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Das Gesicht der Elite 
Multikulturelle Identitäten im römischen Ägypten1 

„Besonderes Interesse" , so schrieb in den 90er J a h r e n des l e t z ten J a h r h u n d e r t s G e o r g 
Ebers , „gewann i n j üngs te r Zeit die herrl iche Nr. 21. L e n b a c h hä l t sie für d ie vorzügl ich 
s te v o n allen. Sie stel l t e inen M a n n dar , der die G r e n z e des Jüng l ingsa l te rs noch nicht 
l ange überschr i t t . D a s H a a r fäl lt i h m in zwangloser , viel leicht absichtl icher U n o r d 
n u n g t ief in die St i rn , u n d bl icken wir in die vieler Dinge , u n d nicht n u r der er laub
t en , kund igen A u g e n u n d au f den s innl ichen schnurrbärt igen M u n d dieses keineswegs 
unschönen , doch ruhelosen Ant l i t zes , so möchten wir meinen , es h a b e e i n e m unnach 
giebigen Herrn angehör t , der sich doch nur al lzu wil l ig fügte , w e n n d a s begehrl iche 
Herz Befr ied igung seines heissen Ver langens heischte. Diese 21 scheint uns noch m i t t e n 
i m S t u r m u n d D r a n g zu s tehen u n d weit entfernt zu sein v o n der inneren Harmon ie , 
z u der das reifere A l t e r d e n phi losophisch gebi ldeten Gr iechen führen so l l te . " 

Diese u n d ähnl iche ebenfal ls noch m i t t e n i m S t u r m u n d D r a n g s tehenden D e u t u n g e n 
des großen Ber l iner Ä g y p t o l o g e n m u t e n e inem m o d e r n e n Wissenschaf t ler ein igemaßen 
be f remdl i ch an . D o c h bei genauerer B e t r a c h t u n g erweisen sie sich als interessante, 
w e n n auch hof fnungs los romant i s che R e a k t i o n au f e in P r o b l e m , das Forscher wie La ien 
bis i n unsere Zeit beschäf t ig t : W e r waren diese Menschen , deren P o r t r ä t s a u f d ü n n e n 
Holz ta fe ln oder L e i n w a n d die M u s e e n der ganzen W e l t zieren - die tei lweise i n so 
ind iv idue l ler , natura l i s t i scher M a n i e r gemal t s ind, daß wir meinen , sie bere i ts in der 

1Der vorliegende Aufsatz stellt die leicht veränderte Fassung eines Vortrags dar, den ich auf 
Einladung des Archäologischen und Ägyptologischen Instituts der Universität Leipzig sowie in ver
schiedenen Versionen an der Humboldt-Universität Berlin, am Landesmuseum Mainz, in der Ny 
Carlsberg Glyptotek Kopenhagen und an der Universität Göttingen gehalten habe. Für die Einla
dungen und Diskussionen sei herzlich gedankt. Detailliertere Darstellungen der hier angesprochenen 
Problemkreise finden sich in Verf., Mumienporträts - Chronologie und kultureller Kontext (Mainz 
1996) (im folgenden Borg [1996]) und dies., „Der zierlichste Anblick der Welt ..." A W Sonderheft 
1998 (= Borg [1998]), jeweils mit ausführlichen Literaturnachweisen. 
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Abbildung 1: Porträt eines jungen Mannes 

S t raßenbahn oder a u f der le tz ten Reise getroffen zu h a b e n ? 

Dieses Interesse an der Ident i tä t der Dargeste l l ten steht jedoch in einer merkwürd igen 
D i skrepanz z u m U m g a n g m i t den Bi ldnissen selbst: K a u m kann m a n als Uneinge
weihter noch ahnen , daß sie e inst Te i l einer Mumiendekora t i on waren und anstel le 
der alt ägypt ischen Masken über den Ges ichtern der Verstorbenen angebracht waren. 
D e n n sie wurden zumeis t schon a m F u n d o r t aus diesen M u m i e n entfernt und später als 
isolierte Schaustücke wie m o d e r n e K u n s t w e r k e in Museen und S a m m l u n g e n präsen
tiert. 

