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D E K A N E U N D G L I E D E R V E R G O T T U N G 

Altägyptische Traditionen im Apokryphem Johannis1 

1. Fragestellung 

Eine der markantesten Eigenheiten der Langfassung des Apokryphons Johannis ( N H C 
II und IV) ist eine sehr ausführliche Liste von über hundert Engeln und Dämonen, die bei 
der Erschaffung der einzelnen Glieder des Menschen und seiner Eigenschaften eine Rolle 
spielen (NHC II 15,29/19,10; N H C IV 24,22/29,18). Die schon verwirrend große Vielfalt 
der N a m e n wird noch dadurch erhöht, daß der Text selbst sich als Auszug aus einem 
längeren Werk versteht und darauf verweist, die vollständige Liste von 365 Dämonen sei 
im Buch des Zoroaster zu finden (NHC II 19,8/10; IV 29,16/8). 

Dieser Abschnitt soll im folgenden näher untersucht werden, wobei teilweise numeri
sche Bezüge, teilweise deutbare Namen zur Erhellung der Hintergründe herangezogen wer
den. Dabei zeigt sich, daß manche alten, ursprünglich ägyptischen Vorstellungen und Na
men auftauchen, als direkte Vorlage des gnostischen Textes aber astrologische Traktate 
vermutet werden können. Als Gegenposition zu meinem Ansatz sei der ausführliche Kom
mentar zum Johannes-Apokryphon von TARDIEU zitiert2. TARDIEU erkennt eine astrologisch 
geprägte Melothesie und hält die Quelle, nämlich das Buch des Zoroaster, für ein astrolo
gisch-apokalyptisches Werk der neuplatonischen Schule, dessen Ideen völlig aus griechi
schen Quellen erklärbar seien. Die Verbindung von Makro- und Mikrokosmos wird über 
hermetische Texte auf Piatons Timaios zurückgeführt, ihr Ursprung in der ionischen Natur
philosophie gesehen, deren eventuelle orientalische Beeinflussung TARDIEU abstreitet3. Die 
N a m e n der Dämonen seien als Metathesen von semitischen Wurzeln oder entstellten grie
chischen Wörtern zu erklären. Der ausführliche Beweis wird für eine zukünftige Studie 
versprochen, die meines Wissens bisher nicht erschienen ist4. Ich stimme TARDIEU nur im 
ersten Punkt zu, daß nämlich eine astrologisch beeinflußte Melothesie vorliegt, vertrete 
aber in allen anderen Punkten eine entgegengesetzte Auffassung. Als zentrale Lehre des 
Abschnitts sehe ich die Zuordnung von 72 Dämonen zu 72 Körperteilen. Hinter der Zahl 72 

1 Dieser Art ike l geht a u f ein Refera t i m R a h m e n eines 
Seminars z u m A p o k r y p h e m J o h a n n i s u n t e r L e i t u n g v o n 
A . Böhl ig , Ch . Marksch ies u n d M . T h e o b a l d zurück. Be
sonders d a n k e n m ö c h t e i ch M . W a l d s t e i n u n d F. Wisse , 
d e r e n synopt i sche A u s g a b e , die in d e n N a g H a m m a d i 
Studies ersche inen w i r d , ich bereits i m Manuskr ip t be
nutzen konnte . F ü r e ine krit ische Durchs icht des M a n u 
skriptes d a n k e ich H e r r n PrDz. C h . Marksch ies u n d 
H e r r n Prof. H.-J. Thissen . D i e hier gebrauch te T r a n 
skript ion des Ä g y p t i s c h e n richtet sich n a c h W . SCHEN
KEL, E i n f ü h r u n g in die a l tagypt i sche Sprachwissen
schaft ( D a r m s t a d t 1990). 
2 M . TARDIEU, Ecrits gnost iques. C o d e x d e Berlin (Pa
ris 1984). 
5 Tatsäch l i ch d a r f e ine oriental ische Beeinf lussung der 
ionischen Phi losophie als wahrsche in l i ch gelten, vgl. zu 

d e n oriental ischen Einflüssen in G r i e c h e n l a n d generel l 
W . BURKARD, Die oriental is ierende Per iode d e r griechi
schen Rel ig ion u n d Literatur - S b H e i d e l b e r g 1984, 1 
(He ide lberg 1984); ders . , T h e oriental is ing revolut ion. 
N e a r Eastern in f luence o n G r e e k cul ture in the ear l y 
archaic a g e ( C a m b r i d g e , M A / L o n d o n 1992); G . 
K O P C K E / I. T O K U M A R U (Hrsg . ) , Greece b e t w e e n East 
a n d West : lOth-S111 Century B C , Papers o f the M e e t i n g 
at the Institute o f F ine Arts , N e w Y o r k Univers i t y 
M a r c h 15 -16 t h , 1990 (Mainz 1992) ; K. RAAFLAUB 
(Hrsg . ) , A n f a n g e polit ischen D e n k e n s in d e r Ant ike . 
Die nahöst l ichen Kulturen u n d die G r i e c h e n ( M ü n c h e n 
1993); CH. PENGLASE, G r e e k m y t h s a n d M e s o p o t a m i a . 
Parallels a n d in f luence in the H o m e r i c h y m n s a n d 
H e s i o d ( L o n d o n / N e w Y o r k 1994). 
* TARDIEU (O. A n m . 2) S9f. 3 0 0 / 1 6 . 
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verbirgt sich die traditionelle ägyptische Auffassung v o n 36 Dekanen, die in Ägypten statt 
der 12 Tierkreiszeichen stehen5. Die Reihe ist im vorliegenden Fall entweder zweimal abge
rollt oder aber (wahrscheinlicher) erweitert, indem auch die Pentaden mitwirken. 

Die Zuordnung von himmlischer Größe und menschlichem Körperteil ist nicht rein 
griechisch, sondern geht auf die ägyptische Tradition der sogenannten Gliedervergottung 
zurück. Diese dürfte schon ursprünglich stellar geprägt gewesen sein und ist spätestens seit 
dem Hellenismus mit der Vorstellung von den 36 Dekanen verschmolzen worden, wodurch 
eine Dekanmelothesie zustande kam, in deren Abhängigkeit auch das A J steht. 

Die bereits an zwei Punkten deutlichen altägyptischen Einflüsse lassen sich definitiv 
erhärten, weil sich unter den Dämonennamen verschiedene mehr oder weniger entstellte 
ägyptische Eigennamen erkennen lassen; im ersten Abschnitt vor allem alte Dekannamen, 
im zweiten verschiedene ägyptische Götter. 

Angesichts der von mir postulierten letztlich ägyptischen Hintergründe ist eine Klärung 
des »Buches des Zoroaster« nötig. Ich werde einen Vorschlag machen, in welcher Richtung 
dieses Buch zu suchen ist und inwiefern es ägyptische Traditionen enthalten haben kann. 

2. Struktur und numerische Bezüge der Körpererschaffung 

U m die Details der Systeme zu verstehen, die hinter der Erschaffung der Glieder ste
hen, ist zunächst eine Analyse der Grundstrukturen nötig, wobei numerische Fragen eine 
besondere Rolle spielen. 

Der Tex t berichtet zunächst von den sieben verschiedenen Seelen (NHC II 15,13/29 = 
IV 24,2/21). Die sieben Herrscher, von denen sie geformt werden, erscheinen bereits frü
her ( N H C II 12,10/26 = IV 19,10/20,1) und sind eindeutig als Planeten definiert6. Im 
Unterschied zu den folgenden Abschnitten findet sich dieses Element auch in der Kurzfas
sung (BG 43,6/44,7; N H C III hier zerstört). Diese Tatsache sowie das Auftauchen fast iden
tischer Wendungen in anderen Texten könnte für eine andere literarische Herkunft des 
Abschnitts sprechen7. 

Es folgt eine ausführliche Bildung der einzelnen Körperteile durch viele Engel, deren 
Zahl sich, wenn man die nicht immer fehlerfreien Abschriften von II und IV kombiniert, 
auf 72 festlegen läßt8. 72 kann aber nicht von seiner Hälfte, nämlich 36, getrennt werden. 

5 Z u d e n D e k a n e n s i e h e a u s f ü h r l i c h u n t e n S. 9 9 / 1 0 1 . 
6 A . J . WELBURN, T h e i d e n t i t y o f t h e A r c h o n s in t h e 
» A p o c r y p h o n J o h a n n i s « : V i g C h r 3 2 ( 1 9 7 8 ) 2 4 1 / 5 4 . 
1 Z u d i e s e m A b s c h n i t t s. P. N A G E L , A n a t o m i e d e s M e n 
s c h e n i n g n o s t i s c h e r u n d m a n i c h ä i s c h e r S i ch t 6 7 / 9 4 : 
d e r s . ( H r s g . ) , S t u d i e n z u m M e n s c h e n b i l d in G n o s i s u n d 
M a n i c h ä i s m u s ( H a l l e 1 9 7 9 ) ; R . V A N DEN BROEK, T h e 
c r e a t i o n o f A d a m ' s p s y c h i c b o d y i n t h e A p o c r y p h o n o f 
J o h n : S t u d i e s in G n o s t i c i s m a n d H e l l e n i s t i c r e l i g i o n 
p r e s e n t e d t o G . Q u i s p e l - E t P r e l R e l O r 9 1 ( L e i d e n 
1 9 8 1 ) 3 8 / 5 7 ; T . ONUKI , G n o s i s a n d S t o a - N T O r A n t 9 
( F r e i b u r g / G ö t t i n g e n 1 9 8 9 ) , b e s . 7 4 / 9 1 ; J . H O L Z H A U 
SEN, D e r » M y t h u s v o m M e n s c h e n « i m h e l l e n i s t i s c h e n 
Ä g y p t e n ( B o d e n h e i m 1 9 9 4 ) 2 0 0 / 3 . D a s P r o b l e m d e r 
H e r l e i t u n g a u s P i a t o n s T i m a i o s u n d d i e F r a g e v o n M i 
k r o k o s m o s u n d M a k r o k o s m o s w i r d u n t e n S. 1 1 2 i m Z u 
s a m m e n h a n g d e r G l i e d e r v e r g o t t u n g b e h a n d e l t w e r 
d e n . 

8 72 ist d i e Z a h l , d i e b e r e i t s S. GIVERSEN, A p o c r y p h o n 
J o h a n n i s ( K o p e n h a g e n 1 9 6 2 ) 2 4 7 n o c h o h n e K e n n t n i s 
d e r H a n d s c h r i f t I V a l l e in a u f g r u n d v o n U n s t i m m i g k e i 
t e n d e r Ü b e r l i e f e r u n g d e s C o d e x I I a n g e s e t z t ha t . D a 
g e g e n r e c h n e t TARDIEU ( o . A n m . 2) 3 0 9 m i t 7 0 E n g e l n . 
B . L A Y T O N , T h e G n o s t i c s c r i p t u r e s . A n e w t r a n s l a t i o n 
w i t h a n n o t a t i o n a n d i n t r o d u c t i o n ( L o n d o n 1 9 8 7 ) 4 0 f 
k o m m t a u f 73 , i n d e m e r , N A G E L 7 6 2 , f o l g e n d , in II 
1 6 , 2 9 e i n T 6 T 6 N f J B O Y P u n d e i n e n d a z u g e h ö r i g e n 
D ä m o n e r g ä n z t . D i e b e t r e f f e n d e Stel le ist p h i l o l o g i s c h 
s c h w i e r i g , d a a b e r i m n a c h f o l g e n d e n » l i n k e n Pen i s« d i e 
S e i t e n a n g a b e o f f e n s i c h t l i c h f a l s c h ist, m ö c h t e ich sie 
e n t w e d e r a u c h b e i T 6 T 6 s t r e i chen o d e r B X 2 z u 
T 6 T 6 e m e n d i e r e n u n d d a s n a c h f o l g e n d e 6 A Y O N 
als g e n e r e l l e n B e g r i f f f ü r d i e ä u ß e r e n G e s c h l e c h t s o r 
g a n e a n s e h e n . 
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Letztere Zahl ist genau die der ägyptischen Dekanen, die hier kurz erläutert werden sollen9. 
Die Dekane sind eine Schöpfung der speziell ägyptischen Astronomie und als solche bereits 
ab d e m späten dritten Jahrtausend vC. in vollständiger Form bezeugt. Ihre ersten Belege 
stammen aus d e m funerären Bereich. A u f der Innenseite des Deckels einiger Särge des 
Müderen Reiches werden sie dargestellt und namentlich genannt. Dort dienen sie zur Zeit
bestimmung in der Nacht, die für manche religiösen Zeremonien wichtig war. Aufgang 
oder Kulmination bestimmter Sterne markieren die Grenzen der Nachtstunden, wobei eine 
Liste von 12 nacheinander erscheinenden, geschickt gewählten Sternen die Nacht in 12 
Kurzstunden von jeweils etwa 40 Minuten Länge unterteilt10. Da sich die Sternaufgänge 
aber von Nacht zu Nacht u m etwa 4 Minuten verschieben, ist eine solche Liste nur kurze 
Zeit brauchbar. Innerhalb von 10 Tagen haben sich die ursprünglichen Aufgangszeiten u m 
eine ganze Kurzstunde verschoben. U m die Listen das ganze Jahr über benutzen zu können, 
wird für jede Dekade in der Liste eine eigene Spalte ausgefüllt, in der jeweils ein am Abend 
ausscheidener Dekan durch einen am frühen Morgen hinzukommenden verdrängt wird. 
Über das Jahr hin k o m m e n insgesamt 36 Dekane zum Einsatz". Die Dekane sind also zu
nächst echte, a m Himmel lokalisierte Sternbilder bzw. Sternbildteile in etwa 10° Abstand 
von einander, auch wenn ihre konkrete Festlegung bisher noch nicht als definitiv geklärt 
gelten kann12. Diese Dekane erfahren im Detail, in den Namen und der Ikonographie man
cherlei Abänderungen, bleiben aber als solche weiter erhalten. Dabei werden sie über ihre 
ursprüngliche Funktion in der Zeitmessung13 hinaus zunehmend als wirkende und in das 
Erdengeschehen eingreifende Größen gesehen14. In den »Oracular Decrees« der dritten 
Zwischenzeit (ca. 1000-900 vC.) findet sich das Versprechen »Wir werden sie/ihn retten 

5 G r u n d l e g e n d fiir d i e D e k a n e - v o r a l l e m in H i n b l i c k 
a u f i h r e s p ä t e r e n a c h ä g y p t i s c h e W i r k u n g - ist W . G U N -
DEL, D e k a n e u n d D e k a n s t e m b i l d e r . E i n B e i t r a g z u r G e 
s c h i c h t e d e r S t e r n b i l d e r d e r K u l t u r v ö l k e r ( G l ü c k s t a d t / 
H a m b u r g 1 9 3 6 b z w . D a r m s t a d t 1 9 6 9 ) . D a s a l t ä g y p t i 
s c h e M a t e r i a l ist g e s a m m e l t v o n O . NEUGEBAUER / 
R . A . PARKER, E g y p t i a n a s t r o n o m i c a l t e x t s 1. T h e e a r l y 
d e c a n s ( L o n d o n 1 9 6 0 ) ; 3 . D e c a n s , p l a n e t s , c o n s t e l l a -
t i o n s ( L o n d o n 1 9 6 9 ) ; e r g ä n z e n d J . ASSMANN, D a s G r a b 
d e r M u t i r d i s - A r c h . V e r ö f f . 13 ( M a i n z 1 9 7 2 ) 8 5 / 8 ; E. 
BRUNNER-TRAUT / H . BRUNNER, D i e ä g y p t i s c h e S a m m 
l u n g d e r U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n ( M a i n z 1 9 8 1 ) 2 1 6 / 2 7 ; 
K . L O C H N E R , A f u r t h e r cofTin- l id w i t h a d i a g o n a l s tar -
c l o c k from t h e E g y p t i a n M i d d l e K i n g d o m : J o u r n a l for 
t h e H i s t o r y o f A s t r o n o m y 14 ( 1 9 8 3 ) 1 4 1 / 4 ; K . P . KUHL
M A N N / W . SCHENKEL, D a s G r a b d e s Ib i , O b e r g u t s v e r 
w a l t e r d e r G o t t e s g e m a h l i n d e s A m u n ( T h e b a n i s c h e s 
G r a b n r . 3 6 ) - A r c h . V e r ö f f . 15 ( M a i n z 1 9 8 3 ) 2 5 3 f 
T a f . 1 4 4 f ; G . LAPP, S ä r g e d e s M i t t l e r e n R e i c h e s a u s d e r 
e h e m a l i g e n S a m m l u n g K h a s h a b a - Ä g y p t o l . A b h . 4 3 
( W i e s b a d e n 1 9 8 5 ) 10; T . 19. 3 9 ; E . H O R N U N G , Z w e i ra -
m e s s i d i s c h e K ö n i g s g r ä b e r . R a m s e s I V . u n d R a m s e s 
V I I . - T h e b e n 11 ( M a i n z 1 9 9 0 ) 8 9 / 9 6 ; M . C H A U V E A U , 
U n t r a i t e d ' a s t r o l o g i e e n e c r i t u r e d e m o t i q u e : C a h -
R e c h l n s t P a p E g L U l e 14 ( 1 9 9 2 ) 1 0 1 / 5 ; Ä g y p t e n . G e 
h e i m n i s d e r G r a b k a m m e r n . S u c h e n a c h U n s t e r b l i c h 
ke i t , A u s s t e l l u n g s k a t . R ö m e r - u n d P e l i z ä u s - M u s e u m 
H i l d e s h e i m , G u s t a v - L ü b c k e - M u s e u m H a m m ( M a i n z 
1 9 9 3 ) 5 8 / 6 0 ; E . BRESCIANI, L ' a t t i v i t ä a r c h e o l o g i c a in 
E g i t t o d e l l ' U n i v e r s i t ä d i P i sa n e l 1 9 9 2 e n e l 1 9 9 3 : 

