schminken an sich, 
ohne Bezug zu moglichen Kultbildern, spricht auch 
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Kritik an dieser These mit semer 
Beobachtung, dass die Reibspuren 
quantitativ bereits an den Naqada-zeitlich
datierenden Stiicken nicht mehr so stark 
ausgeprăgt wăren, an156

• Tatsăchlich muss 
man bei der Untersuchung der Oberflăchen 
der Prunkobjekte zugeben, dass kaum 
Kratzspuren evident sind, die vom 
Zerreiben von Mineralien herrilhren 
wiirden. Das Argument, die Ritz- und 
Reliefverzierung auf den Objekten wiirde 
nicht geniigend Platz fiir das Anriihren von 
Schminke bieten157 ist jedoch nicht 
nachzuvollziehen. Aufgrund der Nachweise 
von Schminkresten auf Paletten, die recht 
jung datieren, wie das Objekt aus Minshat
Ezzat, spreche ich mich auch forthin fiir die 
Nutzung zum Schminken aus. Des 
Weiteren sind die Prunkpaletten 
weitestgehend aus dem gleichen Material 
wie die „normalen" Schminkpaletten aus 
Grauwacke gefertigt158

• Letztlich ist auch 
darauf hinzuweisen, dass die Salben und 
Mineralien ebenso auf einer anderen Palette 
angeriihrt worden sein - und schlieJ3lich 
vorgefertigt auf die Prunkpalette fiir die 
weitere Verwendung im Ritual gegeben 
worden sein konnte. 

W. W estendorf iiberlegt, ob die 
Schminkmulde selbst als das Auge des 
Sonnengottes aufzufassen und somit die 
Paletten in den Kontext einer friihen 
Sonnentheologie zu bringen seien159

. Die 
bereits oben zitierte Statue aus Mahasna 
belegt vielmehr, dass auch andere 
Gesichtspartien eingefiirbt wurden. Dabei 
kann ich mir durchaus vorstellen, dass unter 
Umstănden auch weitere Partien oder der 
gesamte Korper geschminkt bzw. vielleicht 
auch gesalbt wurden: Fiir das Schminken 
des gesamten Korpers kommen, bedenkt 
man den Jagdkontext und die 
moglicherweise dargestellten Rituale auf 
den Paletten, das Bemalen fiir die Jagd in 

bereits Quibell, Green 1902, 42. 
156 Vgl. Scharff 1929, 118. Zweifel am Schminken 
hegt auch Fischer 1958, 64. Zuletzt hăit Wengrow 
2006, I O I die Idee des Schminkens fiir fragii eh. cf. 
Flinders Petrie 190 I, 21. 
157 So noch Scharff 1929, 118. 
158 Auf den Aspekt des gleichen verwendeten 
Materials verwies kiirzlich Stevenson 2007, 149. 
159 Westendorf 1977, I 05; Westendorf 1982, 655. 
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Betracht160
. Dies kann etwa als eine Form 

des Tamens geschehen, ist durchaus aber 
ebenso im Zusammenhang einer rituellen 
„Reinigung" oder symbolischen 
Verănderung des ĂuBeren zu sehen. In 
dieses Konzept passen ebenso die nur noch 
fragmentarisch erhaltenen tonemen Masken 
aus Hierakonpolis 161 und die Darstellung 
maskierter Personen162

, die als Magier 
angesprochen werden konnen und die 
moglicherweise Schminke an die jeweiligen 
Personen applizierten bzw. sich selbst 
schminkten. 

In den Grăbem gefundene Paletten 
konnen m. E. durchaus in Zusammenhang 
mit dem Bestattungsritus selbst gestanden 
haben. So ist das Schminken des 
aufgebahrten Toten vorstellbar, dem mittels 
der roten und griinen Farbe vor aliem das 
Gesicht - vielleicht auch der ganze Korper 
- im rituellen Sinne wiederbelebt wird163

. 