J e d e Recherche über die U m s t ä n d e ihrer A u f f i n d u n g ist zudem ein ständiges A n r e n 
nen gegen das Schweigen der g lückl ichen F inder . V i e l e P o r t r ä t m u m i e n s t a m m e n aus 
R a u b g r a b u n g e n , aber auch die wissenschaft l ichen Ausgräber haben sich zumeist wenig 
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besser betragen als ihre i l legale K o n k u r r e n z . E i n e rühml i che A u s n a h m e stel l t ledig
l ich F l inders Pe t r ie dar , dessen G r a b u n g e n in H a w a r a i m F a y u m nicht nur sorgfalt ig 
d o k u m e n t i e r t , sondern auch unverzügl ich publ iz ier t wurden . W a s wir über die F u n d 
u m s t ä n d e wissen, läßt s ich e twa so zusammenfassen : D i e F u n d o r t e der P o r t r ä t m u 
m i e n vertei len sich über ganz Ä g y p t e n , beschränken sich j e d o c h auf solche S t ä d t e 
u n d Dör fer , d ie in besonderem M a ß e durch die griechischen u n d römischen Eroberer 
geprägt waren . D i e B e s t a t t u n g s f o r m e n waren höchst unterschiedl ich: A n einigen O r 
t e n w u r d e n d ie kos tbaren M u m i e n ledigl ich in f lachen S a n d g r u b e n verscharrt , o h n e 
irgendein oberirdisches Zeichen; anderswo verwendete m a n Felsgräber verschiedener 
T y p e n , d ie aber vergl ichen m i t den a l tägypt i schen A n l a g e n in der Regel ausgesprochen 
bescheiden s ind ; o f tma l s w u r d e n auch G r ä b e r aus pharaonischer Zeit w iederverwen
de t . 2 

Insgesamt s ind unsere I n f o r m a t i o n e n j e d o c h m e h r als dürf t ig . W a s h ä t t e m a n aus B e 
obach tungen der A n l a g e der Nekropo len , ihrer G r ö ß e und E n t w i c k l u n g , der A r t der 
G r ä b e r u n d Be igaben , der genauen M a c h a r t u n d Dekorat ionsweisen der M u m i e n usw. 
n icht alles über d ie e inzelnen Vers torbenen ebenso w ie d ie Gese l lschaf t , der sie a n 
gehör ten , er fahren können : ihre sozia len u n d mater ie l len Verhäl tn isse , ihre religiösen 
Vors te l lungen u n d R i t e n , ihre Jense i t shof fnungen . S o darf m a n B e m ü h u n g e n w ie die 
G e o r g Ebers ' , sich der Persönl ichkei t der Dargeste l l ten m i t t e l s psychologis ierender 
D e u t u n g e n z u nähern , w o h l als den Versuch verstehen, d ie Lücke , die d u r c h die Iso
l ierung der B i ldn i sse v o n i h rem ku l ture l len K o n t e x t en ts tanden war, a u f i rgendeine 
W e i s e zu fül len. 