E g V i c O r 16 ( 1 9 9 3 ) 2; J . K A H L , T e x t k r i t i s c h e B e m e r 
k u n g e n zu d e n D i a g o n a l s t e m u h r e n d e s M i t t l e r e n Re i 
c h e s : S t u d A l t ä g K u l t 2 0 ( 1 9 9 3 ) 9 5 / 1 0 7 . Z u m N a c h l e b e n 
d e r D e k a n e in k o p t i s c h e n T e x t e n vg l . H . BEHLMER-LOP-
RIENO, Z U e i n i g e n k o p t i s c h e n D ä m o n e n : G ö t t M i s z 82 
( 1 9 8 4 ) 7 / 2 3 . 
10 D i e W a h l v o n K u r z s t u n d e n e r g i b t s i ch d a r a u s , d a ß 
d i e S t e m e erst e i n e W e i l e n a c h S o n n e n u n t e r g a n g s icht 
b a r w e r d e n . V g l . NEUGEBAUER/PARKER 1, 1 0 0 / 7 ; M . 
S C H R A M M : B R U N N E R - T R A U T / B R U N N E R ( o . A n m . 9 ) 2 2 0 . 
11 D a n e b e n n o c h e i n i g e zusä t z l i che D e k a n e f ü r d i e 5 
ü b e r 3 6 0 h i n a u s g e h e n d e n T a g e d e s ä g y p t i s c h e n J a h 
res , d a s b e r e i t s - w e n n a u c h o h n e S c h a l t j a h r e - 3 6 5 
T a g e u m f a ß t e , s. NEUGEBAUER/PARKER 1, 1 0 7 / 1 3 . 
12 D a s S t a n d a r d w e r k v o n NEUCEBAUER u n d PARKER ist 
b e i I d e n t i f i z i e r u n g s v o r s c h l ä g e n ä u ß e r s t z u r ü c k h a l t e n d , 
e i n n e u e r V e r s u c h s t a m m t v o n R . B ö K E R , Ü b e r N a m e n 
u n d I d e n t i f i z i e r u n g d e r ä g y p t i s c h e n D e k a n e : C e n t a u r u s 
27 ( 1 9 8 4 ) 1 8 9 / 2 1 7 . 
13 E . H O R N U N G , Z u r B e d e u t u n g d e r ä g y p t i s c h e n D e 
k a n e : G ö t t M i s z 17 ( 1 9 7 5 ) 3 5 / 7 r e c h n e t a u c h d a m i t , 
d a ß d i e D e k a n e i m f u n e r ä r e n B e r e i c h d u r c h ih r r e g e l 
m ä ß i g e s A u f - u n d U n t e r g e h e n als G a r a n t e n d e r j e n s e i 
t i g e n W e i t e r e x i s t e n z d e s T o t e n d i e n e n . I m s p ä t e n Bal -
s a m i e r u n g s r i t u a l g e l t e n sie a ls 3 6 S t e r n e , m i t d e n e n d i e 
S e e l e d e s O s i r i s z u m H i m m e l e m p o r s t e i g t , s. P B o u l a q 
III 7 , 1 0 f ; 8 , 1 3 . 
14 G r u n d l e g e n d L . KAKOSY , D e c a n s in L a t e - E g y p t i a n 
r e l i g i o n : O i k u m e n e 3 ( 1 9 8 2 ) 1 6 3 / 9 1 . 
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vor den Göt tern der Dekade , die aufeinander folgen«15. Bereits u m die Mitte des 1. vor
christlichen Jahrtausends sind Dekandarstel lungen a u f Amule t ten über Ä g y p t e n hinaus 
auch in Karthago u n d Spanien bekannt16 . E ine bedeutende Rolle in der Herrschaft über 
Leben u n d T o d , Wasser , L a n d u n d W i n d w i r d ihnen i m sogenannten Naos der Dekaden 
aus der Zeit des Nektanebos I (380 -363) zugewiesen17 . A ls potentiell schädigende D ä m o 
nen, deren Pfeile femgehal ten w e r d e n müssen, erscheinen sie in einigen Inschriften des aus 
römischer Zeit s t a m m e n d e n ägyptischen Tempe l s v o n Esna (Esna 400 u n d 406)18, v o n 
denen letztere als gutes Beispiel in ex tenso zitiert sei: 

Heil euch, »lebende Götter«, Dekane in der Nekropole, die in der Dunkelheit leuchten, die die 
Stunden terminieren bei ihrem K o m m e n im Osten, die ankündigen, was geschieht, die nach ihrem 
Wunsch a m Leben erhalten und Frevler töten, die a m H i m m e l erscheinen, die die Länder mit 
Feuer beschießen, bei deren H e r v o r k o m m e n j edermann zittert, deren Zeiten die Astronomen beob
achten. Seid gegrüßt, Kinder des Re, die bei seinem Untergang erscheinen, Neunheit der ersten 
Urzeitlichen. Sie folgen ihm (Re) T a g für Tag , die lebenden Seelen der Götter, T a g für Tag. Sie 
ziehen umher als A u g e des Re, Boten in den Städten und Gauen, die Pfeile schießen mit ihren 
Mündern gegen den, den sie von f e m sehen. Die täglich funkelnden Sterne, die ihren Herrn retten 
vor allen üblen Dingen, vor d e m Schießen der Stemgötter, an diesem Tag, in diesem <Halb)-
monat , in diesem Monat, in diesem Jahr , in all ihrem Stunden bis heute. Chnumis ist ausgerüstet 
an der Spitze der »Göttlichen« bei ihrem Durchzug. Die Dekane, die lebenden, verrichten ihre 
Tätigkeit in der Nacht, u m hinter Orion und Sirius zu kulminieren, w e n n er in die Unterwelt des 
großen Gottes i m Westen hinabtaucht, u m ihm zu folgen, w e n n er ermattet ist, bis in Ewigkeit, 
T a g für T a g " . 

In diesem T e x t w i r d besonders deutlich, w i e die D e k a n e über die weiterbestehende 
Rolle als Zeitindikatoren hinaus zu astrologisch w i rkenden G r ö ß e n werden , die potentiell 
schädlich, aber auch schützend sein können20 . Dabe i dürf ten m a n c h e Vorstel lungen erheb
lich älter als die Entstehungszeit des Esna-Textes sein. So findet sich die Phrase »Die her
vorkommen 2 1 aus d e m A u g e des Re, Boten in den G a u e n , . . . die Pfeile aus ihrem M u n d 
schießen gegen den, den sie v o n ferne sehen« bereits in der 18. Dynast ie in d e n Beschwö
rungen des PLeiden I 346 1,4/6, w o die Ai .tat ' -Dämonen dadurch charakterisiert werden2 2 . 
A u c h w e n n diese D ä m o n e n dort nicht explizit als D e k a n e benannt werden , spricht ihre 
Rolle in anderen T e x t e n sowie die Tatsache, daß sie gerade be im ägyptischen Neujahr i m 

15 I. E . S. EDWARDS, H i e r a t i c p a p y r i in t h e Br i t i sh M u 
s e u m . F o u r t h Ser ies . O r a c u l a r a m u l e t i c d e c r e e s o f t h e 
L a t e N e w K i n g d o m ( L o n d o n i 9 6 0 ) L , r. 6 6 / 8 ; ä h n l i c h 
T 2 r. 3 5 / 8 , P 3 r. 4 ä f . 
16 J . V E R C O U T T E R , L e s o b j e c t s e g y p t i e n s et e g y p t i s a n t s 
d u m o b i l i e r f u n e r a i r e c a r t h a g i n o i s (Par i s 1 9 4 5 ) 3 1 7 / 
3 7 ; G . M A A S - L I N D E M A N N / M . M A A S , Ä g y p t i s i e r e n d e 
A m u l e t t - B l e c h b ä n d e r a u s A n d a l u s i e n ; M a d r M i t t 3 5 
( 1 9 9 4 ) 1 4 0 / 5 6 . 
" L . u n d B. H A B A C H I , T h e n a o s w i t h t h e d e c a d e s 
( L o u v r e D 3 7 ) a n d t h e d i s c o v e r y o f a n o t h e r f r a g m e n t : 

J o u m N e a r E a s t S t u d 11 ( 1 9 5 2 ) 2 5 1 / 6 3 ; C H . LETTZ, A l t 
ä g y p t i s c h e S t e m u h r e n . 1. D e r N a o s m i t d e n D e k a d e n 
a u s Sa f t e l - H e n n a ( i m D r u c k ) . 
18 S. d i e B e a r b e i t u n g e n v o n S. S C H O T T : W . G U N D E L , 
D e k a n e 16 u n d D . K U R T H , E s n a 4 0 0 ; 4 0 5 : M e l a n g e s A . 
G u t b u b ( M o n t p e l i e r 1 9 8 4 ) 1 3 5 / 4 4 (bes . 136 f ; d i e d o r t 

e r w ä h n t e n B o t e n s i n d , w i e s i ch a u s d e m a u s f ü h r l i c h e 
r e n T e x t E s n a 4 0 6 e r g i b t , z w e i f e l s f r e i d i e D e k a n e ) . 
19 T e x t e d i t i o n b e i S. SAUNERON, E s n a I V , 1. L e t e m p l e 
d ' E s n a . N ° » 3 9 9 - 4 7 2 ( K a i r o 1 9 6 9 ) 9 f ; L . M E N A S S A , E s n a 
I V , 2 . L e t e m p l e d ' E s n a . D e s s i n d e s a r c h i t r a v e s ( K a i r o 
1 9 7 5 ) PI. 3 / 4 . D e r T e x t ist b i s h e r , a b g e s e h e n v o n 
SCHOTTS Ü b e r s e t z u n g e i n i g e r A u s z ü g e , n i c h t v o l l s t ä n 
d i g b e a r b e i t e t w o r d e n . 
20 Z u d e n D e k a n e n als V e r k ü n d e r d e s G u t e n s. f e m e r 
A . GUTBUB, T e x t e s f o n d a m e n t a u x d e l a t h e o l o g i e d e 
K o m O m b o - B i b L d ' E t . 4 7 ( K a i r o 1 9 7 3 ) 4 2 1 f . 
21 prr.yw, i n E s n a zu phr=sn v e r d e r b t . 
22 B. H . STRICKER, S p r e u k e n to t b e v e i l i n g g e d u r e n d e d e 
s c h r i k k e l d a g e n , n a a r P a p . I 3 4 6 : O u d h e i d k M e d e d e l 2 9 
( 1 9 4 8 ) 5 5 / 7 0 , b e s . 62 . 6 6 ; n e u e r e Ü b e r s e t z u n g b e i J . F . 
B O R G H O U T S , A n c i e n t E g y p t i a n m a g i c a l t e x t s ( L e i d e n 
1 9 7 8 ) 12. 
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Gefolge der Sirius-Göttin als Herrin der Dekane eine große Rolle spielen, dafür, sie bereits 
im Leidener Tex t als astrologisch wirkende Dekane aufzufassen23. 

Diese ägyptische Ausgangsbasis führt dazu, daß die Dekane aus der ägyptischen Kultur 
übernommen werden und in der hellenistisch-römischen Astrologie eine bedeutende Rolle 
spielen, wobei sie nicht mehr als konkrete Sternbilder aufgefaßt werden, sondern als ab
strakte Raumgrößen, die jeweils für ein Drittel eines Tierkreiszeichens zuständig sind. Wich
tig für das Verständnis des A J ist, daß spätestens in der hellenistischen Astrologie die De
kane eine enge Verbindung mit d e m unten beschriebenen Konzept der sogenannten Glie
dervergottung eingehen. 

Ein besonders bedeutendes Werk über die Dekane, das auch für die Verdoppelung von 
36 auf 72 relevant ist, sind die sogenannten Salmeschiniaka24 aus vermutlich hellenistischer 
Zeit. Sie sind nicht als Ganzes erhalten, jedoch berichten verschiedene Autoren, vor allem 
Eusebius, praep. ev. 3,4,125 über ihren Inhalt; der POxy . 46526 dürfte ein Fragment des 
Textes darstellen27. Bei der Aufzählung der Namen, Gestalten und Wirkungen berichtet 
der Papyrus ungewöhnlicherweise nicht nur über die Dekane selbst, sondern auch über die 
Pentaden, also Herrscher über jeweils 5° des Tierkreis, so daß sich eine Gesamtzahl von 72 
astrologisch relevanten Figuren ergibt, die in diesem Tex t sogar, wie im A J , mit bestimm
ten Gliedmaßen in Verbindung gebracht werden (s. u. S. 16f). Weitere Hinweise, daß die 
Ägypter neben den 36 Dekanen durch Heranziehung auch der Pentaden auf eine Gesamt
zahl von 72 k o m m e n konnten, bieten Iamblich. myst. aeg. 8,328 und Procl. in Plat. Tim. 41 
A 329. 

Eine weitere Möglichkeit, die Zahl 72 zu erklären, liefert eine Liste von 72 hellen Ster
nen im lateinisch überlieferten astrologischen Werk des Hermes Trismegistos30. Da diese 
jedoch rein astrothetisch, ohne Angabe von Namen oder Wirkung aufgeführt werden, ist 
ihre Verbindung mit Dekanen und Pentaden, obwohl denkbar, doch unsicher. Dafür spre
chen könnte immerhin, daß die meisten entweder Zodiakalsteme sind oder aber in der 
Nähe des Tierkreises liegen. Somit gäbe es für die Gesamtzahl von 72 Dämonen im A J 
durchaus mögliche Vorlagen, auch wenn eventuell die Dekanreihe einfach doppelt verwen
det worden ist, u m jeweils linke und rechte Körperhälfte unterscheiden zu können. 

Zusätzliche Anhaltspunkte für die Interpretation der 72 als Zahl der Dekane und Pen
taden bieten andere Tex te aus Nag Hammadi , nämlich die ähnlichen Stellen Eugnostos 

25 Z u d e n A ^ H t f - D ä m o n e n in Ä g y p t e n s . J e t z t a u s f ü h r 
l i ch C H . LETTZ, T a g e w ä h l e r e i . D a s B u c h hol nhhpkwy d.t 
u n d v e r w a n d t e T e x t e — Ä g y p t o l . A b h . 5 5 ( W i e s b a d e n 
1 9 9 4 ) 2 4 4 / 5 7 ; d a r u m e i n e R e z e n s i o n , d i e i n L i n g u a 
A e g y t i a e r s c h e i n e n w i r d . 
24 Z u r N a m e n s f o r m s. J . BIDEZ L e n o m e t les o r i g i n e s 
d e n o s a l m a n a c h s : A n n l n s t P h ü o l H i s t O r 5 ( 1 9 3 7 ) 7 7 / 
8 5 ; l e t z t e a u s f u h r l i c h e D i s k u s s i o n m i t a l l e n r e l e v a n t e n 
T e x t z e u g n i s s e n b e i H . - J . T H I S S E N , Z u m N a m e n laX^E-
CfXiviaKa: L E T T Z , S t e m u h r e n (o. A n m . 17) , d e m fol 
g e n d i c h d a s W o r t a ls n e u t r i s c h e n P l u r a l b e h a n d l e . 
P r o f . THISSEN, d e s s e n M a n u s k r i p t i c h b e r e i t s e i n s e h e n 
d u r f t e , w i r d a u c h e i n e n e u e e t y m o l o g i s c h e D e u t u n g 
d e s W o r t e s v o r s c h l a g e n . 
25 Z i t a t a u s P o r p h . e p . a d A n e b o n e m 2 , 1 2 f ; l e t z te 
E d i t i o n u n d Ü b e r s e t z u n g b e i P . W . V A N DER H O R S T , 
C h a e r e m o n . E g y p t i a n p r i e s t a n d S t o i c p h i l o s o p h e r -
E t P r e l R e l O r 101 ( L e i d e n 1 9 8 4 ) 1 4 f f rg . 5. 

26 B. GRENFELL / A . H U N T , T h e O x y r h y n c h u s p a p y r i 3 
( L o n d o n 1 9 0 3 ) 1 2 6 / 3 7 . 
27 Z u d e n S a l m e s c h i n i a k a s. W . G U N D E L , D e k a n e 4 4 4 
( I n d e x ) ; W . u n d H . - G . GUNDEL, A s t r o l o g u m e n a . D i e 
a s t r o l o g i s c h e L i t e r a t u r d e r A n t i k e u n d i h r e G e s c h i c h t e 
- S u d h o f f s A r c h i v B e i h . 6 ( W i e s b a d e n 1 9 6 6 ) 15f. 
28 1 97 DES PLACES: D i e Ä g y p t e r u n t e r t e i l e n d e n H i m 
m e l in 2 , 4 , 12 u n d 3 6 T e i l e o d e r d a s D o p p e l t e d a 
v o n . 
29 1 97 DIEHL: A U S d e n 3 6 D e k a d a r c h e n (d . h . D e k a 
n e n ) e n t s t e h e n 72 E l e m e n t e . V g l . W . GUNDEL, D e k a n e 
3 4 6 f . 
50 E d i t i o n W . GUNDEL , N e u e a s t r o l o g i s c h e T e x t e d e s 
H e r m e s T r i s m e g i s t o s . F u n d e u n d F o r s c h u n g e n a u f 
d e m G e b i e t d e r a n t i k e n A s t r o n o m i e u n d A s t r o l o g i e — 
A b h M ü n c h e n N F 12 ( M ü n c h e n 1 9 3 6 ) 2 3 / 5 . 5 0 / 7 3 ; 
K o m m e n t a r 1 2 3 / 3 4 . 1 4 2 / 5 9 . 
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111,5 83,10/9 = V , l 11,20/12,1; 111,5 84,12/85,6 = V , l 12,21/13,4 sowie 1 Ap . Jakobus V ,3 
26,14/22. Im Eugnostosbrief werden zuerst 12 Gestalten geschildert, die jeweils 6 Kräfte 
haben, also zusammen 72. V o n den 72 Mächten hat j ede 5 Kräfte, so daß sich die Gesamt
summe von 360 ergibt. Die diesseitige Welt wird als nach d e m Typus der ewigen geschaf
fen angesehen. Der explizite Bezug der betreffenden Tex te auf die H immel macht zur 
Gewißheit, daß a m Anfang der Reihe die 12 Tierkreiszeichen, a m Ende die 360 Grade der 
himmlischen Sphäre stehen. Die dazwischen stehenden 72 können kaum etwas anderes als 
die Dekane und Pentaden sein31. In der Jakobusapokalypse wird nur allgemeiner von 72 
Himmeln gesprochen, die 12 Archonten unterstellt sind. Auch wenn hier die 360 Grade 
des Tierkreises bzw. Tage des Jahres fehlen, sind die 12 Tierkreiszeichen und die 72 Dekane 
und Pentaden deutlich erkennbar. Allgemeinere Bezüge zur Zahl 72 finden sich in gnosti-
schen Schriften noch in V o m Ursprung der Welt N H C 11,5 104,35/105,16, w o berichtet 
wird, daß 72 Götter über die 72 Sprachen der Welt herrschen; ähnlich spricht in Das Kon
zept unserer großen Kraft N H C VI,4 41,5/8 der Mensch in den 72 Sprachen der Welt und 
öffnet damit die 72 Himmel . A u c h wenn die Kommentatoren mit Recht auf die Verbin
dung zu Gen. 10 ( L X X ) hinweisen52, wird m a n doch auch an eine Art von Dekangeogra
phie denken können, bei der sämtliche Länder unter die Herrschaft der verschiedenen 
Dekane gestellt werden33 , zumal der Verweis auf die H immel in N H C VI 41,8 wieder in 
Richtung astronomisch/astrologischer Phänomene verweist. Sehr generell wird der Bezug 
schließlich im II. Buch des Jeu, Kap. 4334, das die 72 Archonten erwähnt35. BOUSSETS Ver
such, die 72 aus Babylon abzuleiten, ist kaum richtig; die von ihm zitierte hamustum-Periode, 
die zudem nur altassyrisch wichtig ist, ist keineswegs als 5-Tage-Woche gesichert36. REITZEN-
STEINS Verweis auf Horapollon 1,14 ist u m so interessanter, als er erneut nach Ägypten 
führt. Die 72 Glieder des Pavians, die nach und nach einbalsamiert werden, können kaum 
von einer Tradition getrennt werden, daß in 36 Gauen die Riten des Osiris durchgeführt 
werden, wobei der Tex t selbst (Balsamierungsritual PBoulaq III 7,10f; 8,12f) diese Zahl von 
den 36 Dekanen her erklärt. 