Die Sorge um den Erhalt des Korpers, 
zumindest der physischen Erscheinung, ist 
ein Konzept, das bereits in der formativen 
Phase verfolgt wird und die friihen Mumien 
aus Hierakonpolis 164 eindriicklich zeigen. 
Als Grabbeigaben konnten die Paletten 
zudem als Statusanzeiger dienen, hat es sich 
doch gezeigt, dass die Schminkpaletten 
nicht zur „Standardausstattung" gehorten. 
Zu denken wăre gerade im Zusammenhang 
des Schminkens wăhrend der Bestattung 
und eines Rituals an die Grăber von 
Magiem oder Heilem. Mănner, die 
sicherlich der hohen Kultur angehorten und 
vorpriesterliche Ămter mit medizinischem 
Hintergrund bekleideten. AuBer im Falie 
der Palette des Nar(-mer) und der des Djer 
aus Saqqara gibt es bisher allerdings fiir 

16° Kohler 2002, 507 denkt an die magische 
Protektion. 
161 Adams 1999, 4; Friedman 2005, 6-7: Bislang lăsst 
sich die Existenz von mindestens fiinf solcher 
Masken aus dem Bereich HK6 nachweisen. 
162 Ein Mensch mit einer vogelartigen Maske auf der 
Manchester-Palette und ein Canide mit menschlichen 
Ziigen auf der kleinen Hierakonpolis-Palette, sowie 
die Darstellungen auf dem Tragschrein der Gottin 
Repit aus der Privatsammlung Kofler-Truniger 
kommen hier als mogliche Objekte în Frage. 
163 So iiberlegt auch Baduel 2008, 1086. 
164 Friedman 1998, 4-6. die neuesten Belege 
stammen aus HK43 - z. B. Grab 85. Die Belege aus 
HK43 gehorcn in den Horizont Ende Naqada II. 
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keine der Paletten emen eindeutig 
koniglichen Kontext. Lediglich ein 
Fragment aus Grauwacke ist von den 
Grabungen aus Abydos bekannt, dass 
mutmaBlich von einer Prunkpalette 
stammt165

. Die restlichen Stiicke kommen 
zwar aus Grăbem, die sich durch ihr 
Beigabenspektrum durchaus als solche der 
hohen Kultur auszeichnen, aufgrund 
inschriftlicher Nachweise lassen sich aber 
die genaue hierarchischen Positionen/ 
Stellungen dieser Personen nicht mehr 
sicher rekonstruieren. E. Winter hat in 
diesem Zusammenhang vorgeschlagen, den 
hinter dem Konig laufenden Sandalentrăger 
auf der Nar(-mer)-Palette als wdpw-ss -
Diener des Gesalbten zu interpretieren und 
erkannte in ihm den koniglichen 
Kosmetiker166

• Diese Person milsste aber, 
entgegen E. Winter, m. E. als ein Ritualist, 
ein Magier/Heiler angesehen werden, der 
den Konig sowohl fur die jeweiligen Feste 
und Zeremonien, sowie letztlich auch fur 
das Grab vorbereitet. 

Oberlegenswert ist, ob auch die 
beiden sicher aus dem Tempel stammenden 
Paletten aus Hierakonpolis in diesem 
Zusammenhang gedeutet werden konnen. 
Das Anlegen des Depots em1ge 
Generationen nach Nar(-mer) macht es 
m. E. ebenso moglich, dass die Paletten 
ursprilnglich in den Grabkontext gehorten. 
Folgende Szenarien sind <labei denkbar: 1. 
Die Palette des Nar(-mer) wurde zum 
Schminken des Konigsleichnams benutzt -
ein Ritual, das moglicherweise in dem dafur 
vorgesehenen Tal-/Totentempel in Abydos 
selbst vollzogen wurde. Hiemach wurde der 
Konig mitsamt der Palette bestattet. In 
einem zweiten Schritt kam es zur ersten 
Beraubung oder Storung des Grabes, wobei 