D a ß solche Versuche j e d o c h f rucht los b le iben müssen , hat d ie neuere Por t rä t fo r schung 
e indrucksvo l l gezeigt: N u r a m R a n d e sei e rwähnt , daß die M e h r z a h l der M u m i e n p o r 
t r ä t s weit weiniger ind iv idue l le Dars te l l ungen s ind, als d ie b e r ü h m t e n u n d i m m e r 
wieder abgebi ldeten Stücke , d ie i m übr igen bei genauer B e t r a c h t u n g ebenfa l ls gewisse 
f o rme lha f te Z ü g e aufweisen. A b e r auch d ie natura l i s t i schsten P o r t r ä t s s ind n iemals 
das reine, o b j e k t i v e A b b i l d einer Pe r son u n d ihrer Persönl ichkei t , schon gar nicht 
so lche Por t rä t s , d ie in spez ie l lem A u f t r a g für e ine repräsentat ive F u n k t i o n geschaffen 
wurden . W a s selbst für zei tgenössische Fotograf ien gi l t - m a n denke nur an Po l i t iker 
a u f ihren P l a k a t e n - g i l t u m so m e h r für ant ike gema l te oder rundp las t i sche Por t rä t s : 
S ie zeigen d ie Person z u m i n d e s t auch , w e n n nicht vornehml i ch , so, w ie sie gerne ge
sehen werden wo l l te u n d stel len also eine mindes tens z u m Te i l bewußt konstru ier te 
Persönl ichkei t vor . D a b e i geht es n icht nur u m vordergründige 'Verschönerungen' (d ie 
i m übr igen j a auch heu te n o c h über t ragene B e d e u t u n g e n t ransport ieren: e twa i m S in 
ne v o n s c h ö n = g u t oder j u n g = a k t i v usw. ) . A u c h gewisse m im i sche Forme ln - gesenkte 
M u n d w i n k e l , e ine gerunze l te S t i rn oder e in angedeutetes Läche ln - k ö n n e n w ie G e -

2Vgl. K. Parlasca, Mumienporträts und verwandte Denkmäler (Mainz 1966) 18ff.; Borg (1998) 
5ff. 
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sten eine Person au f b e s t i m m t e We i se gezielt charakteris ieren, a l s freundl ich, g r immig , 
energisch, nachdenk l ich usw. A b e r selbst an diese Schicht der Persönl ichkeit heranzu 
k o m m e n , an d ie A r t , w i e sie gesehen werden wol l te , ist überaus schwierig. A u c h w e n n 
m a n c h e besonders ausdrucksstarke m i m i s c h e Forme ln nur ein gewisses S p e k t r u m an 
D e u t u n g e n zulassen m ö g e n , so k ö n n e n wi r doch für andere Ku l tu rkre i se zunächst 
n icht sicher b e s t i m m e n , w i e diese Z ü g e gewertet werden u n d welche K o n n o t a t i o n e n 
m i t ihnen v e r b u n d e n s ind; solche W e r t u n g e n ergeben sich i m m e r erst innerha lb einer 
K u l t u r a ls G a n z e r , aus ihren T rad i t i onen u n d Er fahrungen , u n d aus d e m K o n t e x t , 
für den ein solches B i l dn i s geschaffen w u r d e . B e i d e P u n k t e s ind in Hinbl ick au f ant ike 
K u l t u r e n i m m e r nur sehr unvo l l s tänd ig rekonstru ierbar . 

E i n anderer Versuch , sich den Dargeste l l ten z u nähern , könn te daher die E i g e n n a m e n 
z u m A u s g a n g s p u n k t n e h m e n , d ie gelegentl ich a u f den P o r t r ä t s oder au f den M u m i e n 
verze ichnet s ind . 3 A b e r e in N a m e al lein besagt zunächs t nicht v ie l . N u r w e n n uns eine 
Pe r son dieses N a m e n s aus anderen Que l l en besser bekannt ist , k ö n n e n wir d e m B i l dn i s 
m i t t e l s des N a m e n s einen Te i l seiner Iden t i t ä t zurückgeben . D i e wenigen Inschr i f ten 
der P o r t r ä t m u m i e n nennen al lerdings n u r in A u s n a h m e f ä l l e n außer d e m E i g e n n a m e n 
des Vers torbenen auch d ie N a m e n der E l tern , den W o h n o r t oder den B e r u f u n d be 
r a u b e n u n s d a m i t der Mögl ichke i t , in den umfangre ichen Papyrusarch iven nach ihnen 
zu f ahnden . D i e ind iv idue l le Person w i r d u n s daher für i m m e r unbekannt b le iben. 
A b e r a u f einer a l lgemeineren E b e n e sagen uns d ie N a m e n dennoch etwas über die 
Personen , m i t denen wi r es zu t u n h a b e n . W i r f inden unter ihnen sowohl ägypt i sche 
als auch griechische und lateinische N a m e n . Gelegent l ich ha t m a n daraus au f die A b 
s t a m m u n g der I n d i v i d u e n schließen wol len . D ies ist j e d o c h völ l ig unmögl ich , denn seit 
hel lenist ischer Zeit g a b es in den höheren Schichten der ägypt i schen Gesel lschaft auch 
E h e n zwischen Ä g y p t e r n u n d den Eroberern u n d E inwanderern aus d e m griechischen 
öst l ichen M i t t e l m e e r r a u m . I n der Ka i serze i t , in den ersten zweie inhalb J a h r h u n d e r t e n , 
denen d ie me is ten P o r t r ä t m u m i e n e n t s t a m m e n , ist diese e thnische D u r c h m i s c h u n g der 
B e v ö l k e r u n g so we i t fortgeschri t ten, daß sich aus den N a m e n keinerlei Rücksch lüsse 
m e h r a u f d ie A b s t a m m u n g ihrer Träger z iehen lassen. 