Diese 72 Dämonen - wie eben gezeigt Nachfolger der ägyptischen Dekane - stehen 
unter der Leitung v o n 7 Engeln ( N H C II 17,7/8, besser IV 26,17/20). Deren N a m e n sind 
identisch mit den ersten 7 der 12 Herrscher von N H C II 10,28/36, dagegen besteht nur 
teilweise Übereinstimmung mit den 7 planetarischen Größen von N H C II 11.22/3537 und 

31 Vg l . B. PRZYBYLSKI, T h e ro le o f ca lendr ica l dates in 
Gnost ic l iterature: V i g C h r 34 (1980) 5 6 / 7 0 , d e r 6 2 
w o h l u n n ö t i g e r w e i s e für d ie Zahl 72 a u c h a n d e r e a b 
ka lendar ische B e d e u t u n g e n in E r w ä g u n g zieht. Zur 
n o r m a l e n christl ichen Vors te l lung v o n s ieben H i m m e l n 
s. A . LUMPE, Ar t . H i m m e l : R A C 15 (1991) 203. 
52 S. e t w a A . B ö H U G / P. LABIB, D ie koptisch-gnosti -
sche Schrift o h n e T i te l aus C o d e x II v o n N a g H a m -
m a d i i m Kopt i schen M u s e u m zu A l t -Ka iro (Berlin 
1962) 52f ; P. CHERIX, L e c o n c e p t d e n o t r e g r a n d puis-
sance ( C G V I , 4 ) = Orb i s Bibl. et O r . 47 (Fre iburg / 
G o t t i n g e n 1982) 2866. V e r w e i s e n k a n n m a n u. a. a u c h 
n o c h a u f d i e 72 L ä n d e r i m B u c h d e r E insetzung des 
Erzengels Michae l , s. C . D . G . MüLLER, D i e Bücher d e r 
Einsetzung d e r Erzengel M i c h a e l u n d G a b r i e l «• C S C O 
2 2 5 / 6 / C o p t . 3 1 / 2 ( L o u v a i n 1962) T e x t 2 4 , 3 5 / 2 5 , 2 ; 
Überse t zung 29 mit A n m . 87. 
33 Vg l . W . GUNDEL, D e k a n e 3 0 9 / 1 2 . 

34 Für Bezüge des C o d e x Brucianus a u f Dekanvors te l 
l ungen vgl . ebd . 266. 
35 Zur Zah l 72 siehe V . MACDERMOTT, T h e Books o f 
J e ü a n d t h e Unt i t led T e x t in the B r u c e C o d e x -
N H S t u d 13 ( L e i d e n 1978) 100 mit V e r w e i s a u f R. 
RETTZENSTEIN, Po imandres . Studien zur gr iechisch-ägyp
t ischen u n d frühchrist l ichen L i teratur (Leipz ig 1904) 
265f3 ; W . BOUSSET, H a u p t p r o b l e m e d e r G n o s i s (Gött in
g e n 1907) 3 5 8 / 6 1 . 
36 Z u m P r o b l e m vgl. M . T . LARSEN, T h e O l d A s s y r i a n 
city-state a n d its colonies ( K o p e n h a g e n 1974) 3 5 4 / 6 5 . 
37 D a in d i e s e m Au f sa t z viel v o n ägyp t i s chen Ursprün 
g e n d ie R e d e ist, m ö c h t e ich d a r a u f h inwe i sen , d a ß d ie 
t ierköpf igen A r c h o n t e n auffäl l ig a u f Ä g y p t e n u n d 
seine G ö t t e r ve rwe i sen , vgl. besonders e inen sieben
köp f igen »pantheist ischen« G o t t bei S. SAUNERON, L e 
p a p y r u s m a g i q u e illustre d e B r o o k l y n ( N e w Y o r k 
1970) , bes. 23f. S. ferner H . J . POLOTSKY, Z w e i kopti -
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12,10/26. Zum Verständnis muß m a n beachten, daß nach N H C II 11,4/7 von den 12 Kö
nigen 7 über das Firmament des Himmels herrschen, 5 über den Abgrund. Es scheint, als 
habe der Autor leichte Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Planeten und Tierkreiszei
chen gehabt38. Für die Interpretation stellen sich zwei Möglichkeiten. Zum einen könnten 
die Tierkreiszeichen als übergeordnete Größe gedacht sein. Dies paßt zu den vorliegenden 
N a m e n und zum Wesen der Dekane, die als Herrscher über jeweils 10° des Zodiakus gel
ten. Die Siebenzahl ist dabei aber nicht mehr erklärbar. Plausibler erscheint deshalb die 
zweite Lösung, daß es sich u m die 7 Planeten handelt. Die Wandelsterne können aufgrund 
der astrologischen Lehre von den Prosopa die Oberhoheit über die Dekane erlangen, wobei 
jeder Dekan einem einzelnen untersteht, der hinter dieser »Maske« verborgen aktiv ist39. 

Als nächste Gruppe folgen im A J 30 Engel, die in den menschlichen Gliedern besonders 
aktiv sind (NHC II 17,8/29 = IV 26,20/27,13). Die dabei genannten Glieder wiederholen 
vor allem Körperteile der vorhergehenden Aufzählung. Sie wirken wie eine Konkurrenzbil-
dung zu den 72 gliedererschaffenden Dämonen, die v o m Autor oder seiner Vorlage unge
schickt daneben gestellt worden ist. TARDIEU erklärt die dreißig für eine Sektion der Zodi-
akaldämonen (Dekane), von denen ein Abschnitt v o m Autor vollständig übernommen 
sei40. Die von ihm gerade hier getroffene Verbindung mit den Dekanen ist jedoch nicht 
angebracht, da die 36 Dekane nicht mit der Zahl 30 konform gehen und zudem d e m vor
angehenden Abschnitt zugrundeliegen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Autor an die 
Einzelgrade eines Tierkreiszeichens oder die Monatstage gedacht hat, jedoch wäre dann die 
Verteilung der 30 über den ganzen Körper nicht allzu plausibel. Näherliegend ist ein ande
res astrologisches Konzept, nämlich dasjenige der 30 hellen Steme. Sie sind in Listen grie
chischer astrologischer Handschriften überliefert, besonders bei Pseudo-Ptolemäus41 und 
d e m sogenannten Anonymus von 37942. Über diese 30 sind 7 Engel gesetzt (NHC II 17,29/ 
32 = IV 27,13/7). Vermutlich handelt es sich erneut um die Planeten, was bestätigen 
würde, daß es sich u m eine Alternative zum System von Dekanen und Planeten handelt. 

s e h e L i e b e s z a u b e r : O r i e n t a l i a 6 ( 1 9 3 7 ) 1 1 9 / 3 1 ( jetzt in 
d e r s . , C o l l e c t e d p a p e r s [ J e r u s a l e m 1 9 7 1 ] 3 0 1 / 1 3 ) , b e s . 
123f . 1 3 1 , d e s s e n V e r m u t u n g e i n e s u r s p r ü n g l i c h sie
b e n k ö p f i g e n J a o d u r c h N H C II 1 1 , 3 0 f e i n e z u m i n d e s t 
t e i l w e i s e B e s t ä t i g u n g e r f a h r t . E b e n f a l l s s t a r k ä g y p t i s c h 
b e e i n f l u ß t ist e i n e w e i t e r e g n o s t i s c h e Ste l le , d i e t ier-
k ö p f i g e A r c h o n t e n e r w ä h n t , n ä m l i c h Pistis S o p h i a 126 
( 3 1 7 / 9 SCHMIDT) . D o r t l iegt d i e V o r s t e l l u n g d e s D o d e -
k a o r o s z u g r u n d e , d i e a u f ä g y p t i s c h e S t u n d e n r i t u a l e 
u n d S t e r n b i l d e r z u r ü c k g e h t ; s. F . B O L L / C . B E Z O L D / 
W . G U N D E L , S t e m g l a u b e u n d S t e r n d e u t u n g 4 ( L e i p z i g / 
B e r l i n 1 9 3 1 b z w . D a r m s t a d t 1 9 6 6 ) 1 8 7 / 9 1 ; W . G U N D E L , 
N e u e T e x t e (o . A n m . 3 0 ) 2 2 9 / 3 5 ; H . - G . G U N D E L , W e l t 
b i l d u n d A s t r o l o g i e in d e n g r i e c h i s c h e n Z a u b e r p a p y r i 
( M ü n c h e n 1 9 6 8 ) 4 / 8 ; R . MERKELBACH / M . T o m , 
A b r a s a x . A u s g e w ä h l t e P a p y r i r e l i g i ö s e n u n d m a g i 
s c h e n I n h a l t e s 1. G e b e t e ( O p l a d e n 1 9 9 0 ) 1 0 4 / 2 2 ; z u 
d e n ä g y p t i s c h e n V o r g ä n g e r n n o c h J . ASSMANN, L i t u r g i 
s c h e L i e d e r a n d e n S o n n e n g o t t ( B e r l i n 1 9 6 9 ) 1 6 0 f ; A . 
GASSE, L a l i t an ie d e s d o u z e n o m s d e R e - H o r a k h t y : 
B u l U n s t F r a n c A r c h O r 8 4 ( 1 9 8 4 ) 1 8 9 / 2 2 7 ; s. a u c h d i e 
G e s t a l t e n d e s S o n n e n g o t t e s in d e n 12 T a g e s t u n d e n b e i 
H . BRUGSCH, T h e s a u r u s I n s c r i p t i o n u m A e g y p t i a c a r u m 
1 ( L e i p z i g 1 8 8 3 b z w . G r a z 1 9 6 8 ) 57 u n d d i e d a v o n a b 
h ä n g i g e n 12 v e r s c h i e d e n e n G e s t a l t e n i m L e i b d e r H i m 

m e l s g ö t t i n b e i NEUGEBAUER/PARKER 3 , 76 u n d PI. 39 . 
D e r V e r s u c h v o n W . F A U T H , S e t h - T y p h o n - O n o e l u n d 
d e r e s e l s k ö p f i g e S a b a o t h . Z u r T h e r i o m o r p i e d e r o p h i -
t i s c h - b a r b e l o g n o s t i s c h e n A r c h o n t e n : O r C h r 57 ( 1 9 7 3 ) 
7 9 / 1 2 0 , bes . 9 2 / 6 , s y r i s c h e H e r k u n f t d e r T i e r k ö p f e 
n a c h z u w e i s e n , ist n i c h t ü b e r z e u g e n d ; d i e S c h w ä c h e sei
n e r A r g u m e n t a t i o n ze igt s i ch e t w a 1 0 5 f , w o e r n i c h t 
b e a c h t e t , d a ß d i e 3 6 t i e r g e s t a l t i g e n G e s t i m s e l e m e n t e 
a ls D e k a n e zu v e r s t e h e n s i n d , m a n s i c h a l s o i m B e r e i c h 
ä g y p t i s c h e r T r a d i t i o n e n b e f i n d e t . Z u r ä g y p t i s c h e n H e r 
k u n f t d e r T i e r k ö p f e s. H . M . J A C K S O N , T h e l i o n 
b e c o m e s m a n . T h e G n o s t i c l e o n t o m o r p h i c c r e a t o r a n d 
t h e P i a t o n i c t r a d i t i o n - S o c B i b l L i t Diss . Ser . 81 ( A t 
l a n t a , G A 1 9 8 5 ) , b e s . 58 f . 
M S. d a z u d i e K o m m e n t a r e v o n W E L B U R N (O. A n m . 6 ) 
2 4 8 / 5 4 ; TARDIEU (O. A n m . 2 ) 2 7 7 / 8 5 m i t t e i l w e i s e s e h r 
p r o b l e m a t i s c h e n E t y m o l o g i e n ; ONUKI (O. A n m . 7) 6 0 / 7 . 
39 D a z u W . GUNDEL , D e k a n e 2 4 8 / 5 6 . 
4 0 T A R D I E U ( O . A n m . 2 ) 3 1 1 . 
41 E d i t i o n F. BOLL , A n t i k e B e o b a c h t u n g e n f a r b i g e r 
S t e m e - A b h M ü n c h e n 30 ,1 ( M ü n c h e n 1 9 1 6 ) 7 7 / 8 2 ; 
i n h a l t l i c h e r K o m m e n t a r e b d . 7 1 / 6 . 
42 C C A G 5 ,1 , 1 9 4 / 2 2 6 ; R h e t o r i u s e x z e r p t e C C A G 8 ,4 , 
1 7 4 / 8 2 . V g l . W . GUNDEL , N e u e T e x t e (o. A n m . SO) 
124f . 
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Es folgen 5 Engel, die über geistige Aktivitäten herrschen, vier Qualitäten und deren 
Mutter sowie vier Dämonen der Leidenschaften ( N H C II 17,32/18,19 = IV 27,17/28,15). 
In diesem Bereich dürften zunächst stoische Lehren zugrundeliegen43, es gibt jedoch auch 
Möglichkeiten einer kosmisch/astrologischen Ausdeutung. Beim Fünferschema wäre an die 
fünf Planeten (ohne die beiden »Leuchtenden« Sonne und Mond) oder an die fünf Ele
mente (einschließlich des Aethers) zu denken, bei den Vierergruppen etwa an die vier 
materiellen Elemente, die (offensichtlich N H C II 18,2/14 zugrundeliegenden) Qualitäten 
(heiß, kalt, feucht, trocken) und die vier Himmelsrichtungen44. 

3. Melothesie und Gliedervergottung 

Grundlegendes Prinzip der Erschaffung des Menschen im A J ist die Zuordnung jedes 
Körperteils zu einem speziellen Engel bzw. Dämon. Für diesen Abschnitt sind bisher ver
schiedene Wurzeln vermutet worden. BöHLIG wollte die Körperteile in ihrer Reihenfolge 
auf Einflüsse der griechischen Schulmedizin zuriickführen45, NAGEL sah ägyptische Glieder
listen als Quelle46, TARDIEU, wie bereits oben bemerkt, Vorstellungen von Makro- und Mi
krokosmos, deren Ursprünge in der ionischen Naturphilosophie und im Piatonismus liegen, 
ONUKI eine Vermengung stoischer Lehrtradition mit ursprünglich f remdem Gut47. 

Mir scheint gerade der von NAGEL angedeutete Weg , ägyptische Listen als möglichen 
Hintergrund ins Auge zu fassen, weiterführende Einsichten zu ermöglichen, schon weil die 
Reihenfolge der Körperteile ägyptischer Systematik folgt48. Tatsächlich bietet das ägypti
sche Konzept der sogenannten Gliedervergottung eine naheliegende Quelle für die Erschaf
fung eines menschlichen Körpers aus vielen Einzelteilen, die unterschiedlichen Kräften un
terworfen sind49. Die sogenannten Gliedervergottungstexte können im Ägyptischen in rela
tiv verschiedenen Ausprägungen auftreten. Ihre textliche Heimat sind einerseits funeräre 
Texte , in denen sie den Toten in eine Sphäre des Göttlichen einbetten, andererseits magi
sche Texte , in denen sie zum Schutz der Einzelglieder des lebenden Menschen dienen. Man 
hat gelegentlich einen Ursprung der Tex te im funerären Bereich, speziell in der Balsamie-

43 ONUKI (O. A n m . 7) pass im. 
44 Für d ie Mögl ichkei ten , V i e r e r s c h e m a t a astrologisch 
auszudeuten, s. e t w a BOLL/BEZOLD/GUNDEL (O. A n m . 
37) 53f ; W . HüBNER, D i e E igenschaf ten d e r Tierkreis
zeichen in d e r Ant ike . Ihre Darste l lung u n d V e r w e n 
d u n g unter besonderer Berücksicht igung des Manil ius 
- Sudhof fs A r c h i v Beih. 22 ( W i e s b a d e n 1982) 4 3 0 / 
514; ders . , Z u m P lanetenf ragment des Sudines (Pap. 
Gen . inv. 203) : ZsPapEpigr 73 (1988) 3 3 / 4 2 . 
45 A . BöHLIG, D i e griechische Schule u n d die Biblio
thek v o n N a g H a m m a d i : A . BöHLIG / F. WISSE, Z u m 
Hel len ismus in d e n Schriften v o n N a g H a m m a d i — 
Gött . Or ient forsch . 6,2 ( W i e s b a d e n 1975) 2 5 / 7 (jetzt 
in A . B ö H U G , Gnos is u n d Synkret ismus. G e s a m m e l t e 
Aufsä tze zur spätantiken Rel igionsgeschichte [Tübin
gen 1989) 265f) . 
« NAGEL (o. A n m . 7) 74. 79 /81 . 
41 ONUKI 48f. 
48 NAGEL 79 /81 . 
49 Zur ägypt i schen G l iedervergot tung s. H . RANKE, D i e 
V e r g o t t u n g der G l ieder des mensch l i chen Körpers bei 

d e n Ä g y p t e r n : O r L i t Z t g 27 (1924) 5 5 8 / 6 4 ; W . DAW-
SON, Notes o n Egypt ian magic : A e g y t u s 3 (1930) 2 3 / 8 , 
bes. 26f; H . BONNET, D e r Go t t i m M e n s c h e n : Studi in 
m e m o r i a d i I. Rosselini 1 (Pisa 1949) 2 3 5 / 5 2 , bes. 2 4 4 / 
6; A . MASSART, A p r o p o s des »listes« dans les textes 
egypt iens funeraires et magiques : Studia Biblica et 
Or ienta l ia 3 - A n a l e c t a Biblica 12 ( R o m 1959) 2 2 7 / 
46; F. A . - M . GHATTAS, D a s Buch mk.t-hc.w »Schutz des 
Leibes«, Diss. Göt t ingen (1968) 1 /27 ; ASSMANN, Litur
gische L i eder (o. A n m . 37) 3 4 7 / 9 u n d 365; H . ALTEN
MüLLER, A r t G l iedervergot tung: L e x Ä g y p t o l 2, 6 2 4 / 7 ; 
B. ALTENMüLLER, Synkret ismus in d e n Sargtexten — 
Göt t . Or ient forsch. 4,7 ( W i e s b a d e n 1975) 2 5 0 / 6 ; H . 
BEINUCH, D i e »Osirisreliquien«. Z u m M o t i v der Körper-
zergüederung in der a l tägypt ischen Rel ig ion — Ä g y p -
tol. A b h . 4 2 ( W i e s b a d e n 1984) 2 9 0 / 3 0 1 ; E. BRUNNER-
TRAUT, D e r mensch l i che Körper - E ine G l i ederpuppe : 
Z s Ä g S p r 115 (1988) 8 / 1 4 ; W . GUGLIELMI, D i e Gö t t in 
Mr.t . Ents tehung u n d V e r e h r u n g einer Personif ikation 
- Probl. d . Ä g y p t o l . 7 (Le iden 1991) 105 /8 . 
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rang und Mumifizierung gesucht50. Der umgekehrte W e g - Adaptierung ursprünglich dies
seitiger Praktiken für das Jenseits - scheint mir plausibler51, die Frage ist aber im vorliegen
den Rahmen unerheblich52. Die Zuordnung der Götter kann literarisch unterschiedlich aus
geprägt sein. Die einfachste Form ist »Der Körperteil X des N N ist der Gott Y«, wobei es 
von der ägyptischen Sprache her möglich und vermutlich auch besser ist, noch genauer zu 
übersetzen ». . . ist der Körperteil X des Gottes Y«, was in manchen, vor allem späten Tex 
ten auch explizit geschrieben wird53. Daneben gibt es sehr viel kompliziertere Formulierun
gen von teilweise recht hohem literarischem Anspruch, andererseits auch verkürzte Listen, 
in denen die Götter teilweise ersetzt werden, bis hin zu reinen Körperteillisten, bei denen 
nur noch ihre Einbettung in einen magischen Schutzspruch ihre Herkunft zeigt. Als Beispiel 
sei zunächst eine recht typische Liste aus der Sonnenlitanei zitiert, in der der König seine 
Glieder den Göttern zuordnet: 

Ich bin einer v o n euch, 
ich bin als Geier in erschienen. 
M e i n Gesicht ist das eines Falken, 
me in Scheitel ist der des Re. 
M e i n e A u g e n sind die der Gefahrt innen, der beiden Schwestern, 
m e i n e Nase ist die des unterweltl ichen Horas . 
M e i n M u n d ist der des Herrschers des Westens, 
m e i n e Kehle ist d ie des Nun . 
M e i n e A r m e sind die des Umfassenden , 
m e i n e Finger sind die der Greifer. 
M e i n e Brust ist die des Chepri , 
m e i n Herz ist das des Horus-Sunen. 
M e i n e Leber ist die des Lebendigen, 
m e i n e Milz ist d ie des Geschnäbelten. 
M e i n e Lunge ist die der A t m e n d e n , 
m e i n Magen ist der des Ö f f n e n d e n , 
m e i n e E ingeweide sind die derer v o n ve rborgenem Zustand. 
Me in Rücken ist der des Müdherzigen, 
m e i n e Wirbelsäule ist die des Aufgebahrten . 
M e i n e R ippen sind die v o n Horus und Thot , 
m e i n Hinterteil ist das der großen Flut. 
M e i n Phallus ist der des Tatenen , 
m e i n e Eichel ist die des Abgesch iedenen in Babylon. 
M e i n e H o d e n sind die der beiden Verborgenen, 
m e i n e Schenkel sind die der beiden Gött innen. 