165 Das betreffende Objekt besteht bisher aus zwei 
Fragmenten: Eines wurde im Drei-Kammer-Grab U-c 
der Nekropole Umm el-Qa'ab entdeckt (K 1246 a-c) 
und datiert nach Naqada Illa2, das grof3ere Fragment 
stammt aus der Halde siidlich der Kammer B 19 und 
datiert demnach Hor-Aha oder spăter. Publ. in Dreyer 
et a/ii 1996, 26, 29; Kaiser, Dreyer 1982, 226. Es ist 
zu iiberlegen, ob es sich nicht doch um das Fragment 
einer Schminkpalette handelt, die m ihrer 
Formgebung eher an die aus Schicht MAO IV 
stammenden Paletten erinnert. 
166 Winter 1994, 287. Kontra: Morenz 2004, 184-187. 
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auch die Palette aus dem Grab entwendet 
wurde und schlieBlich, aus uns heute nicht 
mehr bekannten Griinden, wăhrend einer 
Weihezeremonie o. Ă. im Tempel von 
Hierakonpolis beigesetzt wurde. 2. Die 
Palette kam bereits nach dem Ableben des 
Konigs in den Taltempel: Die Palette wurde 
wie oben genannt benutzt, aber nicht mit 
den Konig zusammen bestattet, sondem 
weiterhin im Totentempel von Abydos als 
eine besondere W eihegabe, da sie im 
Kontakt mit dem Konig stand, deponiert 
und schlieBlich, im Zuge des 
Zusammenbrechens einiger dieser Anlagen, 
nach Hierakonpolis gebracht und dort 
niedergelegt, bzw. gleich nach der 
Bestattung Nar(-mer)s im Tempel von 
Hierakonpolis aufbewahrt. Letzteres 
Szenario wiirde emeut die These stiitzen, 
Hierakonpolis als einen Konigstempel 
anzusehen. 

Letztlich bleibt das Problem der 
durch Ankauf erworbenen Paletten. Selbst 
eine Bemerkung wie „Ankauf in Abydos" 
etc. kann keinerlei direkte Hinweise auf die 
tatsăchliche Provenienz und den 
ursprilnglichen archăologischen Kontext 
liefem. Es muss offen bleiben, ob sie aus 
Siedlungen (Palăste bzw. Tempel) oder gar 
aus Grăbem geraubt wurden. Aufgrund der 
langen Tradition, die die Paletten als 
Grabbeigaben haben und der Prunkobjekte, 
die ebenso teils mit dem Grab in 
Verbindung gebracht werden konnen, neige 
ich aber eher <lazu, auch diese Objekte als 
ehemalige Grabbeigaben anzusehen. 

5. NACHNUTZUNG UND 

WIEDERVERWENDUNG ANTIKER STUCKE 

ODER FĂLSCHUNG? 

Neben den oben geăuBerten Ideen 
zum primăren Verwendungskontext gibt es 
auch einige wenige Stiicke, die auf eine 
spătere Wiederverwendung schlieBen 
lassen. Direkt ersichtlich ist dies 
beispielsweise bei der so genannten Cairo
Brooklyn-Palette, die auf der Vorderseite 
eine prădynastische Szenerie, auf der 
Rilckseite aber die Gattin Konigs 
Amenhoteps III., Teje in einem Opfergestus 
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zeigt167
• Eine Umarbeitung antiker Stiicke 

in jiingerer Zeit ist fur mindestens zwei 
Schminkpaletten belegt. Eine bootsformige, 
wohl nach Naqada II datierende Palette 
wurde mutmal3lich im Neuen Reich mit der 
Kartusche des Konigs Thutmosis III. 
verziert168

• Ein weiteres Beispiel stellt 
moglicherweise eine vogelformige 
Schminkpalette dar, auf der sich eine 
eingeritzte, aber leere Kartusche befindet 169 

eine exakte Datierung fur die 
Umarbeitung ist daher nicht moglich. Die 
Prunkpaletten, dies zeigt das Main Deposit 
von Hierakonpolis am deutlichsten, sind 
wohl gegen Ende der formativen Phase 
bzw. im friihen Alten Reich in einigen 
Tempeln rituell beigesetzt worden. Als 
Griinde fur diese Depots konnen neue 
Rituale und Verănderungen in der Religion 
und Weltanschauung, bzw. der Verfall der 
alten Tempelbauten und Kapellen 
angegeben werden. Einzelne Motive w1e 
die Schlangenhalspanther tauchen m 
ăhnlicher Weise, wie sie auch auf den 
Prunkpaletten dargestellt sind, bereits im 
Mittleren und frtihen Neuen Reich 170 auf, 
wo sie auf den so genannten 
„Zaubermessem" eingeritzt, bzw. in der 
Grabwanddekoration zu finden sind 171

. 