A b e r eines leisten sie doch : S ie s ind ein I n d i z unter mehreren, d ie uns etwas über das 
ku l ture l le B e z u g s s y s t e m ihrer Träger verraten . Insofern spiegeln sie einen tendenz ie l l 
eher ägypt i schen oder griechischen oder auch römischen Hab i tus . 4 U n d auch sonst 
ist unsere L a g e keineswegs hof fnungslos . S o k ö n n e n wi r z . B . schließen, daß die P o r 
t rä t ier ten einer finanzkräftigen Schicht angehör t haben . D ies ergibt sich nicht so sehr 
aus den P o r t r ä t s selbst; w i r s ind gewöhn t , den P re i s eines B i ldes nach künst ler ischen 
K r i t e r i e n festzusetzen, in der A n t i k e waren B i lder aber handwerk l iche Erzeugnisse , 
deren W e r t wesent l ich d u r c h das Mater i a l , e twa d ie K o s t b a r k e i t der Fa rbp igmente 

3Zu den Namen erstmals ausführlich Parlasca a.O. 76ff.; s. auch Borg (1996) 150-56. 
4Vgl. zuletzt zusammenfassend mit weiterer Literatur R. S. Bagnall in: M. L. Bierbrier (Hrsg.), 

Portraits and Masks. Burial Customs in Roman Egypt (London 1997), 7ff.; Borg (1998) 40-45. 
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usw. b e s t i m m t war . En t sche idend für die K o s t e n der P o r t r ä t m u m i e n ist daher eher 
d ie Menge der Le inenb inden , m i t denen die M u m i e n umwicke l t waren . W i e uns d ie 
P a p y r i überl iefern, konn ten deren K o s t e n das J a h r e s e i n k o m m e n selbst eines M a n n e s 
m i t respektab lem B e r u f leicht überste igen. I n einigen Fä l l en waren d ie M u m i e n z u 
d e m teilweise oder vo l l s tänd ig vergoldet , ein L u x u s , der zweife l los nur einer k le inen 
Schicht von Re ichen zugängl ich w a r . 5 

I n diese Kre i se verweisen auch d ie wen igen Beru feangaben , d ie sich a u f den P o r t r ä t s 
finden.6 E t w a 20 Ta fe ln stel len M ä n n e r m i t e inem M a n t e l dar , der in charakter ist ischer 
We i se entweder als B a u s c h auf der l inken Schul ter l iegt oder über der rechten Schulter 
geschlossen ist , u n d o f t m a l s m i t e i n e m Schwer tband komb in ie r t w i rd . V i e l e v o n ihnen 
dür f ten So ldaten sein, d ie entweder berei ts m i t d e m E i n t r i t t ins M i l i t ä r oder nach 
ihrer En t l a s sung das römische Bürgerrecht u n d weitere Vergüns t i gungen erhielten, 
u n d d ie nach unseren schri f t l ichen Zeugnissen zur w o h l h a b e n d e n lokalen E l i t e zähl ten . 
E i n anderes P o r t r ä t bezeichnet den Dargeste l l ten inschri f t l ich als naukleros, d .h . als 
Reeder . 