50 G H A T T A S 10. 2 0 ; H . A L T E N M ü L L E R 6 2 4 ; B E I N U C H , 
O s i r i s r e l i q u i e n 2 9 6 f ; G U G U E L M I 104 (a l l e o . A n m . 4 9 ) . 
51 A u c h J . - C . G O Y O N , R i t u e l s f u n e r a i r e s d e l ' a n c i e n n e 
E g y p t e (Par i s 1 9 7 2 ) 2 5 6 , s ieht a p o t r o p ä i s c h e m a g i s c h e 
T e x t e als Q u e l l e d e r G l i e d e r v e r g o t t u n g i m T o t e n 
b u c h . 
52 Z u r a u c h s o n s t in Ä g y p t e n zu b e o b a c h t e n d e n s e k u n 
d ä r e n Ü b e r t r a g u n g v o n T e x t e n in d e n f u n e r ä r e n B e 
r e i c h v g l . e t w a J . A S S M A N N , D e r K ö n i g a ls S o n n e n p r i e 
s t e r = A b h D A I K a i r o 7 ( G l ü c k s t a d t 1 9 7 0 ) 5 7 ; E . F. 
W E N T E , M y s t i c i s m i n P h a r a o n i c E g y p t ? : J o u r n N e a r -
E a s t S t u d 4 1 ( 1 9 8 2 ) 1 6 1 / 7 9 ; a n d e r s E . H O R N U N G , A l t 
ä g y p t i s c h e W u r z e l n d e r I s i s m y s t e r i e n : H o m m a g e s J . 
L e c l a n t 3. E t u d e s i s i a q u e s - Bibl . d ' E t . 1 0 6 , 3 ( K a i r o 

1 9 9 4 ) 2 8 7 / 9 3 . 

55 Z u r D i s k u s s i o n d e s P r o b l e m s s. C . DE W I T : B i b l O r 10 
( 1 9 5 3 ) 9 3 „ ; E. H O R N U N G , D a s B u c h d e r A n b e t u n g d e s 
R e i m W e s t e n ( S o n n e n l i t a n e i ) 2. Ü b e r s e t z u n g ( B a s e l / 
G e n f 1 9 7 7 ) 1434 6 9 ; G U G U E L M I (O. A n m . 4 9 ) 107 , d i e 
f ü r d i e h i e r v o r g e z o g e n e L ö s u n g s i n d ; d a g e g e n d e u t e t 
B E I N U C H , O s i r i s r e l i q u i e n 3 0 0 d i e k ü r z e r e F o r m u l i e r u n g 
a ls Z u o r d n u n g d e s g a n z e n G o t t e s z u m K ö r p e r t e i l . A u c h 
K . SETHE, Ü b e r s e t z u n g u n d K o m m e n t a r zu d e n alt 
ä g y p t i s c h e n P y r a m i d e n t e x t e n 1 ( G l ü c k s t a d t / H a m b u r g 
1 9 3 5 ) 4 0 u n d BONNET (o. A n m . 4 9 ) 2 4 5 f s e h e n e i n e 
Z u o r d n u n g d e s g e s a m t e n G o t t e s z u m K ö r p e r t e i l a ls d a s 
U r s p r ü n g l i c h e r e a n . 
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M e i n e Knöchel sind die der be iden Leuchtenden , 
me ine Füße sind die des Durchwanderers der Gehe imnise , 
me ine Zehen sind Uräusschlangen54 . 

E r h e b l i c h k o m p l i z i e r t e r a u f g e b a u t ist e i n e G l i e d e r v e r g o t t u n g , d i e s ich i m T o t e n b u c h 

S p r u c h 172 f i n d e t . N e b e n d i r e k t e n Z u o r d n u n g e n d e r G l i e d e r zu d e n G ö t t e r n f i n d e n s ich 

a u c h e r h e b l i c h k o m p l i z i e r t e r e V e r b i n d u n g e n u n d s o n s t i g e A t t r i b u t e . I n n e r h a l b e i n e s l ä n g e 

r e n T e x t e s sp r i ch t d e r R i tua l i s t d e n T o t e n f o l g e n d e r m a ß e n a n : 

Zwei te Stanze: 
De in K o p f (ist) der des Herrn der Hürde, 
w e n n d u nordwärts fährst i m Haargef lecht der Asiatin. 
Heller ist dein Gesicht als das H a u s des Mondes , 
dein Scheitel (ist) aus Lapislazuli. 
Schwärzer ist dein Haar als das Portal j edes Sternes a m 24. Mondmonats tag , 
dein Haar fällt herab als Lapislazuli über dein Gesicht. 
R e geht au f in de inem Antlitz, 
das mit G o l d bedeckt ist; 
Horns hat es mit Lapislazuli bemalt . 
(Deine) A u g e n b r a u e n sind die der be iden Schwestern vereint, 
Horus hat sie mit Lapislazuli bemalt . 
De ine Nase ist die des A t m e r s . . ., 
de ine Nasenlöcher sind w i e die W i n d e a m H i m m e l . 
De ine A u g e n sind die Ausschauenden des Osthorizont-Berges, 
deine L ider dauern j e d e n Tag , 
ihre W i m p e r n sind aus e c h t e m Lapislazuli. 
De ine W a n g e n (sind) Träger innen v o n Opfergaben , 
ihre L idränder sind voll Augenschminke . 
De ine L ippen geben dir Wahrhe i t , sie m e l d e n die Wahrhe i t d e m Re , 
sie besänft igen das Herz der Götter . 
De ine Zähne sind die i m [Mund] der Ringlerschlange, 
w o m i t die beiden Herren das Brettspiel gespielt haben. 
De ine Zunge ist kundig, 
deine R e d e ist durchschneidender als die des Milans a u f d e m Feld. 
De in Kiefer ist das Sternenheer, 
deine . . .5S sind an ihrem Platz, w e n n sie die Wüs te des Westens durchziehen. 
O h sieh, du wirst beklagt, wirst beklagt. 

Dritte Stanze: 
De in Nacken ist mit G o l d geschmückt , 
und mit Elektron plattiert. 
G r o ß ist de ine Kehle, 
deine Luf tröhre ist die des Anubis . 
Diese deine Wirbe l sind zwei Kobraschlangen, 
dein Rücken ist mit G o l d überzogen 
u n d mit Elektron plattiert. 
Deine Lunge ist die der Nephthys , 
de ine Leibesmitte5 6 ist die Ü b e r s c h w e m m u n g u n d ihr Wasser . 
De in Hinterteil sind zwei Eier aus Karneol, 
deine Hüften sind kräftig be im Gehen . 

54 T e x t be i E. HORNUNG, D a s B u c h d e r A n b e t u n g d e s 
R e (o. A n m . 53) 1. T e x t - A e g H e l v 2 ( B a s e l / G e n f 
1975) 2 0 8 / 1 4 ; Ü b e r s e t z u n g ebd . 2. Ü b e r s e t z u n g 87f. 
1 4 2 / 4 ; e r g ä n z e n d d a z u e i n e te i lweise a b w e i c h e n d e V e r 
sion für e i n e P r i va tpe r son be i C . DE W I T , A n e w Version 

o f spell 181 o f t h e B o o k o f the D e a d : B i b l O r 10 ( 1 9 5 3 ) 
9 0 / 4 . 
55 D i e H a n d s c h r i f t hat h ie r »Brüste«, w a s v o n d e r a n a 
t o m i s c h e n R e i h e n f o l g e h e r s icher fa lsch ist. 
56 L ies hri-(!b). 
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D u sitzt an de inem Platz, 
d ie Götter haben dir dein ( A m t ) " [bestätigt.] 
O h sieh, du wirst beklagt, wirst beklagt. 

V ier te Stanze: 
D e i n Schlund ist der des Anubis , 
deine Glieder sind breit mit G o l d (überzogen). 
De ine Brüste sind zwei Eier aus Karneol, 
d ie Horns mit Lapislazuli bemal t hat. 
De ine Schultern blitzen in Fayence , 
deine A r m e bleiben an ihrem Platz. 
De in Herz ist T a g für T a g erfreut, 
de ine Brust ist das W e r k der beiden Mächt igen, 
D e i n Fleisch betet die unteren Sterne an. 
D e i n Bauch ist der H i m m e l , w e n n du daliegst, 
dein Nabel ist der (einzelne) Stem58 . 
Er richtet, w e n n er das Licht angekündigt hat in der Finsternis, 
seine Op fe rgaben sind die cnh-imy-Pfiaiu.en. 
Er betet die Majestät des T h o t an: 
»Die L iebe zu deiner Vo l lkommenhe i t ist in m e i n e m Grab , 
me in Got t hat m i r den reinen Or t zugewiesen, 
an d e m du sein willst«. 
O h sieh, du wirst beklagt, wirst beklagt. 

Fünf te Stanze: 
De ine beiden Oberschenkel5 9 sind ein Kanal in der Überschwemmungszei t , 
(dein) Becken (ist)60 ein Kanal , w e n n ihn die Kinder des Wassers bedeckt haben. 
De ine Kniee sind mit G o l d überzogen, 
deine Waden sind Gurken des Sumpfes. 
De ine Fußsohlen dauern T a g für Tag , 
de ine Zehen leiten dich zu den schönen W e g e n . 
D i e . . . deiner A r m e sind . . . a u f . . .61, 
deine Finger sind goldene Futterale. 
Ihre Nägel sind Messer aus Flint 
gegen die, die dir dies antun. 
O h sieh, du wirst beklagt, wirst beklagt62. 

E i n e w e i t e r e F o r m u l i e r u n g s m ö g l i c h k e i t b e s t e h t d a r i n , d i e G ö t t e r als H e r r e n d e s j e w e i 

l i g e n K ö r p e r t e i l s zu b e z e i c h n e n . E i n g u t e s Be i sp ie l d a f ü r f i n d e t s i ch e t w a in e i n e r m a g i s c h e n 

B e s c h w ö r u n g , d i e g e g e n G i f t g e r i c h t e t w i r d , d a s s ich i m K ö r p e r d e s P a t i e n t e n b e f i n d e t . D e r 

T e x t ist i n e i n i g e n t e i l w e i s e s e h r e r h e b l i c h v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n d e n H a n d s c h r i f t e n ü b e r 

l ie fert , a u s d e n e n i c h v e r s u c h s w e i s e e i n e n M i s c h t e x t herstel le6 3 . D a s in d e n K ö r p e r d e s 

P a t i e n t e n e i n g e d r u n g e n e G i f t w i r d f o l g e n d e r m a ß e n a n g e r e d e t : 

57 L i e s ljw.t=k? D e r T e x t h a t lr.tl=k » d e i n e A u g e n « . 
58 L i e s st? (uic)w.ti. 
59 L i e s mn.ftl]. 
60 L i e s nfr.t(=k m) \w\. Z u nfr.t » B e c k e n « vg l . J . F . 
QJ JACK: E n c h o r i a 21 ( i m D r u c k ) . 
61 M e h r e r e l e x i k a l i s c h u n k l a r e W ö r t e r . 
62 T e x t b e i E. N A V I L L E , D a s a e g y p t i s c h e T o d t e n b u c h 
d e r X V I I I b i s X X D y n a s t i e 1. T e x t e u n d V i g n e t t e n 
( B e r l i n 1 8 8 6 ) C X C I I I f ; n e u e r e Ü b e r s e t z u n g e n b e i P. 
B A R G U E T , L e l i v r e d e s m o r t s d e s a n c i e n s e g y p t i e n s (Pa 

ris 1 9 6 7 ) 2 5 5 f ; T . G . A L L E N , T h e B o o k o f t h e D e a d o r 
G o i n g forth b y D a y = S tud . i n A n c . O r . C i v . 37 ( C h i 
c a g o 1 9 7 4 ) 179f ; E . H O R N U N G , D a s T o t e n b u c h d e r 
Ä g y p t e r ( Z ü r i c h / M ü n c h e n 1 9 7 9 ) 3 5 3 / 5 . E i n e D e t a i l 
s t u d i e d e s s c h w i e r i g e n u n d n i c h t i m m e r g u t ü b e r l i e f e r 

t e n T e x t e s feh l t . 
65 A l s B a s i s h a n d s c h r i f t d i e n t P C h e s t e r B e a t t y V I I vs . 
2 , 5 / 5 , 6 ( E d i t i o n A . H . GARDINER, H i e r a t i c p a p y r i in t h e 
Br i t i sh M u s e u m . T h i r d Ser ies . e h e s t e r B e a t t y G i f t 
[ L o n d o n 1 9 3 5 ] 6 3 f PI. 3 6 f ) , h i n z u k o m m e n d e r P V a t i -
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D u sollst nicht in se inem Scheitel stehen. 
T h o t ist gegen dich, der H e r r des Scheitels. 
D u sollst nicht in seiner S t im stehen. 
Die Zauberreiche ist gegen dich, die Herr in der Stim. 
D u sollst nicht in seinen A u g e n stehen. 
Horus Mekhenti-Irti ist gegen dich, der Her r der A u g e n . 
D u sollst nicht in seinen O h r e n stehen. 
G e b ist gegen dich, der Herr der Ohren . 
D u sollst nicht in seiner Nase stehen. 
D ie A t m e n d e in Heseret ist gegen dich, die Herr in der Nase. 
D u sollst nicht in seinen L ippen stehen. 
Anubis ist gegen dich, der H e r r der L ippen. 
D u sollst nicht in seinen Zähnen stehen. 
<• • 
D u sollst nicht in seinen Schläfen stehen. 
Die Tag- und die Nachtbarke sind gegen dich, die H e r r e n der Schläfen. 
D u sollst nicht in se inem Kinn stehen. 
Min , der mit hohen F e d e m , ist gegen dich, der Herr des Kinnes. 
D u sollst nicht in se inem N a c k e n stehen. 
W a d j e t ist gegen dich, die Herr in des Nackens. 
D u sollst nicht in seiner Kehle stehen. 
D ie Gesangsgöttin ist gegen dich, die Herr in der Kehle. 
D u sollst nicht in se inem A r m 6 5 stehen. 
Nut , die Gebärer in der Götter ist gegen dich, die Herr in des Armes . 
D u sollst nicht in seiner Schulter stehen. 
Schepsi in [Hermopol is ist gegen dich] , der Her r der Schulter. 
D u sollst nicht in se inem O b e r a r m stehen. 
M o n t h ist gegen dich, der Her r des Oberarms . 
D u sollst nicht in seinen Fingern stehen. 
Ptah-Nun der älteste, der [die Götter] schuf, ist gegen dich, der Her r der Finger. 
D u sollst nicht in seiner Achse lhöhle stehen. 
G e b , V a t e r der Göt ter ist gegen dich, der Her r der Achselhöhle . 
D u sollst nicht in seinen Rückenwirbe ln stehen. 
R e ist gegen dich, der Herr der Rückenwirbel . 
D u sollst nicht in seinen Seiten stehen. 
Seth ist gegen dich, der Herr der Seiten. 
D u sollst nicht in se inem M a g e n stehen. 
Re-Harachte ist gegen dich, der Herr des Magens . 
D u sollst nicht in seiner Leber , seiner Milz, seiner Lunge , se inem Herzen, seinen Nieren, 
seinen Eingeweiden, seinen R ippen und a l lem Fleisch seines Bauches stehen. 
Amst i , Hap i , D u a m u t e f u n d Kebehsenuef sind gegen dich, die Götter der Eingeweide. 
D u sollst nicht in se inem Hinterteil stehen. 
Hathor ist gegen dich, die Herr in des Hinterteils. 
D u sollst nicht in se inem Penis stehen. 
Horus ist gegen dich, der Her r des Penis. 

k a n 3 6 r. 2 , 2 / 4 , 1 1 ( E d i t i o n E . SUYS, L e p a p y r u s m a g i -
q u e d u V a t i c a n : O r i e n t a l i a 3 [ 1 9 3 4 ] 6 3 / 8 7 ) u n d d e r 
P G e n f M A H 1 5 2 7 4 r t . 1 , 1 / 2 , 6 ( E d i t i o n A . M A S S A R T , 
T h e G e n e v a P a p y r u s M A H 1 5 2 7 4 : K a i r M i t t 15 [ 1 9 5 7 ] 
1 7 2 / 8 5 ) . E i n i g e W o r t e a u c h a u f d e m O D e M 1591 Z . 
7 / 1 6 ( E d i t i o n G . POSENER, C a t a l o g u e d e s o s t r a c a h ie -
r a t i q u e s l i t t e ra i re s d e D e i r e l - M e d i n a 3 [ K a i r o 1 9 7 7 / 
8 0 ] 7 6 PI. 4 5 ) . F ü r d i e Ü b e r s e t z u n g u n d d i e s e h r v a 
r i a n t e n r e i c h e Z u o r d n u n g d e r G ö t t e r w i r d d e r P C h e s t e r 
B e a t t y V I I z u g r u n d e g e l e g t , d e m d e r P G e n f M A H 

1 5 2 7 4 , s o w e i t e r h a l t e n , e i n i g e r m a ß e n e n t s p r i c h t , d o r t 
f e h l e n d e K ö r p e r t e i l e w e r d e n a b e r n a c h d e m P V a t i k a n 
n a c h g e t r a g e n . U m f a n g r e i c h e r e T e x t a u s s a g e n , d i e b e 
s o n d e r s i m v a t i k a n i s c h e n P a p y r u s a u f d i e G ö t t e r n a m e n 
f o l g e n , s i n d a u s P l a t z g r ü n d e n w e g g e l a s s e n . 
64 I m v a t i k a n i s c h e n P a p y r u s , d e r a ls e i n z i g e r d i e s e n 
Satz ü b e r l i e f e r t , f eh l t h i e r d i e s c h e m a t i s c h e F o r m u l i e 
r u n g . 
65 I m P C h e s t e r B e a t t y V I I »Brus t« . 
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D u sollst nicht in seinem Per inäum stehen. 
Seth ist gegen dich, der Her r des Perinäums. 
D u sollst nicht in se inem Oberschenkel stehen. 
M o n t h ist gegen dich, der Herr des Oberschenkels. 
D u sollst nicht in seinem Knie stehen. 
Sia ist gegen dich, der Her r des Knies. 
D u sollst nicht in seinem Unterschenkel stehen. 
N e f e r t e m ist gegen dich, der Her r des Unterschenkels. 
D u sollst nicht in seinen Fußsohlen stehen. 
D e r Herr des Tbw.t ist gegen dich, der Her r der Fußsohlen. 
D u sollst nicht in seinen Näge ln stehen. 
Anukis ist gegen dich, die Herr in der Nägel. 
D u sollst nicht in der B ißwunde stehen. 
Selkis ist gegen dich, die Herr in der Bißwunde. 