Ebenso erscheinen Mischwesen, w1e 
Greifen, die beispielsweise von der 
Schlachtfeldpalette bekannt sind. Von den 
Bearbeitem werden diese Misch- ader 
Kompositwesen allerdings nicht năher 

besprochen und als in den Bereich der 
Wiistentiere gehorend abgetan172

• Dabei ist 
die gro/3e Ăhnlichkeit mit den friihen 
Darstellungen nicht zu iibersehen. 

Weitere Elemente, die sich bis in die 
Friihzeit zuriickverfolgen lassen, sind die 

167 Hierzu bereits Needler 1984, 332, Hartwig 2008, 
I 95ff. Beide Autoren sehen în der Szene einen Beleg 
fur eine Sedfestdarstellung, die aufgrund der 
fragmentarischen Erhaltung des Objektes eher 
sEekulativ ist. 
1 8 Museum Leiden, Inv.-Nr. FI 938/10.23. 
169 Abgebildet bei Flinders Petrie 1920, pi. XLIII, 230. 
170 Wăhrend Altenmiiller 1983, 32 alle ihm bekannten 
Zaubermesser în das MR datiert, zieht Koenig 1994, 
87 aufgrund der Darstellung auf Wandmalereien des 
NR, eine Datierung bis în das NR în Betracht. 
171 Hierzu ausfuhrlicher: Kuhn 2011. 
m Vgl. Altenmiiller 1983, 35; Koenig 1994, 88-89. 
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Gekopften in den Unterweltsbiichem des 
Neuen Reiches. Im sechsten Abschnitt des 
Hohlenbuches im Grab Ramses' VI. sind 
vier Feinde dargestellt, denen die 
abgeschnittenen Kopfe vor die Fii/3e gelegt 
wurden. Diese Szene erinnert an die zehn 
Toten auf der Nar(-mer)-Palette ader jene, 
die auf dem Elfenbeinplăttchen E. 4012 in 
Oxford zu sehen sind. Das Kopfen wird des 
Weiteren vorwiegend fur die Bestrafung von 
Gottesfeinden wie Apophis im Amduat in 
der siebten und elften Stunde besprochen. 

Eine andere, ebenso selten 
ikonographisch dargestellte Strafe ist das 
Entmannen. Wăhrend wir es aus der 
formativen Phase bisher lediglich von der 
Nar(-mer)-Palette kennen, sind uns 
Abbildungen aus dem Neuen Reich aus 
Medinet Habu und dem Kamak-Tempel 
(Zeit Merenptah) iiberliefert173

. 

Es ist merkwiirdig, dass wăhrend des 
Alten Reiches alle diese hier aufgefuhrten 
Elemente nicht auftauchen und erst mit dem 
spăten Mittleren und Neuen Reich 
aufkommen. Ich denke hierbei an emen 
Zusammenhang mit den Bauprogrammen 
des Neuen Reiches und den Erweiterungen 
der diversen Tempel. Zu denken wăre 

ebenso an Restaurierungen, wie sie u. a. 
unter Chaemwese stattgefunden haben. 
Auffallend ist, dass die Motive gehăuft im 
thebanischen Raum vorkommen - dies gilt 
sowohl fur die Zaubermesser174

, als auch 
fur die Darstellungen an den Tempel- und 
Grabwănden. Aus der gleichen Zeit 
stammen zwei - moglicherweise drei - der 
umgearbeiteten Schminkpaletten. Zu 
iiberlegen wăre dernnach, ob die Stiicke, die 
wohl in Grăbem bzw. in Tempeldepots 
rituell beigesetzt worden waren, wăhrend 
Bauarbeiten im Neuen Reich emeut 
aufgefunden wurden. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, dass diese Objekte 
zum Teii nicht einfach nur niedergelegt 
wurden, sondem eine Umarbeitung 
erfuhren, die sie in direkten Zusammenhang 
mit der jeweiligen Zeit brachte. Viele der 
Nekropolen, darunter auch die 
Konigsgrăber von Abydos, waren wohl zur 