Eine Beziehung zu den Sternen, zunächst allerdings noch nicht zu den Dekanen, findet 
sich bemerkenswerterweise gerade in den ältesten Texten der Gliedervergottung, nämlich 
zwei Pyramidentextsprüchen aus dem dritten Jahrtausend. Sehr instruktiv ist der verhält
nismäßig kurze Spruch 215: 

D e i n K o p f ist der des Unterwelt l ichen Horus , Unvergänglicher. 
D e i n Antlitz ist das des Mekhenti-Irti, Unvergänglicher. 
De ine O h r e n sind die der Kindchen des A t u m , Unvergänglicher. 
De ine A u g e n sind die der Kindchen des A t u m , Unvergänglicher. 
De ine Nase ist die eines Schakals, Unvergänglicher. 
De ine Zähne sind die des Sopdu, Unvergänglicher. 
Dein(e) A r m ( e ) sind die v o n Hap i u n d Duamute f . 
W e n n du wünschst , zum H i m m e l hervorzukommen , k o m m s t du hervor. 
De ine Beine sind die v o n A m s t i und Kebehsenuef . 
W e n n d u wünschst , zum unteren H i m m e l herabzusteigen, steigst du herab. 
De ine Glieder sind die der Kindchen des A t u m , Unvergänglicher. 
D u sollst nicht vergehen, dein Ka vergehe nicht, du bist ein Ka66. 

Bei den neun Identifizierungen findet sich also siebenmal der Zusatz »Unvergänglicher«, 
welcher der ägyptischen Bezeichnung für die Zirkumpolarsteme entspricht. Demgegenüber 
werden die vier Horussöhne Amsti, Hapi, Duamutef und Kebehsenuef als Wesen charakte
risiert, die zum Himmel emporsteigen und unter d e m Horizont verschwinden können. Sie 
werden also als nichtzirkumpolare Sterne aufgefaßt. Dies entspricht ihrer auch sonst beleg
ten Rolle als vier Sterne, die - selbst nicht zirkumpolar - den im großen Wagen verkörper
ten bösen Gott Seth bewachen67. 

Stellare Verbindungen zeigt auch eine zweite Gliedervergottung in den Pyramidentex
ten, nämlich PT Spruch 539. In diesem relativ ausführlichen Tex t findet sich nach jeder 

66 P T 1 4 8 a - 1 4 9 d ; T e x t e d i t i o n K . SETHE, D i e a l t ä g y p t i 
s c h e n P y r a m i d e n t e x t e 1. T e x t e 1 ( L e i p z i g 1 9 0 8 b z w . 
D a r m s t a d t 1 9 6 9 ) 8 5 ; Ü b e r s e t z u n g e n R . M . FAULKNER, 
T h e A n c i e n t E g y p t i a n p y r a m i d t e x t s ( O x f o r d 1 9 6 9 ) 
4 2 f ; J . SPIEGEL, D a s A u f e r s t e h u n g s r i t u a l d e r U n a s - P y r a -
m i d e . B e s c h r e i b u n g u n d e r l ä u t e r t e Ü b e r s e t z u n g — 
Ä g y p t o l . A b h . 2 3 ( W i e s b a d e n 1 9 7 1 ) 1 6 7 / 7 7 . Z u r 
s p r a c h l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n v o n 1 4 9 a / b s. J . P . A L L E N , 
T h e i n f l e c t i o n o f t h e v e r b in t h e p y r a m i d t e x t s — Bibl . 
A e g . 2 ( M a l i b u 1 9 8 4 ) § 2 3 6 ; W . SCHENKEL, T ü b i n g e r 
E i n f ü h r u n g in d i e k l a s s i s c h - ä g y p t i s c h e S p r a c h e u n d 
Schr i f t ( T ü b i n g e n 1 9 9 4 ) 2 3 9 . 

61 K l a s s i s c h e r B e l e g d a f ü r ist T b 1 7 , 4 2 ; s. H . T E V E L D E , 
S e t h , g o d o f c o n f u s i o n 2 — P r o b l . d . Ä g y p t o l . 6 ( L e i d e n 
1 9 7 7 ) 8 6 f ; U . RöSSLER-KöHLER , K a p i t e l 17 d e s ä g y p 
t i s c h e n T o t e n b u c h e s . U n t e r s u c h u n g e n zur T e x t g e 
s c h i c h t e u n d F u n k t i o n e i n e s T e x t e s d e r ä g y p t i s c h e n 
T o t e n l i t e r a t u r - G o t t . O r i e n t f o r s c h . 4 , 1 7 ( W i e s b a d e n 
1 9 7 9 ) 2 2 1 . Ä h n l i c h , a b e r o h n e e x p l i z i t e N e n n u n g d e r 
N a m e n , a u c h in d e r 12. T a g e s s t u n d e d e s S t u n d e n r i t u 
als b e i A . PIANKOFF, L e l i v r e d u j o u r e t d e l a n u i t — 
Bib l . d ' E t . 13 ( K a i r o 1 9 4 2 ) 2 2 / 5 m i t t e i l w e i s e r P a r a l l e l e 
E d f u III 2 2 7 , 1 0 f . 
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Gleichsetzung eines Körperteils des Königs mit d e m eines Gottes der Zusatz »damit er her
vorkommt und zum Himmel aufsteigt«. Anschließend an die Litanei findet sich ein ausführ
licher Text , der die Himmelfahrt des Königs beschreibt. Auch hier ist also eine Verbindung 
mit astralen Größen, und zwar vermutlich nicht zirkumpolaren Sternen, gegeben, wie auch 
generell die Steme gerade in den Jenseitsvorstellungen der Pyramidentexte eine bedeu
tende Rolle spielen68. 

In späterer Zeit finden sich unter den Göttern, die für die Gliedervergottung herange
zogen werden, auch manche stellaren wie etwa Orion69, eine systematische Beziehung zu 
astralen Ideen kann jedoch aus d e m expliziten Wortlaut der Tex te nicht herausgelesen 
werden. Mögliche Anhaltspunkte könnte m a n allenfalls in der gewählten Zahl von Gliedern 
und Göttern suchen. Diese schwankt jedoch erheblich, so daß kaum ein durchgängiges 
Prinzip zu erkennen ist. RANKE, der sich in der Ägyptologie wohl als einziger mit diesem 
Problem befaßt hat, sah eine Tendenz, die Zahl 9 oder Vielfache davon zugrundezulegen, 
wobei die »Neunheit« in Ägypten traditionellerweise Bezeichnung für das Gefolge eines 
großen Gottes ist70. Will m a n dies jedoch durchgängig erweisen, wird man viele Einzeltexte 
für fehlerhaft überliefert halten müssen. Die Problematik zeigt sich bereits darin, daß im A J 
- Ausgangspunkt meiner Überlegungen - die richtige Zahl 72 nur durch Kombination der 
beiden Handschriften zu erzielen ist, während C o d e x II lediglich 69 Dämonen erwähnt, 
Codex IV zwar die drei fehlenden liefert, dafür aber selbst (IV 26,13) zwei in II 17,2/4 
genannte Körperteile und Dämonen ausläßt. Der repetitive Charakter derartiger Texte för
dert offensichtlich Fehler beim Abschreiben. Im Ägyptischen findet sich im mehrfach über
lieferten, oben übersetzten Tex t der Sonnenlitanei die vollständige Zahl von 26 Körpertei
len nur bei Thutmosis III, während die gesamte ramessidische Überlieferung nur 25, Ram-
ses IV sogar nur 24 Glieder nennt. Ebenfalls nur 25 Namen , aber aufgrund eines anderen 
Fehlers, nennt die Totenbuchversion der Gatsescheni71. N immt m a n die in der Sonnenlita
nei noch nachfolgende allgemeine Aussage »All meine Glieder sind die von Göttern« hinzu, 
käme m a n tatsächlich auf 27 und damit das Dreifache von 9. 

Die Zahl 36 und damit eine potentielle Verbindung zu den 36 Dekanen findet sich 
direkt nur einmal, nämlich im PBerlin 3027 rt. 3,6/5, l7 2 , der die Glieder aber nur teilweise 
mit Göttern verbindet. Eine sehr ähnliche Liste im selben Papyrus vs. 4,8/5,6 führt die 
Zuordnung zu den Göttern vollständig aus, nennt aber nur 27 Glieder. Ebenfalls auf 36 
Glieder könnte m a n im oben übersetzten Totenbuch Kap. 172 kommen, so fem man die 
vierte Stanze nicht mitzählt, da sie die unmittelbare anatomische Abfolge von der dritten 
zur fünften Stanze unterbricht und deshalb als sekundärer Zusatz anzusehen ist. 36 Glieder 
ergeben sich auch im ebenfalls oben übersetzten magischen Tex t des PChester Beatty VI I 
und Par., sofern der hier konstituierte Mischtext eine Realität hat. Jedoch sind in keiner 
Handschrift alle Körperteile genannt. Vermutlich liegt 36 als Prinzip auch einem magischen 

68 V g l A . V O L T E N , D a s H a r p u n i e r g e s t i m : K a i r M i t t 16 
( 1 9 5 8 ) 3 4 6 / 6 6 ; A . B A D A W Y , T h e s te l l a r d e s t i n y o f P h a 
r a o a n d t h e s o c a l l e d a i r - s h a f t s o f C h e o p s ' p y r a m i d : 
M i t t l n s t O r i e n t f o r s c h 10 ( 1 9 6 4 ) 1 8 9 / 2 0 6 ; R . O . FAULK-
NER, T h e k i n g a n d t h e s ta r - re l i g ion i n t h e p y r a m i d 
t e x t s : J o u r n N e a r E a s t S t u d 2 5 ( 1 9 6 6 ) 1 5 3 / 6 1 ; W . 
B A R T A , F u n k t i o n u n d L o k a l i s i e r u n g d e r Z i r k u m p o l a r -
s t e r n e in d e n P y r a m i d e n t e x t e n : Z s Ä g S p r 107 ( 1 9 8 0 ) 1 / 
4 ; I. E . S. EDWARDS, T h e a i r - c h a n n e l s o f C h e p h r e n ' s 
p y r a m i d : S t u d i e s in A n c i e n t E g y p t , t h e A e g e a n , a n d 
t h e S u d a n , E s s a y s in h o n o r o f D . D u n h a m ( B o s t o n 

1 9 8 1 ) 5 5 / 7 ; R . STADELMANN, D i e s o g e n a n n t e n L u f t k a -
n ä l e d e r C h e o p s p y r a m i d e . M o d e l l k o r r i d o r e f ü r d e n 
A u f s t i e g d e s K ö n i g s z u m H i m m e l : K a i r M i t t 5 0 ( 1 9 9 4 ) 
2 8 5 / 9 2 . 
69 A n d e r e s t e l l a r e B e z ü g e e t w a i m o b e n ü b e r s e t z t e n 
T b S p r u c h 172 . 
10 R A N K E (O. A n m . 4 9 ) 5 5 9 / 6 2 . 
" D E W I T : B i b l O r 10 ( 1 9 5 3 ) 9 0 / 4 . 
" E d i t i o n u n d B e a r b e i t u n g A . E R M A N , Z a u b e r s p r ü c h e 
f ü r M u t t e r u n d K i n d : A b h B e r l i n 1 9 0 1 , 1 5 / 2 4 . 
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Tex t in Turin zugrunde73, der jedoch nur noch 34(?) Organe nennt74, so daß Abschreib-
fehler angenommen werden müßten. 

18, also die Hälfte von 36, begegnet in einigen spätzeitlichen Quellen. Die Variations
breite mehrfach überlieferter Tex te erschwert aber ebenfalls definitive Schlüsse. In einem 
dreifach überlieferten Tex t nennt der eine Textzeuge tatsächlich 18 Glieder75, ein anderer 
2276, der dritte nur 10, darunter jedoch 3, die in keiner der anderen Quellen erwähnt 
sind77. 18 Götter finden sich ferner noch auf d e m Sockel einer spätzeitlichen magischen 
Statue78 und in einer auf die reine Aufzählung von Körperteilen reduzierten Liste in einem 
magischen Schutzamulett79. Weitere Tex te könnten durch schlechte Überlieferung einer 
ursprünglich 18 Einheiten umfassenden Liste entstanden sein80. Geht man aus dem Bereich 
der direkten Gliedervergottung heraus, kann man noch darauf verweisen, daß im Morgen
lied der Tempel von Edfu und Dendera 18 einzelne Körperteile der Götter Horas und 
Hathor aufgeweckt werden81. 

Insgesamt läßt sich aus d e m verfügbaren Material derzeit keine sichere Schlußfolge
rung ableiten. Sofern man die Variationsbreite der Handschriften nicht als Zeichen für eine 
geringe Bedeutung der konkreten Zahlen ansieht, sondern als Hinweis, daß textkritische 
Eingriffe in den überlieferten Tex tumfang legitim sind, kann m a n zumindest eine mögliche 
Vorliebe für die Zahl 36 und ihre Hälfte erkennen, so daß ein impliziter Bezug der Listen 
auf die Zahl der ägyptischen Dekane nicht auszuschließen ist. Es muß jedoch betont wer
den, daß er in keinem ägyptischen Tex t offen ausgesprochen wird. 

A u f sehr viel sichererem Boden steht m a n dagegen ab der hellenistischen Zeit in der 
griechisch überlieferten astrologischen Literatur. In ihr wird das Konzept der ägyptischen 
Dekane mit der ebenfalls ägyptischen Tradition der Gliedervergottung verbunden, indem 
j e d e m Dekan die Herrschaft über einen bestimmten Körperteil zugewiesen wird, dessen 
Krankheit oder Heilung er bewirken kann82. Als besonders gutes Beispiel zitiere ich hier die 
Lehre des Celsus: 

»Daß unter diesen bis zu d e n Geringsten eine Kraft lebendig ist, die j e d e m einzelnen gegeben ist, 
dürfte einer aus d e n Lehren der Ä g y p t e r lernen. D e n n danach haben den Leib des Menschen 
36 D ä m o n e n o d e r Gött ter des Äthers erhalten, der in ebensoviele Teile aufgeteilt ist. D e r eine 
hat den Auf t rag , diesen, der andere j e n e n Körperteil zu verwal ten als Schutzgott. U n d sie kennen 

73 T e x t e d i t i o n W . PLEYTE / F . R o s s i , L e s p a p y r u s d e 
T u r i n ( L e i d e n 1 8 6 9 / 7 6 ) T . 125 , 5 / 1 1 . 
74 S. d i e A u f z ä h l u n g b e i A . ERMAN: Z s Ä g S p r 31 ( 1 8 9 3 ) 
12Sf . 
75 P L o u v r e I 3 0 7 9 , 1 1 0 , 2 7 / 4 2 ; E d i t i o n J . - C . G O Y O N , L e 
c e r e m o n i a l d e g l o r i f i c a t i o n d ' O s i r i s d u P a p y r u s d u 
L o u v r e I. 3 0 7 9 ( C o l o n n e s 110 ä 1 1 2 ) : B u l l I n s t F r a n c -
A r c h O r 6 5 ( 1 9 6 7 ) 8 9 / 1 5 6 . 
76 P B M 1 0 2 0 8 1 , 2 5 / 2 , 5 ; E d i t i o n F . H A I K A L , T W O h ier -
a t i c f u n e r a r y p a p y r i o f N e s m i n 1 — B ib l . A e g . 14 (Brüs 
sel 1 9 7 0 ) 5 5 / 9 ; 2 - e b d . 15 ( 1 9 7 2 ) 52 . 59 f . 
77 BEINLICH, O s i r i s r e l i q u i e n 2 9 2 / 4 . 
78 S o c l e B e h a g u e h 8 / 1 4 ; A . KLASENS, A m a g i c a l s t a t u e 
b a s e ( S o c l e B e h a g u e ) in t h e M u s e u m o f A n t i q u i t i e s a t 
L e i d e n - O u d h e i d k M e d e d e l S u p p l . 3 3 ( L e i d e n 1 9 5 2 ) 
4 1 . 6 0 . 1 0 3 / 6 . 
79 P K ö l n 3 5 4 7 3 , 2 / 5 ; D . K U R T H / H . - J . THISSEN / M . 
W E B E R , K ö l n e r ä g y p t i s c h e P a p y r i ( O p l a d e n 1 9 8 0 ) 2 3 
T . 3 . 

*° S o M e t t e m i c h s t e l e 1 5 / 3 2 , v a r . D j e d - H o r - S t a t u e 1 6 8 / 
75; E d i t i o n e n C . SANDER-HANSEN, D i e T e x t e d e r M e t 
t e r n i c h s t e l e = A n t . A e g . 7 ( K o p e n h a g e n 1 9 5 6 ) 2 0 / 9 ; 
E. J E U N K O V A - R E Y M O N D , L e s i n s c r i p t i o n s d e la s t a t u e 
g u e r i s s e u s e d e D j e d - H e r - l e - S a u v e u r •> Bibl . d ' E t . 2 3 
( K a i r o 1 9 5 6 ) 7 8 / 8 4 . B e i d e T e x t e n e n n e n 16 K ö r p e r 
tei le , a u f g r u n d v o n U n s t i m m i g k e i t e n z w i s c h e n M e t t e r -
n i c h s t e l e S l f u n d D j e d - H o r 175 m u ß d i e V o r l a g e a b e r 
w e n i g s t e n s 17 G l i e d e r e n t h a l t e n h a b e n . 
81 E . CHASSINAT, L e t e m p l e d e D e n d e r a 1 ( K a i r o 1 9 3 4 ) 
8 / 9 ; S. 9 ist v o r S. 8 zu l e sen ; A . M . B L A C K M A N / H . W . 
FAIRMAN, A g r o u p o f t e x t s i n s c r i b e d o n t h e f a c a d e o f 
t h e s a n c t u a r y in t h e t e m p l e o f H o r a s a t E d f u : M i s c e l l a -
n e a G r e g o r i a n a ( R o m 1 9 4 1 ) 3 9 7 / 4 2 8 , b e s . 4 0 5 / 9 . D i e 
Z a h l u n g ist t a t s ä c h l i c h n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , w e i l i ch 
in E d f u chc.iv=k » d e i n L e i b « n i c h t m i t g e r e c h n e t , in 
D e n d e r a t.wt=c » d e i n e G l i e d e r « j e d o c h m i t g e z ä h l t 
h a b e . 
82 B O L L / B E Z O L D / G U N D E L (O. A n m . 3 7 ) 1 3 4 / 4 1 ; W . 
GUNDEL, D e k a n e 2 6 2 / 8 7 . 
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a u c h d ie N a m e n der D ä m o n e n in ihrer e inhe imischen Sprache; so n e n n e n sie d e n e inen zB. 
C h n o u m e n u n d C h n a c h o u m e n , e inen a n d e r e n Knat8 3 , Sikat, Biou, E r o u , Erebiou , R h a m a n o r u n d 
R h e i a n o o r , u n d w i e diese sonst alle in ihrer Sprache heißen. U n d sie ru fen diese herbe i u n d 
hei len so d ie Krankhe i ten d e r Körperteile«8 4 . 

Die weiteren wesentlichen Werke zur Dekanmedizin und Dekaniatromathematik brau
chen hier nicht im Detail analysiert zu werden, da W . GUNDEL das Material bereits gründ
lich bearbeitet hat. Hinweisen möchte ich nur auf die schon oben erwähnten Salmeschini-
aka, die als eines der wohl frühesten Werke der hellenistischen Astrologie bereits eine sehr 
breit angelegte Darstellung der Einwirkungen der Dekane auf die Körperteile enthalten 
haben, von der spätere Autoren abhängen dürften85. Dieser Tex t ist deshalb zum Verständ
nis des A J so wichtig, weil er durch die Berücksichtigung der Pentaden auf 72 Beherrscher 
der einzelnen Körperglieder gekommen sein dürfte. 

Da unten bei der Bearbeitung der Dämonennamen Verbindungen zur gräko-ägypti-
schen Magie angesprochen werden, scheint es sinnvoll, auch auf Parallelen in den Zauber
papyri hinzuweisen. Zum einen findet sich etwa P G M IV 150 und Suppl. Mag. 53,14f eine 
Erwähnung, daß der Körper des Menschen aus 365 Gliedern gebildet sei86. Noch interes
santer ist das Ritual P G M I V 304/5 , in dessen Verlauf einer Ächtungsfigur magische Na
m e n auf die Gliedmaßen geschrieben werden87. Der T e x t nennt nur 17 Körperteile, ergänzt 
m a n jedoch die offensichtlich ausgefallene linke Schulter, kommt m a n auf 18 und damit 
die oben diskutierte Hälfte der 36 Dekane. Ähnlich werden P G M IV 2374/440 einer Her
mes-Figur N a m e n auf die Glieder geschrieben, in diesem Fall allerdings nur 14 (und einer 
für die Schlange in seiner Hand)88 . 

A n diesem Punkt dürfte es sinnvoll sein, die Frage nach d e m Ursprung der Idee von 
Mikrokosmos und Makrokosmos wenigstens kurz anzuschneiden. V o n ägyptologischer 
Seite aus hat bereits RANKE mögliche Zusammenhänge zwischen Gliedervergottung und 
Mikrokosmosidee gesehen, die es zu untersuchen gelte89. Während die Ägyptologen dieser 
Frage bisher nicht weiter nachgegangen sind, hat GUNDEL die von RANKE bearbeiteten 
Tex te als wichtige Vorläufer der späteren systematischen Aufteilung des Menschen an die 
Sterngötter angesehen90 und später überzeugend nachgewiesen, wie die Götter der Glieder
vergottung schon ursprünglich eine stellare Komponente enthielten und mit Erstarken der 
Gestimsreligion schließlich eine systematisch durchgeführte astrale Melothesie zustande 
kam, wobei die ägyptische Konzeption der Dekane ursprünglicher ist als die heutzutage 
ungleich besser bekannte Aufteilung des Körpers auf die 12 Tierkreiszeichen91. A m ägypti
schen Ursprung der Mikrokosmosidee wird also schwerlich zu zweifeln sein. 

" G e g e n W . GUNDEL, D e k a n e 46 d ü r f t e d e r N a m e 
eher zu Kat als zu Sraat zu ve rbesse rn sein. V g l . d ie 
A b f o l g e g-c-t 51 g-c-t P M a g . L L 11,13 u n d K X T O -
K X T P G M ID 669. 
84 Or ig . c. Geis. 8 ,58 in d e r Ü b e r s e t z u n g v o n W . GUN
DEL, D e k a n e 373. 
85 W . GUNDEL, D e k a n e 39f. 267f. 
86 M . W . MEYER: H . D . BETZ (Hrsg . ) , T h e G r e e k m a g i -
cal p a p y r i in translat ion inc luding t h e d e m o t i c spells 
( C h i c a g o 1986) 404 s mi t V e r w e i s a u f d a s A J ; R . W . D A 
NIEL / F. MALTOMINI, S u p p l e m e n t u m M a g i c u m 2 ( O p 
l aden 1992) 1 l f m i t w e i t e r e n Paral le len; D . R . JORDAN, 
M a g i c a G r a e c a parvu la : ZsPapEp igr 100 (1994 ) 3 2 1 / 
35, bes. 3 2 l f » T h e 365 M e m b e r s « , w o e ine Parallele 
n a c h g e w i e s e n w i r d , d ie besonders b e a c h t e n s w e r t ist, 

we i l d e r T e x t a u c h d ie 36 D e k a n e u n d d i e P lane ten 
e r w ä h n t . 
87 Zur ägyp t i s chen T r a d i t i o n des Rituals s. R . K. Rrr -
NER, T h e m e c h a n i c s o f A n c i e n t E g y p t i a n mag ica l prac-
tice - Stud. in A n c . O r . C iv . 54 ( C h i c a g o 1993) 116 / 
90. 
88 A u f d ie Parallelität d ieser T e x t e zur Me lo thes i e hat 
bereits H . - G . GUNDEL, W e l t b i l d (o. A n m . 37) 6 9 f ver 
w iesen . 
89 RANKE (O. A n m . 49) 563f ; ähnl ich bereits A . WIEDE-
MANN, M a g i e u n d Zaubere i i m alten Ä g y p t e n — D e r 
A l t e O r i e n t 6,4 (Leipzig 1905) 24f. 
90 BOLL/BEZOLD/GUNDEL (O. A n m . 37) 207. 
91 W . GUNDEL, D e k a n e 2 6 3 / 6 . 
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W i e sind unter diesem Gesichtspunkt die besonders von TARDIEU und ONUKI angeführ
ten Parallelen in hermetischen Texten wie Poimandres (CH I) und in Piatons Timaios92 zu 
bewerten? Man kann sie, da sie tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten zur Auffassung im A J 
aufweisen, kaum unberücksichtigt lassen. Zu fragen ist aber, inwieweit sie selbst ägyptisch 
beeinflußt sind. Im Falle der hermetischen Texte stellt sich die Frage schon deshalb, weil 
die hermetische Literatur sich selbst explizit in ägyptische Traditionen stellt. Während die 
Standarduntersuchung von FESTUGIERE die ägyptischen Quellen zugunsten rein griechischer 
oder iranischer Herleitung stark zurückdrängte93, ist m a n inzwischen zu einer positiveren 
Einschätzung tatsächlicher ägyptischer Einflüsse gekommen94 . Diese auch für die Konzep
tion von Makro- und Mikrokosmos anzunehmen, liegt u m so näher, als manche hermeti
schen Tex te explizit auf die 36 ägyptischen Dekane zu sprechen kommen95 . Komplizierter 
ist der Fall Piatons, der hier nicht im einzelnen erörtert werden kann. Gerade für die Kos
mologie des Timaios haben jedoch schon andere postuliert, »daß Piaton Bestandteile der 
orientalischen Stemdeutung, und zwar sowohl ägyptischer, als auch babylonischer und ira
nischer Lehren gekannt haben muß«96. Es sei zumindest daran erinnert, daß Ägypten in 
Piatons Spätwerk eine sehr bedeutende Rolle spielt97, j a er nach antiker Tradition selbst in 
Ägypten gewesen und sein Freund, der große Astronom Eudoxos von Knidos, bei ägypti
schen Priestern studiert haben soll98. Schon in der Antike selbst scheint man die Nähe von 
Piatons Timaios zur ägyptischen Konzeption gesehen zu haben, denn der Papyrus Rylands 
63 läßt Piaton mit ägyptischen Priestern reden, wobei im erhaltenen Schlußstück Peteese 
ihm die Zuordnung der Vokale zu den Planeten, der Organe zu den Planeten und der 
Körperteile zu den Tierkreiszeichen erklärt99. 

Zusammenfassend kann m a n sagen, daß es in der spätantiken Astrologie eine auf ägyp
tischen Ideen beruhende Tendenz gibt, jeden Dekan als Beherrscher eines bestimmten Kör
perteils anzusehen. Die Konzentration auf Krankheit und Heilung ist sicher durch die prak
tische Anwendung der Lehre bedingt. Spuren im Gnostizismus hat diese Dekanlehre in der 
Pistis Sophia hinterlassen100. Sie schildert im 132. Kapitel, wie 365 Dämonen den Körper im 
Mutterleib bilden. Dabei spielen auch die Dekane eine Rolle, deren N a m e n Jesus in der 
»Ausdehnung des Alls« zu nennen verspricht101. Die Tradition der 36 Dekane, die 36 Kör
perteilen zugeordnet sind, dürfte, wohl durch eine Einbeziehung der Pentaden in der Art 
der Salmeschiniaka auf 72 erhöht, die Erschaffung der Gliedmaßen im A J erklären. 

92 TARDIEU (O. A n m . 2 ) 307 f ; ONUKI (O. A n m . 7) 8 1 / 
95. 
95 A . - J . FESTUGIERE, L a reve lat ion d ' H e r m e s tr ismegiste 
1 / 4 (Paris 1 9 4 4 / 1 9 5 4 ) . 
94 PH. DERCHAIN, L 'authent ic i te d e l ' inspiration e g y p -
t ienne d a n s le »Corpus h e r m e t i c u m « : R e v H i s t R e l 81 
(1962) 175 /98 ; J . -P. MAHE, H e r m e s e n H a u t e - E g y p t e 
1 / 2 ( Q u e b e c 1978. 1982) ; G . FOWDEN, T h e E g y p t i a n 
H e r m e s . A hiscorical a p p r o a c h to t h e late p a g a n m i n d 
( C a m b r i d g e 1986 bzw . Pr inceton 1993) ; L . KAKOSY, 
H e r m e s a n d E g y p t : Studies in Pharaon ic religion a n d 
soc iety in h o n o u r o f J . G . Gr i f f i ths ( L o n d o n 1992) 2 5 8 / 
61; J . G . GRIFFITHS, Possible E g y p t i a n e lements in T r a c -
tate X I I I o f the C o r p u s H e r m e t i c u m : A s p e k t e spät
ägyp t i s cher Kultur , Festschr. E. W i n t e r (Mainz 1994) 
9 7 / 1 0 2 . 

95 Vg l . W . GUNDEL, D e k a n e 3 4 3 / 6 . 3 7 4 / 8 3 . 
96 BOLL/BEZOLD/GUNDEL (O. A n m . 37) 94. 
97 CH. FROIDFONT, L e m i r a g e Orientale d a n s la littera-
ture g recque d ' H o m e r e ä Ar i s to te ( G a p 1971) 2 6 7 / 
342. 
98 B. L . VAN DER WAERDEN, D i e A s t r o n o m i e d e r Gr ie 
chen. E ine E in führung ( D a r m s t a d t 1988) 96. 
99 J . DE M . JOHNSON / V . MARTIN / A . S. HUNT (Hrsg . ) , 
Ca ta logue o f the G r e e k papy r i in the J o h n R y l a n d s Li
b ra r y , M a n c h e s t e r 2. D o c u m e n t s o f t h e P to lemaic a n d 
R o m a n per iods (nos. 6 2 - 4 5 6 ) ( M a n c h e s t e r / L o n d o n 
1915) 2f ; W . GUNDEL, D e k a n e 264. 
100 C . SCHMIDT, Pistis Soph ia ( K o p e n h a g e n 1925) 
342f. 
101 W . GUNDEL, D e k a n e 350. 
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4. Die N a m e n der Dämonen 

U m die bisher entwickelte Theorie ägyptischer Einwirkung auf das A J definitiv zu er
härten, sollen nun die zahlreichen Dämonennamen bearbeitet werden. Sie waren bisher ein 
relativ erratischer Block. Sofern m a n sie nicht als reine Phantasieprodukte ansah, galt doch 
ihre etymologische Analyse nur in wenigen Fällen als bedeutsam für das Verständnis102. 
Während manche N a m e n offensichtlich semitische Engel- und Dämonenbezeichnungen 
sind und andere griechisch wirken, bleibt eine große Menge auf den ersten Blick völlig 
undeutbar. Wegweisend für ein angemesseneres Verständnis dieser Formen ist die Feststel
lung von JACKSON, daß viele Dämonennamen des sethianischen Gnostizismus aus der Tra
dition der voces magicae magischer Beschwörungen stammen103. Diese Verbindung erscheint 
u m so naheliegender, als m a n in der Frühzeit der Erforschung gräko-ägyptischer und de-
motischer magischer Papyri diese wegen mancher Namensformen als »gnostisch« bezeich
net hat104. Die Dämonennamen aber deuten erneut auf ägyptische Traditionen, denn es ist 
zunehmend deutlich geworden, daß viele der N a m e n und Formeln auch der griechischen 
Zauberpapyri ägyptischen Ursprungs sind105. Im folgenden sollen die mir äygptisch schei
nenden N a m e n aus den Listen des A J aufgeführt werden, wobei sich zeigt, daß ägyptische 
Götternamen über die gesamte Liste verteilt sind und sich speziell im ersten Abschnitt der 
72 Dämonen , den ich oben auf die Tradition der Dekane zurückgeführt habe, tatsächlich 
N a m e n finden, die entweder direkt als ägyptische Dekannamen erklärbar sind oder aber 
zumindest auch in der sonstigen Tradition der Dekanbezeichnungen nachweisbar sind. 

Als Basis dienen dabei die von GUNDEL zusammengestellten Tabellen der Dekanüberlie
ferung106. Als wichtige Ergänzung kommt ein Elfenbeindiptychon hinzu, das im französi
schen Grand gefunden wurde107. 

6T6pX<|>X(DnG XBpCDN (NHC II 15,30; IV 24,23)108 könnte im ersten Teil den Mo
natsnamen Paophi enthalten, der wohl auf eine mißverstandene kalendarische Einordnung 
der Dekane zurückgeht109. In XBpCDN könnte m a n eventuell arfa- oder amorph, 3. Dek. Stier 
nach Firmicus Matemus erkennen. Allerdings könnte auch einer der vielen magischen Na
men, die mit apßa oder aßpa zusammengesetzt sind, zugrundeliegen. 

In XCT6p6XMHN ( N H C II 15,32) steckt als zweiter Bestandtteil der 3. Dekan Schütze 
knm.w, der bei Hephaistion KOUUE, bei Firmicus Maternus cheneme oder chenem lautet, in 

1 0 2 O N U K I ( O . A n m . 7 ) 2 0 . 
103 H . M . JACKSON, T h e origin in ancient incanta to i y 
voces magicae o f s o m e n a m e s in the Sethian gnostic Sy
s tem: V i g C h r 4 S (1989) 6 9 / 7 9 . 
104 S. dazu F. LL. GRIFFITH / H . THOMPSON, T h e d e m o -
tic mag ica l p a p y r u s o f L o n d o n a n d L e i d e n ( L o n d o n 
1904) 2f. 
105 D i e wicht igsten Arbe i t en dazu sind die Beiträge v o n 
R . K . R I T N E R : B E T Z ( O . A n m . 8 6 ) u n d H . - J . T H I S S E N , 

Ägypto log i sche Beiträge zu d e n griechischen magi 
schen Papyr i : Rel igion u n d Gesch iente i m A l ten Ä g y p 
ten, Festgabe Ph. Dercha in - Or . L o v . A n . 39 ( L e u v e n 
1991) 2 9 3 / 3 0 2 mit Bibl iographie 294 , , . 
106 W . GUNDEL, D e k a n e 77 /81 ; zu d e n D e k a n n a m e n 
der griechischen magischen Papyr i s. H . -G . GUNDEL, 
Wel tb i ld (o. A n m . 37) 21 /3 . D i e i m fo lgenden a m mei 
sten zitierten Que l l en sind fo lgende: Hephaest . apote-
lesm. 1,1 ( 5 / 2 9 PINGREE); Firm. M a t . math . 4 , 2 2 , 8 / 9 

(1, 2 6 7 / 7 0 KROLL/SKUTSCH); Test . Sal. 18 (51*759* 
M C C O W N ) . 

" » Gal l ia 28 (1970) 3 0 6 / 8 ; H. -G . GUNDEL, Imagines 
Zodiaci : H o m m a g e s ä M . J . V e r m a s e r e n 1 - EtPrel-
R e l O r 68,1 (Le iden 1978) 4 3 8 / 5 4 , bes. 4 4 4 f u n d Ta f . 
83. D i e D e k a n n a m e n sind bisher nicht ediert; ich g e b e 
i m f o lgenden nur Beispiele, d ie a u f d e n publizierten 
Pho tograph ien e indeut ig lesbar sind. 
108 D a s X B p t D M ist aus d e n be iden unvol lständigen 
Handschr i f ten zusammengesetzt . 
109 Zu vergle ichen w ä r e d a n n das T e s t a m e n t u m Salo-
monis , in d e m die Handschr i f t N j e d e n d e r D e k a n e mit 
10 T a g e n des ägypt i sch /kopt i schen Kalenders in Bezie
h u n g bringt , dieses S y s t e m aber v o m Kopisten teil
w e i s e m i ß v e r s t a n d e n w o r d e n ist; s. CH. CH. MCCOWN, 
T h e T e s t a m e n t o f S o l o m o n — Unte r suchungen z u m 
N e u e n T e s t a m e n t 9 (Leipzig 1922) 114. 
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G r a n d kämen xovouet (2. Dek. Zwillinge) oder eher xeueve (2. Dek. Schütze)110 in Frage. 
Hierher gehört woh l auch der N a m e xvnuEOO der magischen Tradition111, der als knm.w c i 
»Knm.w der große« zu erklären sein dürfte112; ebenso wohl auch xHTptvouü P G M X X X V I 
367, äg. knm.w ncr »Knm.w der Gott«. 