173 Hieraufwies bereits Vinci 2004, 11 hin. 
174 Koenig 1994, 87 und Altenmiiller 1965, 16-28. 
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Zeit des Neuen Reiches und der Spătzeit 
frei zugănglich, ja einige Grăber lagen wohl 
sogar geoffnet vor, so dass die jeweiligen 
Personen durchaus hătten in Kontakt mit 
den archaischen Denkmălem kommen 
konnen. Dies zeigt sich sehr eindriicklich 
nicht nur in der Obemahme verschiedener 
alter Motive, sondem auch von Formen, 
wie sie beispielsweise bei der Opferkeramik 
der Spătzeit aus Abydos vorliegt und die 
teils friihzeitliche GefaBformen imitieren 175

. 

Interessant ist zudem der V ersuch, 
der sich verstărkt seit dem Neuen Reich 
nachweisen lăsst, die eigene Geschichte 
und Traditionen und damit freilich auch die 
Legitimation bis in die fiiiheste Zeit bis auf 
den Urahn Menes zuriickzuverfolgen, was 
sich in den diversen Konigslisten des 
Neuen Reiches nachweisen lăsst 176 . 

Wie gezeigt, haben Bildtrăger aus der 
formativen Phase moglicherweise das 
Denken und die Kunst der jilngeren Phasen, 
vorwiegend ab dem Neuen Reich, auf 
verschiedene Weise beeinflusst. Dies 
geschah, indem die alten Objekte, wo auch 
immer aufgefunden, mit neuen Szenen bzw. 
Inschriften versehen wurden. Zudem hat 
unter Umstănden der Kontakt mit den 
Motiven auf den archaischen Objekten wie 
Keulenkopfen und Schmink-/Prunkpaletten 
dazu gefiihrt, dass auch diese Elemente teils 
in die neuen Kunststrebungen Eingang 
gefunden haben. Schwierig ist allerdings, 
inwieweit hierbei mit dem Terminus, 
Archaismus' 177 gearbeitet werden kann. 
Moglicherweise sind die mit den alten 
Motiven zusammenhăngenden Konzepte 
und Traditionen zumindest teilweise im 
Neuen Reich in Vergessenheit geraten, so 
dass unter Umstănden bereits von einem 
Neubeleben einer Renaissance 
gesprochen werden kann. Fraglich ist <labei, 
ob dieser vermeintliche Abbruch der 
Tradition im Alten und Mittleren Reich, 
wie er sich bisher prăsentiert, nur eine bis 

175 Ftir Diskussion und Auskunft danke ich an dieser 
Stelle Frau Dr. J. Budka, Wien, Berlin. 
176 U. a Morenz 1972; Dreyer 2007; 
Zusammenfassend Kuhn 2010. 
177 Brunner 1970; Brunner 1975; Eine Neubewertung 
der Problematik Archaismus findet sich bei Neureiter 
1994 u. Kahl 2010. 
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dato existierende F orschungsliicke und 
Oberlieferungszufall, oder einen wirklichen 
Abbruch darstellt. 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Die besprochenen Prunkpaletten sind 
keinesfalls nur im Sinne eines /'art pour 
/ 'art-Prinzips gestaltet worden, sondem in 
einem dezidiert rituellen Rahmen zu sehen. 
Dabei sprechen sowohl die Abriebspuren 
von Mineralien sowie die Schminkmulde 
als zentrales Motiv der Prunkpalette dafiir, 
dass ein Zusammenhang mit der Kategorie 
Schminkpalette, die vorwiegend aus den 
Nekropolen bekannt sind, anzunehmen ist. 
Ob dieses Schminken allerdings 
ausschlieB!ich wăhrend des Grabritus eine 
bestimmte Rolle spielte, oder es sich um 
Statusanzeiger handelt, die dem Potentaten 
ins Grab gegeben wurden, sei zunăchst 

dahingestellt. Generell ist zu fragen, 
inwieweit die Stiicke wirklich mit dem 
Tempel in Zusammenhang gebracht werden 
miissen, wie dies vor aliem die ăltere 

Forschung annimmt. Die Idee, es milsse 
sich um Votivgaben handeln, die den 
Sakralbauten in Hierakonpolis, Abydos und 
anderen Zentren gespendet wurden, geht 
ausschlieB!ich auf den Depotfund aus 
Hierakonpolis zuriick. Auffallend ist aber, 
dass viele der besprochenen Paletten 
vorwiegend, so es denn einen 
Herkunftsverweis gibt, aus dem Grab 
kommen. 