G X C n O M O X X ( N H C II 15,33) dürfte zu e X C ( H ) O X O X X zu emendieren sein und 
ist der 1. Dek. Zwillinge cis-crk, bei Hephaistion üoaoÄ.K, bei Firmicus M a t e m u s etwas ent
stellt Thesogar. Das f l der koptischen F o r m könnte korrekt sein, sofern es einen i m Ver lauf 
der Sprachentwicklung eingeschobenen Artikel darstellt, die Verlesung von X und M ist 
leicht möglich. 

X X X X ( N H C II 16,3) ist ih.wi, 1. Dek. Fische. Besonders nahe steht die Form Acha bei 
Firmicus Matemus, Hephaistions aeu ist kaum ähnlich. 

XXXMXN ( N H C II 16,4) ist eventuell zu XXpXMXN zu korrigieren und vertritt dann 
den ersten Bestandteil des ägyptischen Dekans hri-rmn-slh.lls. 

A 6 X p X ( D (NHC II 16,5) ist eventuell zu ( n ) A 6 X X ( D zu korrigieren und vertritt 
dann tpi-lkwi, 1. Dek. Wassermann. Der Anlaut tp ist phonetisch relativ instabil114, die Wie
dergabe des h w ä r e der Version TüTIOU bei Hephaistion sogar überlegen. 

T H B X p ( N H C II 16,5) könnte zusammenhängen mit Formen wie tepis (3. Dek. Zwillinge 
und 3. Dek. Wassermann bei Firmicus Matemus) oder xeßiou (2. Dek. Fische Grand) . Ä g y p 
tisch dürfte tpi-c-bD.wi oder tpi-bi.wi zugrundeliegen (3. Dek. Wassermann bzw. 3. Dek. 
Fische). Vgl. Ttxrißi P G M V 15f. 

6 Y - ^ M O H N ( N H C II 16,7f) ist k a u m zu trennen von evauua, 2. Dek. Schütze im Test. 
Sal. Letzere F o r m könnte au f Vertauschung von v und u (Minuskelfehler) zurückgehen. 
Hierher gehört woh l auch auavcau P G M I V 234. Darin steckt eventuell äg. i:wn cw »der den 
Berg geöffnet hat«. 

KpYC ( N H C II 16,8) erinnert an purx^, 1. Dek. Widder im Test. Sal. und an die dort ab 
d e m 20. j e d e m Dekan vorangehende Bezeichnung pui;. Vgl. auch pi^io P G M XIII 987, das 
neben ßopica (ppvyä;, äg. berka (brk c 1?) pii rn=k »Borka (großer Zorn?) ist dein Name« steht 
und deshalb wohl als rn=k c 3 »dein großer Name« zu erklären ist. Eventuell ist dann auch 
das pocj des Tes tamentum Salomonis als ursprüngliches rn=k zu deuten, das in der Überlie
ferung mißverstanden w o r d e n ist. 

BXXBHX ( N H C II 16,10) dürfte - trotz der uncharakteristischen lautmalenden Form -
mit ßeAßeÄ, 2. Dek. Zwillinge im Test. Sal. zusammenzustellen sein. Vgl. in der magischen 
Tradit ion ßaAßnA. P G M I V 1010, ßeÄßaXi P G M XIII 75 und PHILIPP nr. 141115. Eine ägypti
sche Ur fo rm ist nicht erkennbar. 

KpiMXN ( N H C II 16,11) ist mit Craumonis (1. Dek. L ö w e Firmicus Matemus) bzw. Chur-
man (2. Dek. Skorpion Hermes trism. Lateinisch) zu vergleichen, die korrektere Form %ap-
Xvouuic, bei Hephaistion116, die äg. hri-knm.t, 1. Dek. L ö w e entspricht, ist d e m Koptischen 
weniger ähnlich. 

110 A u f der (besser lesbaren) 2. Seite versehent l ich 
d e m Ste inbock zugeordnet , wei l d e r H a n d w e r k e r die 
W a a g e d e k a n e d o p p e l t g e g e b e n hat u n d erst mit d e m 
W a s s e r m a n n w i e d e r in die korrekte Z u o r d n u n g 
k o m m t . 
111 Be l ege bei DANIEL/MALTOMINI (o. A n m . 86) 1 
(1990) l l f . 

1 1 2 D i e v o n R I T N E R : B E T Z (O . A n m . 8 6 ) 3 3 5 g e g e b e n e 

Erk lärung als Hnm (sie!) CD » C h n u m d e r große« ist 
phonet i sch bedenkl ich. 
1 , 5 N E U G E B A U E R / P A R K E R ( o . A n m . 9 ) 3 , 1 6 3 n r . 5 9 . 
114 Hepha i s t i on zeigt bereits d ie h ier angesetzte Meta 
these. 
115 H . PHILIPP, M i r a et M a g i c a (Ma inz 1986) 95. 
116 D a z u a u c h x p a x p o o u P G M V 78f. 
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XCTpCD^p (NHC II 16,12) ähnelt dem als Variante bei Firmicus Maternus genannten 
Astiro, 2. Dek. Wassermann. 

<j>GAYH (NHC II 16,15) ist, mit Emendation zu <J>GXYHf als äg. Pth wr »Ptah, der 
große« zu erkennen117. Vgl. in der Magie (frt)or)pi P G M LVII 19. 

CHNX<|>6I, wie wohl aus CHMX<J>IM (NHC II 16,15) und [. . ]NX<|>GI (NHC IV 
25,17) herzustellen ist, ähnelt seneptois, 1. Dek. Krebs in der lat. Liste des Hermes Trismegi-
stos und senichut, 1. Dek. Waage bei Firmicus Matemus als Variante. Die Position bei letzte
rem spricht dafür, das es sich letztlich u m eine stark verderbte Form des äg. sbssn/sbhs han
delt, das G dürfte Lesefehler aus X sein, das H\/ne/ni intrusiv. Der Labial ty/p deutet an, 
daß eine Form zugrundelag, bei der im Gegensatz zu Hephaistions aouxtoe das äg. b nicht zu 
w erweicht worden war. 

4>NOY© (NHC IV 25.20)118 ist wohl nichts anderes als äg. pl ncr n N O Y T 6 »der 
Gott«. 

XNOYM6NINOpiN (NHC II 16,19) enthält als erstes Element den wichtigen und aus 
der Magie gut bekannten Dekan äg. knm.t, gr. xvouinq/^voußic, u. ä.119. 

CHCOX6, das aus THCOX6 (NHC II 16,20) und CHCO[. ..] (NHC IV 25,22) zu er
schließen ist, gehört zu Formen wie CTOCTOHOU in Grand und oooo|iv(a in der griech. Liste des 
Hermes Trismegistos, 2. Dek. Wassermann. Trotz der astronomisch falschen Position wird 
der Name auf altes si ssm.w, bei Hephaistion aiaiEjxe, 3. Dek. Skorpion zurückgehen; vgl. in 
der Magie o-eceuvrj PGM X L V 5 und CTO-cniir) PMag. L L 20,29. Die Verlesung von M in X 
war in umgekehrter Richtung bereits oben bei ÖXCnOMOXX festzustellen. 

G C D n i ö p U ) (NHC II 16,22f) scheint mir aus zwei Dekanen zusammengesetzt. Zum er
sten Teil vgl. etwa tophicus, 2. D e k Jungfrau bei Firmicus Maternus mit Var. thophitus im Vat. 
Lat. 7711 oder T07njiüri), 1. Dek. Schütze in Grand120. Dieser Teil dürfte auf das in mehre
ren Dekannamen enthaltene Element tpi-c zurückgehen. Der zweite Teil GpCD ist als 
1. Dek. Wassermann Opto in einer Variante der griechischen Liste des Hermes Trismegistos 
bezeugt121. Trotz der etwas verschobenen astronomischen Position wird es sich, wie die 
weitere griech. Variante l o p o zeigt, u m äg. sri.t, gr. rjpco, 2. Dek. Steinbock handeln. 

BIBXU) (NHC II 16,23) würde ich zu BIBIÜ) emendieren und mit dem vor allem aus 
den magischen Papyri bekannten ßißiou vergleichen, das wohl »Seele der Seelen« bedeutet 
und bereits in älteren ägyptischen religiösen Texten belegt ist122. Im zweiten Teil steckt 
dabei möglicherweise äg. bi.iv(i), bei Hephaistion ßiou, 1. Dek. Fische. Vgl. aber auch 
(pißXio in der magischen Tradition123. 

>" V g l . M . S A N D M A N H O L M B E R G , T h e g o d P t a h ( L u n d 
1 9 4 6 ) 113. 
118 I n C o d e x II a u s g e f a l l e n . 
1 , 9 W . G U N D E L , D e k a n e 4 8 . 2 6 9 ; A . D E L A T T E / PH. DER-
CHAIN, L e s in ta i l l es m a g i q u e s g r e c o - e g y p t i e n n e s (Par i s 
1 9 6 4 ) 5 4 / 7 3 ; N E U G E B A U E R / P A R K E R 3 , 1 5 7 / 6 0 ; H . - G . 
G U N D E L , W e l t b i l d (o . A n m . 3 7 ) 21 . 2 4 ; D . L INDSAY, 
T h e o r i g i n s o f a l c h e m y in G r a e c o - R o m a n E g y p t ( L o n 
d o n 1 9 7 0 ) 3 0 4 / 1 3 ; J A C K S O N , T h e l i o n (o . A n m . 3 7 ) 7 4 / 
1 0 8 ; PHILIPP (O. A n m . 1 0 5 ) 8 7 / 9 2 ; J . S U W A , E g y p t i a n 
s c a r a b s a n d m a g i c a l g e m s in t h e c o l l e c t i o n o f C o n s t a n -
t i n e S c h m i d C i a z y r i s k i ( W a r s c h a u / K r a k a u 1 9 8 9 ) 7 5 / 7 ; 
E . ZWIERLEIN-DIEHL, M a g i s c h e A m u l e t t e u n d a n d e r e 
G e m m e n d e s Ins t i tu ts f ü r A l t e r t u m s k u n d e d e r U n i v e r 

sität zu K ö l n - P a p y r o l o g i c a C o l o n i e n s a 2 0 ( O p l a d e n 
1 9 9 2 ) 2 8 f . 7 4 / 8 0 ; LEITZ , T a g e w ä h l e r e i (o . A n m . 2 3 ) 
167. 2 4 1 . 
120 D i e L a u t f o r m s o a u f d e r 2. Se i te , w o e r i r r t ü m l i c h 
d e m S t e i n b o c k z u g e o r d n e t ist. 
121 Z u ü p x o a ls D e k a n i n d e n m a g i s c h e n P a p y r i s. H . - G . 
G U N D E L , W e l t b i l d 19, 0 5 . 22 . 
122 A S S M A N N , L i t u r g i s c h e L i e d e r (o. A n m . 3 7 ) 8 0 ; THIS-
SEN, Ä g y p t o l o g i s c h e B e i t r ä g e (o . A n m . 1 0 5 ) 2 9 9 ; D A 
N I E L / M A L T O M I N I (o. A n m . 8 6 ) 1, 159 . 
125 E b d . 12 ; d i e d o r t g e g e b e n e E r k l ä r u n g a ls pD hb » D e r 
Ib is« ist w e g e n d e s u n e r k l ä r t e n A u s l a u t e s iö n i c h t s e h r 
w a h r s c h e i n l i c h . 
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i n O Y C n O B C D B A ( N H C II 16,25) dürfte als ersten Teil den Dekan äg. ip-cs/ipst enthal
ten, 3. Dek. Jungfrau, bei Hephaistion owpoao, in Grand cupoui), bei Firmicus Matemus 
afutni. Möglicherweise steht auch das l^pXNTX in der Pistis Sophia (356,20 SCHMIDT) mit 
diesem Namen in Verbindung. Zum zweiten Teil vgl. eventuell aSecpcwcaßa Suppl. Mag. 
92,6. 

XXTOIM6M"^H<|>6l (NHC II 16,26) enthält als zweiten Teil äg. pl syf »das göttliche 
Kind«, zur Vokalisation vgl. bab. se-e-pt 125. 

X p X B H 6 l (NHC II 16,29) ist äg. hri-xb-xml, als 1. Dek. Schütze bei Firmicus Maternus 
eregbuo, als 3. Dek. Steinbock apeßou in Grand, bei Celsus epeßiou. Die Form pT]oi)ü) bei 
Hephaistion weicht stärker ab und setzt, wie schon oben bei GOU^coe gegenüber CHNX<J>ÖI 
u. ä., Erweichung des b voraus. 

r C f M X K X I O X X X B X p (NHC II 16,30f) enthält möglicherweise griechisches Kai 
»und«. Der hintere Teil O X X X B X p entspricht eventuell oAaxn, 3. Dek. Fische in der grie
chisch-jüdischen Dekanliste. Vgl. in der magischen Tradition noch cy/a^X, DELATTE/DER-
CHAIN nr. 400126. 

N G B p i ö (NHC II 16,31) ist eventuell ägyptisch nb rc.w »Herr des Ausflusses«; das Wort 
rc.w wurde in der Spätzeit wohl als rit ausgesprochen127. Vgl. auch nb-r-n-t PMag LL. 
19,34. 

"̂ pHpHM (NHC II 16,32) entsprichtpsermes, 3. Dek. Skorpion in der lat. Liste des Hermes 
Trismegistos. Vermutlich liegt ägyptisches slm.w/ssm.w zugrunde, das als 2. Dek. Skorpion bei 
Hephaistion oeojie lautet. Das hier vorangehende p könnte der Artikel sein, das r wäre, 
sofern kein reiner Fehler, eine Art von Rhotazismus. 

O p M X C D G ( N H C II 16,34) enthält als ersten Bestandteil wohl den ägyptischen Gott 
Horns, der zwar ursprünglich kein Dekan ist, aber häufig in die alten Listen eindringt128. In 
der Form copoc, beschließt er als 3. Dek. Fische in Grand die Reihe. Die hier vorliegende 
Form dürfte als Hr.w-mi c.ti »Horns der gerechtfertigte«129 zu erklären sein, vgl. apuicoi) 
P G M XII 166; lapuicoti P G M II 117; apuiootf P G M XII 89; apuuöouti P G M XTXa 3; PMag 
LL. 5,20; 16,10; apuuauü PMag LL. v. 31,2; apuiooutf PMag LL. v. 16,1130. Vermutlich 
hierher gehört auch ( D p i M O Y © als N a m e des Planeten Saturn in der Pistis Sophia (357,14 
SCHMIDT). Die Femininendung des zugrundeliegenden Wortes Mi c.t ist als *ät anzusetzen, 
bei der Nisbe entsteht durch Akzentverlagerung *afi, das in der Spätzeit regulär als dt er
scheint. Signifikant ist die unetymologische Schreibung von mic.ti (in der Verbindung 
wsh.t THD c.ti) als m it (»Vater«) PLouvre N 2420 C Z. I131, die bei Zugrundelegung spätzeitli-

124 Z u acpow) in d e n m a g . Papyr i s. H. -G . GUNDEL, 
Wel tb i ld 21; DANIEL/MALTOMINI 2, 160. 
125 E. LüDDECKENS, Demot i sches N a m e n s b u c h 1, Liefe
rung 12 (Wiesbaden 1993) 905 mit Lit. 
126 Bei DELATTE/DERCHAIN (O. A n m . 119) 280 oxaXX 
gelesen; d ie (schlechte) Photographie spricht eher für 
H-
127 F. GOMAA, D i e O r t e mit N a m e n 6 2 p i T / I h r i t : Lin
gua restituta orientalis, Festschr. J . A ß f a l g - Ä g y p t e n 
u n d A T 20 (Wiesbaden 1990) 1 1 4 / 8 , bes. 117!5. 
128 Zu versch iedenen Horus -Formen als Schutzgötter 
der D e k a n e s. NEUGEBAUER/PARKER 3, 154. D ie v o n W . 
GUNDEL, D e k a n e 47f. 56 genannten Fälle sind teilweise 
problemat isch. 

125 Zu d i e sem Gott s. zuletzt H . BEINLICH, Horus-Schu 
i m 10. o.-äg. Gau : Göt tMisz 29 (1978) 11. 
150 D ie v o n JACKSON, T h e lion 122; MERKELBACH/TOTTI 
(o. A n m . 37) 1, 63. 80 gegebene Erklärung derartiger 
F o r m e n als H a r m y e s i s »Horus der L ö w e « ist phone 
tisch nur mögl ich, w e n n m a n eine b e w u ß t e Entstellung 
a n n i m m t , d ie d e n N a m e n an die semit ischen D ä m o 
n e n n a m e n a u f -ot angleicht. Eine D e u t u n g , d ie o h n e 
derartige H y p o t h e s e n a u s k o m m t , dür f te vorzuziehen 
sein, vo r a l lem w ä r e n Parallelen für d ie Entstellung 
echtägyptischer N a m e n durch die o<-Endung zu for
dern. 
131 M. CHAUVEAU, Glorif ication d ' u n e m o r t e a n o n y m e : 
R e v E g 41 (1990) 4f. 
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eher Aussprache als mtöt zu verstehen ist und die hier vorgeschlagene Etymologie absi
chert. 

<j>MHMH (NHC II 17,2) ist wohl pi nmx »Der Zwerg«, was in Ägypten auch als Bezeich
nung des Sonnengottes dient132. 

<piKNA (NHC II 17,5) ist eventuell eine Korruption von qnxpo, das in den magischen 
Papyri in der xaßpaX"Formel auftritt13'. Seit B O N N E R in ihr den Zahlenwert 9999 erkannt 
hat134, scheinen keine Etymologisierungsversuche gemacht zu sein; sicher zu Unrecht, denn 
etwa die (ktivxcocuoax-Formel ist trotz ihres Zahlenwertes 3663 gut ägyptisch, die Zahlenma
gie hat lediglich zu einer phonetisch nicht gerechtfertigtem Verdreifachung des Q) geführt. 
Die qnxpo/qHKpo umgebenden Worte (pveaxnp und (pvupcu sind jedenfalls als pi rur135 und 
pi nr.wc i »Der Falke« bzw. »Der große Geier« rein ägyptisch erklärbar. Ovxpo wird eben
falls ein Vogel sein136, angesichts des Nebeneinanders von nsr und bik PMag. L L 3,17 
möchte ich pi bik c i »Der große Falke« vorschlagen; die Labiale im Anlaut wären dann 
zusammengeflossen, Kp/xp ein Versuch, <? wiederzugeben. 

Auch in den folgenden Abschnitten finden sich noch einzelne gut ägyptische Formen, 
allerdings keine eindeutigen Dekannamen mehr. Dies paßt zur oben entwickelten Theorie, 
daß speziell der Erschaffung des Körpers durch 72 Dämonen die Idee der Dekane zugrunde
liegt-

OY6pTÜ)N (NHC II 17,12) ist ägyptisch wr-ti »Großer der Erde«; vgl. oueptto P G M 
XII 266157. 

BXeiNU>e (NHC II 17,22) ist eventuell zu BXINGOje zu emendieren und hieße dann 
»Seele des Thot«. Gravierender, aber verlockend ist jedoch, auch noch Verschreibung von X 
zu ö anzunehmen und das gut bekannte ßcnvxooaxüx u. ä. »Seele der Finsternis«138 wieder
herzustellen139. Die Variante e X B l N C D [ e ] (NHC IV 27,5) zeigt die Unsicherheit der Über
lieferung. 

X O Y - E (NHC II 17,23) ist wohl der Finsternis-Urgott kk.w, der in magischen Texten als 
Xt>X, x < ü a v £ , xiDüHDX u - ä. erscheint140. 

X p O H p (NHC II 17,24) ist Hr.wwr »Horas der alte/große«, der als apounp auch in der 
magischen Tradition auftritt141. 

XpX6MT6XGX (NHC II 17,27) und auch X p X 6 N A 6 K T X (NHC II 17,33) ist Hr.w 
hnti-h.ti, der Ortsgott von Athribis im Delta142, der in den magischen Papyri neben der Form 
apxevxexüa P G M IV 2003. 2335; VII 252. 362. 403; P H I L I P P nr. 175'43 auch als a p a E V T e x ü a 

152 Y . KOENIG, L e p a p y r u s B o u l a q 6 = Bibl. d 'Et . 87 
(Kairo 1981) 6 9 / 7 2 . 
153 Le tz te Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r B e l e g e be i C . RöMER 
/ H. -J . THISSEN, E ine m a g i s c h e A n r u f u n g in kopt i scher 
Sprache : ZsPapEp igr 84 (1990) 1 7 5 / 8 1 , bes. 181f. 
154 C . BONNER, T h e n u m e r i c a l v a l u e o f a m a g i c a l for-
m u l a : J o u r n E g A r c h 16 (1930) 6 /9 . 
135 D i e kopt . F o r m " N O O j e p deutet d a r a u f hin , d a ß 
i m Interesse d e r Z a h l e n m a g i e die Voka l i sa t ion e twas 
großzügig g e h a n d h a b t w u r d e . O d e r ist d ie W o r t f o r m 
v o n hebr. neester beeinf lußt ( v o n d e m d a s ägypt i sche 
W o r t e n d e h n t ist)? 
136 M a n b e a c h t e , d a ß d ie x o ß p ° X - F o r r n e l a u c n a " f 
G e m m e n erscheint , d i e n e b e n H a r p o k r a t e s u. a. dre i 
Fa lken darstel len, s. PHILIPP (o. A n m . 105) 78 zu nr. 
103. 

131 Erklärt v o n RITNER: BETZ (O. A n m . 86) 163 ; 9 . 
133 G e n a u e r eigentl ich »Seele des Finsternis-Urgottes«, 
der h ier zugrunde l i egende G ö t t e r n a m e kk.w ist v o n 
kk.lw »Finsternis« zu untersche iden , a u c h w e n n er zur 
se lben W u r z e l gehört . 
139 Be l ege be i JACKSON, T h e origin (o. A n m . 103) 70; 
PHILIPP (O. A n m . 105) 104 nr. 164; DANIEL/MALTOMINI 
1, 43. 
140 S. e t w a K. SETHE, A r m i n u n d d i e acht Urgöt ter v o n 
H e r m o p o l i s - A b h B e r l i n 1929, 4 § 129; RITNER: BETZ 
(O. A n m . 86) 1 9 0 f m ; DANIEL/MALTOMINI 1, 19. 
141 Be lege be i DANIEL/MALTOMINI 1, 151. 
142 P. VERNUS, Athr ib i s - BibL d 'Et . 74 (Kairo 1978) , 
bes. 3 6 7 / 7 2 . 
143 PHIUPP 108f nr. 175. Vg l . JACKSON, T h e or ig in 75f; 
DANIEL/MALTOMINI 2, 210. 
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und (mit Verlesung von x zu <p) [apJaevTecpthi P G M XXIIb 30 erscheint144. Letztere Form 
beruht auf der spätägyptischen Lautverschiebung von h zu s, vergleiche etwa für den Dekan 
hnti-hri die Formen xovxaxpe (Hephaistion) und sentacer (Firmicus Matemus)145. 

M X p 6 < j > N O Y N G (NHC II 17,28) dürfte im zweiten Teü e infachp l ncr enthalten, wobei 
das intrusive n, welches auf besonders kräftiger Nasalierung beruht, sich innerhalb des Kop
tischen im Achmimischen findet. Für den ersten Teil wäre die wenigstens phonetisch nahe
liegendste Lösung der alte Königsname Ni-Mi C.t-Rc.xv, der in der Spätzeit etwa als mar(r)e 
u. ä. ausgesprochen wurde146. 

X G Y p C D (NHC II 18,10) ist offensichtlich Hw.t-Hr.w c l.t »Hathor, die große«. Vgl. 
eventuell aurpouco P G M XIII 646147. 

6<J>6M6M<J>I (NHC II 18,15) ist wohl zu 6<(>06M6M<(>I zu korrigieren und bezeichnet 
Nfr-tm-Mn-nfr »Nefertem von Memphis«. Nefertem ist in der Göttertrias von Memphis der 
Sohn von Ptah und Sachmet148. Der Abfall des anlautenden n in Komposita ist bei diesem 
Namen regulär in Personennamen bereits ab der Assyrerzeit belegt149, in den griechischen 
magischen Papyri erscheint er in Komposita ohne das n etwa in aJt touui P G M I 136. 149; 
IV 236. 2064"°, für sich allein mit n etwa in vuuouui P G M I 27. 238; IV 2201; X X X V I 
22. 

A n diesem Punkt ist eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse angebracht. Auch 
wenn manche der hier vorgetragenen Etymologien aufgrund der nötigen Textemendatio-
nen schwierig scheinen, dürften parallele Entartungen in anderen Listen das Verfahren 
doch stützen. Wer anhand der Belege bei GUNDEL verfolgt, wie unglaublich die alten De
kannamen im Verlauf der Tradierung verändert werden151, wird meine Textverbesserun
gen als eher geringfügig ansehen. Tendenziell rechne ich eher damit, daß in Zukunft wei
tere Namen als verzerrte ägyptische Formen erkannt werden, als daß für hier behandelte 
Dämonen bessere nichtägyptische Etymologien gefunden werden. 

Die ägyptischen Namen in der Dämonenliste des A J sind also ein sehr gewichtiges 
Element. Gerade in der ersten Sektion der 72 gliedererschaffenden Engel dürfte ihre Zahl 
deutlich höher liegen als die der sicher griechischen oder semitischen Formen. Mit über 20 
Namen läßt sich der größere Teil einer Dekanliste erschließen. Auffällig sind jedoch zwei 
Dinge. Zum einen scheint die astronomische Reihenfolge der Dekane völlig durcheinander
geworfen. Kein erkennbares Prinzip regelt das Verhältnis von ursprünglicher Abfolge in 
einer Dekanliste und Position innerhalb der Erschaffung des Körpers im AJ . Zum anderen 
ist die Qualität der Namensformen ziemlich schlecht. Selbst wenn man in Rechnung stellt, 
daß die Liste im Verlauf der Tradierung des A J sicher gelitten hat und etwa der Codex IV 
an einigen Stellen noch bessere Lesarten als Codex II zeigt, ist es eindeutig, daß die Dekan-

144 D i e D e u t u n g e n v o n j . BERGMAN: BETZ (O. A n m . 86) 
332 s ind zu korrigieren. D a s sche inbare N e b e n e i n a n d e r 
zwe ier F o r m e n desse lben N a m e n s dür f te a u f mißver 
s t a n d e n e r varia lectio d e r V o r l a g e beruhen . 
145 Z u le tz terem vgl. n o c h a o v x o x o p DELATTE/DER-
CHAIN (o. A n m . 129) 171 nr. 225. 
146 N e u e s t e Diskussion d e r L a u t e n t w i c k l u n g bei H. 
BUCHBERGER, T r a n s f o r m a t i o n u n d T r a n s f o r m a t . Sarg
tex t s tud ien 1 - Ä g y p t o l . A b h . 52 ( W i e s b a d e n 1993) 
6 1 9 / 3 1 . 
14' H . - G . GUNDEL, We l tb i ld (o. A n m . 37) 22 mit ande
rer D e u t u n g . 

141 H . SCHLöGL, Ar t . N e f e r t e m : L e x Ä g y p t o l 4 (Wiesba 
d e n 1982) 3 7 8 / 8 0 . 
149 G . FECHT, ZU d e n N a m e n ägypt i scher Fürsten u n d 
Städte in d e n A n n a l e n des Assurban ipa l u n d der C h r o 
nik des A s a r h a d d o n : KairMitt 16 (1958) 112 /9 , bes. 
113f. 
150 Zur a x x m p - und x a P a X m a i P ' ^ O T m e ^ ' m der er u- a-
erscheint, s. d ie Belege bei DANIEL/MALTOMINI 1, 145. 
151. 
151 W . GUNDEL, D e k a n e 3 7 / 8 1 . 
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namen nicht so sehr den Formen bei Hephaistion entsprechen, der normalerweise die 
ägyptischen Urbilder am treuesten bewahrt. Näherstehend sind Formen des Firmicus Ma
temus, der hermetischen Tradition, des Testamentum Salomonis und gelegentlich auch die 
magischen Nomina barbara. Dies dürfte für die Bewertung der Quelle nicht unwichtig sein. 
So schwierig auch die jetzige Überlieferungslage alle Schlüsse macht, kann m a n doch ver
muten, daß die Quelle ihre N a m e n nicht unmittelbar aus einer ägyptischen Überlieferung 
hat, sondern von einer bereits griechisch überlieferten »hermetischen« Vulgata der helleni
stischen Zeit abhängt. Auch die oben vermuteten Beziehungen des Textes zu den Salme-
schiniaka wären damit vereinbar, zumal die wenigen im P O x y . 465 überlieferten N a m e n 
das ägyptische Gut bereits spürbar verzerren152. 

Nachdem ich ägyptische Einflüsse sowohl in der generellen Konzeption a b auch in den 
verwendeten Dämonennamen nachgewiesen habe, ist es angebracht, sich der im Tex t 
selbst genannten Quelle, nämlich d e m Buch des Zoroaster ( N H C II 19,10) zu widmen. Bei 
diesem N a m e n würde m a n zunächst eher an persische oder allenfalls mesopotamische Leh
ren denken, nicht jedoch an ägyptisches Gedankengut. Es gibt bekanntlich in der Spätan
tike eine ganze Reihe von astrologischen Werken, die unter d e m N a m e n des Zoroaster 
umliefen. Sie weisen jedoch keine persischen Speziallehren auf, sondern entsprechen so gut 
der hellenistischen »Vulgata« der Astrologie mit ihren auch ägyptischen Einflüssen, daß sie 
in Ägypten selbst oder in Syrien entstanden sein dürften153. 

Besonders nah verwandt mit der Konzeption des A J scheint mir ein Tex t , von d e m 
Kosmas von Jerusalem im VIII. Jh . Auszüge überliefert154. Die Lehre wird auf Zarathru-
stes155 zurückgeführt, der sie seinen Söhnen Zames u. Damoitas, diese Oroiesos und schließ
lich Ostanes übermittelt hätten. Ihr zufolge steht an der Spitze der Welt ein ewiger Gott 
(tnSioc; -ö&6q), aus d e m alle hervorgehen. Ihm sind sieben Götter unterworfen, bei denen es 
sich eindeutig u m die Planeten handelt. Sie werden mit zwei Namensvarianten in der »chal-
däischen« Abfolge der Planeten genannt. Ihnen werden Häuser im Tierkreis zugewiesen. 
Der Tex t weicht v o m Normalschema ab, indem er der Sonne Krebs und Löwen zuweist 
und betont, der M o n d habe kein eigenes Haus156. Die planetarischen Götter erhalten noch 
beiwohnende Götter zugeteilt, wobei der Tex t etwas korrupt überliefert ist. Anschließend 
folgt eine Aufzählung von 36 Göttern, bei denen es sich zweifelsfrei u m die ägyptischen 
Dekane handelt. Ihre N a m e n stehen allerdings nicht mehr in der ägyptischen Tradition, 
sondern sind Gestalten der griechisch-römischen Götterwelt, wobei sich mit Isis, Osiris und 
Sarapis immerhin noch drei ägyptische Mächte finden. Auch sonst lassen sich in manchen 
Punkten noch Relikte ägyptischer Vorstellungen feststellen157. Aus den bisher genannten 
Göttern sei alles weitere hervorgegangen. 

5. Das Buch des Zoroaster 

153 GUNDEL/GUNDEL, A s t r o l o g u m e n a (o. A n m . 2 7 ) 
6 0 / 6 . 

152 E b d . 3 9 / 4 1 . 
155 Sic! Es h a n d e l t es sich u m d i e g e n a u e s t e Entspre 
c h u n g d e r pers i schen F o r m , d ie in d e r an t iken L i tera 
tur be l eg t ist. 
156 N o r m a l ist b e k a n n t l i c h d ie Z u w e i s u n g des Krebses 
z u m M o n d u n d des L ö w e n zur S o n n e . 

154 J . BIDEZ / F. CUMONT, L e s m a g e s hel lenises. Z o r o -
astre, O s t a n e s et H y s t a s p e d ' a p r e s la t rad i t ion g r e c q u e 

>5' W . GUNDEL, D e k a n e 7 1 / 3 . (Paris 1938) 1, 1 7 5 / 8 ; 2, 2 7 1 / 3 . 
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Dieser Tex t ist unbeschadet seiner Zuschreibung an Zarathustra sicher ägyptisch beein
flußt. Als Quelle vermutete CUMONT Teukros von Babylon158, der als astrologischer Schrift
steller auch sonst bekannt ist. V o r allem kennt m a n Exzerpte seiner »Sphaera barbarica«, 
die nichtgriechische Sternbilder behandelt und dabei ganz wesentlich altägyptisches Gut 
vermittelt. Die Herkunftsangabe »Babylonier« dürfte sich auf Babylon in Ägypen, das heu
tige Alt-Kairo beziehen159. 

Die Ähnlichkeit des vorliegenden Exzerptes mit den Vorstellungen des A J dürfte unver
kennbar sein. Neben einem obersten Gott bzw. Demiurgen stehen planetarische Kräfte, die 
auf die 12 Zeichen des Zodiakus verteilt werden. Die Dekane spielen offenbar eine wesent
liche Rolle bei der Erschaffung der Welt. Sicher kann das Kosmas-Exzerpt nicht die unmit
telbare Vorlage des koptischen Textes sein, da ihm ein wesentlicher Punkt fehlt, nämlich 
die änigmatischen und teilweise verderbten ägyptischen Namen. Dies mag aber auf eine 
Änderung in der späteren Überlieferung zurückgehen, da für einen Bearbeiter die Versu
chung sehr groß sein dürfte, die völlig unverständlich gewordenen ursprünglichen Namen 
durch vertrautere Gestalten zu ersetzen. Zumindest dürfte hier ein Hinweis zu finden sein, 
in welcher Richtung man etwa das »Buch des Zoroaster« suchen muß. Gerade die Zuwei
sung des Textes an Teukros von Babylon würde zu der oben getroffenen Feststellung pas
sen, daß die Vorlage anhand der verwendeten Namensformen in die Nähe der hermeti
schen Tradition und vermutlich der Salmeschiniaka zu stellen ist. Ebenso wäre die Autor
schaft des Teukros mit den ägyptischen Einflüssen gut vereinbar. Für sie spräche weiterhin, 
daß unser Tex t die Dekanreihe den sieben Planeten unterordnet, die Aufteilung der De
kane auf die Planeten aber im wesentlichen auf Teukros zurückzuführen sein dürfte160. Daß 
sie aber nicht zu beweisen ist, sollte betont werden. 

Als Vorlage für die Erschaffung des Menschen im A J kann also ein mutmaßlich griechi
scher, aber in Ägypten abgefaßter und auf ägyptischen Vorstellungen beruhender astrolo
gischer Tex t angenommen werden, der von den Salmeschiniaka beeinflußt sein könnte. Er 
gehört möglicherweise in den Umkreis des Teukros von Babylon. 

Angesichts dieses Ergebnisses ist eine kurze Bewertung der stoischen Einflüsse nötig. 
ONUKI hat angenommen, daß im Apokryphon Johannis eine Polemik gegen die Stoa vor
liege, bei der ein vor allem stoisch beeinflußter Text , der aber fremdes Gut aufgenommen 
habe, durch Dämonisierung ins Negative gerückt worden sei161. Näherliegend scheint eine 
andere Deutung. Die N a m e n der körpererschaffenden Engel /Dämonen gehören sicher 
zum ursprünglichen Bestand der Vorlage, wie ihre teilweise noch gut erkennbaren ägypti
schen N a m e n zeigen. Das stoische Gut dürfte nicht darauf beruhen, daß eine ursprünglich 
stoische philosophische Schrift zugrunde liegt, sondern daß die als Vorlage dienende astro
logische Schrift sich in manchen ihrer Lehrmeinungen von der stoischen Philosophie hat 
beeinflussen lassen. Dies vermag nicht zu überraschen, wenn man bedenkt, daß die Stoa als 
einzige der großen philosophischen Schulen normalerweise ein positives Verhältnis zur 
Astrologie hatte und entsprechend eng mit ihrer Ausbreitung verbunden war162. Vorhan
densein ihres Gedankengutes paßt also durchaus zur hier vertretenen These, daß das als 

158 F. CUMONT: Ca ta logus c o d i c u m as t ro logorum Grae -
c o r u m 8,3 (Brüssel 1912) 120. V o n BIDEZ/CUMONT, 
L e s m a g e s hellenises ist diese V e r m u t u n g leider nicht 
w e i t e r ver fo lgt w o r d e n . 
159 Z u Person u n d W e r k des T e u k r o s s. F. BOLL, Sphae
ra (Leipz ig 1903) , bes. 6 / 1 6 ; W . GUNDEL, N e u e T e x t e 

(o. A n m . SO) 140f. 280f ; GUNDEL/GUNDEL, Astro logu-
m e n a 112f. 
160 W . GUNDEL, D e k a n e 32. 
161 ONUKI (O. A n m . 7), bes. 53f. 
162 GUNDEL/GUNDEL, A s t r o l o g u m e n a 9 8 / 1 0 4 . 154f. 
180/9 . 



122 Joachim Friedrich Quack 

Vorlage des Apokryphon Johannis dienende »Buch des Zoroaster« ein astrologischer Trak
tat war. Die negative Wertung seines Inhaltes durch die Gnostiker beruht vermutlich nicht 
auf reiner Protestexegese, sondern wird schon dadurch nahegelegt, daß in der Astrologie 
die himmlischen Mächte keineswegs als wohlwollende und gutartige Personen beschrieben 
werden, sondern normalerweise als launisch, eifersüchtig und tendenziell eher gefährlich 
dargestellt sind163. 

T ü B I N G E N J O A C H I M F R I E D R I C H Q U A C K 

165 A . BOUCHE-LECLERCQ, L 'as t ro log ie g r e c q u e (Paris 
1899) , bes. 2 4 1 / 5 5 . 