Das Schminken scheint daher auch 
zentraler Nutzen der Prunkobjekte gewesen 
zu sein. Die genaue Anwendung wird 
jedoch vor aliem durch 
Dokumentationsliicken, vor aliem den 
Fundkontext betreffend, erschwert. 
Wăhrend friiher die Ansicht vertreten 
wurde, die Schminkpaletten hătten vor 
aliem im Tempelkult zum Schminken von 
Kultstatuen gedient, bzw. seien selbst 
Kultbilder, babe ich versucht, eine weitere 
Moglichkeit aufzuzeigen. Gerade im 
Zusammenhang mit den Schminkpaletten 
der Nekropolen ist es m. E. plausibel, auch 
die Prunkobjekte mit dem funerăren 

Kontext zu verbinden. Dabei stehen sie, 
dies zeigt schon ihre Ausfiihrung und 
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GroBe, allerdings in Zusammenhang mit 
der hohen Kultur. M. E. ist es durchaus 
moglich, dass selbst Objekte wie die Nar(
mer)-Palette im Totenkult fur das Salben 
des Herrschers in den Totentempeln 
Verwendung fanden und spăter durch Grab
/Tempelraub bzw. rituelle Deponierungen 
in den Tempel von Hierakonpolis kamen. 
Neben dem funerăren Kontext darf ebenso 
eine Verwendung in anderen magiko
medizinischen Ritualen angenommen 
werden. 

Des Weiteren bricht die Tradition um 
die Paletten, wie sonst postuliert, nicht mit 
dem Ende der l. Dyn. ab. Vielmehr ist mit 
einem Traditionswandel zu rechnen, der 
sowohl mit einer Verănderung des 
Grabbaus, als auch der Entwicklung neuer 
Bildtrăger zusammenhăngt. Dazu gehort 
auch die Tradition, dem Toten zunăchst eine 
Stele, spăter ein dekoriertes Grab zu 

spenden. M. E. ist es wahrscheinlich, dass 
auf grund des fehlenden Platzes auf den 
mobilen Grabbeigaben, wie den Paletten, die 
bildliche und schriftliche Information/ 
Ausgestaltung ein Element der 
Grabarchitektur wird. Die Fortfiihrung der 
Tradition der Schminkpaletten ist demnach 
moglicherweise in der Gestaltung von 
steinemen Stelen und Opferbecken zu sehen. 

Auffallend ist, dass zu Beginn des 
Neuen Reiches Motive, die wir von den 
archaischen Prunkdenkmălem kennen, 
emeut auf gegriff en werden und in den 
Totenbilchem, Grăbem etc. zu finden sind. 
Ebenso scheint eine Rilckprojizierung der 
eigenen Tradition bis in die Urzeit mit dem 
Urvater Menes erfolgt zu sein, so dass man 
moglicherweise auch von einer Renaissance 
bzw. gar Archaismus sprechen kann. 
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Schminken 

A ugen Korper Kultbild 

-----kosmetischer 
Aspekt 

---· 
medizinischer 
Aspekt 

I 

hilft gegen Parasi
ten und Sonne 

DATIERUNG 

Merimde 
El-Omari 
FayumA 

' ' 
' ---ritueller Aspekt 

I 

I 
/ "" 

Schmuck fur Rituale, 
Feste etc. 

NACHWEIS 

Roter Ocker 
Galena, Ocker 
Ocker, Hămatit 

----

"" Bestattungszeremonie 

Tasa Griine und rote Farbspuren (Ocker und Hămatit?) 
Badari Malachit, 1 x Ocker; 1 x Galena 
Maadi Malachit, Pyrolusit, Galena, Ocker 

Naqada Malachit (teils in Lederbeuteln), Galena, Hămatit, Harz 
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