A m interessantesten ist aber viel leicht e ine G r u p p e v o n K i n d e r p o r t r ä t s , d ie K n a b e n 
in weißen G e w ä n d e r n u n d m i t einer ungewöhn l i chen Frisur zeigen: A n d e r s a ls bei 
den übl ichen Mode f r i suren u n d anders als bei den der Is is geweihten K i n d e r n m i t 
Jugend locke ist das H a a r hier lang u n d w ie bei M ä d c h e n aus der S t i rn nach h in ten 
frisiert u n d zu e inem Z o p f z u s a m m e n g e b u n d e n . D iese Haar t rach t ist das Kennze i chen 
v o n freigeborenen K n a b e n bester A b k u n f t , w ie der griechische Schri f tstel ler L u k i a n 
berichtet . I m F a y u m gehörten diese K n a b e n wahrschein l ich d e n sog. 6475 ars inoit i -
schen K a t ö k e n an , e inem reichen u n d z u d e m n o c h steuerl ich bevorzug ten Kre i s v o n 
Personen , in den m a n n u r nach strenger P r ü f u n g au fg rund seiner A b s t a m m u n g v o n 
Vor fahren a u f g e n o m m e n wurde , d ie ebenfal ls schon zu dieser G r u p p e gehört h a t 
ten . Diese 6475 K a t ö k e n h a t t e n sich in besonderem M a ß e d ie P f lege der griechischen 
K u l t u r zur A u f g a b e gemacht u n d ließen ihre K i n d e r nach al ter griechischer S i t te i m 
G y m n a s i o n unterr ichten. 7 

Diese u n d einige weitere Hinweise a u f den P o r t r ä t s zeigen, d a ß w i r es bei den A u f 
t raggebern v o n P o r t r ä t m u m i e n m i t der lokalen Obersch icht der jewei l igen O r t e z u t u n 
h a b e n . D i e M e h r z a h l der Personen g ib t sich in e inem m o d i s c h e n H a b i t u s , der auch den 
Obersch ichten der übr igen römischen P r o v i n z e n u n d selbst der S t a d t R o m eigen ist. 
S o imit ieren d ie Herren d ie b e r ü h m t e Frisur des Nero , ü b e r n e h m e n d ie B a r t m o d e des 
Ka i sers H a d r i a n u n d seiner Nachfo lger oder geben sich so ldat isch m i t K u r z h a a r s c h n i t t , 

5Nachweise in Borg (1996) 173-75; Borg (1998) 56-59; vgl. auch 0 . Montserrat in: Bierbrier (Hrsg.) 
a.O., 33ff. 

Ausführlich Borg (1996) 156-59; Borg (1998) 53-55. 
7Vgl. Borg (1996) 113ff.; Borg (1998) 55f. 
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wie die Soldatenkaiser des 3. J h s . D i e D a m e n frisieren sich entsprechend der aktuel len 
H a a r m o d e m i t luxur iös -versp ie l ten Locken toupe t s , t u rbanähn l i chen Zop f rädern oder 
auch der schl ichteren T r a c h t der Ka i se r in Faus t i na M i n o r aus der 2. Hä l f t e des 2. J h s . 
D a s gleiche gi lt für d ie K l e i d u n g , d ie jewei ls aus e inem U n t e r g e w a n d m i t Zierstreifen 
u n d e inem darüberge legten M a n t e l bes teht . F ü r den gema l ten Schmuck der D a m e n 
f inden wi r Para l le len in d e n M u s e e n E u r o p a s , d ie v o n F u n d o r t e n des ganzen römischen 
Reiches s t a m m e n . 8 

A u s solchen B e o b a c h t u n g e n h a b e n klassische Archäo logen häuf ig a u f e inen rein grie
chischen H in tergrund der Dargeste l l ten geschlossen. D a b e i ha t m a n j e d o c h vö l l ig über 
sehen, daß die P o r t r ä t s ursprüngl ich nicht isol ierte B i lder , s ondern Te i l eines größeren 
Ensembles : der M u m i e waren . D i e B e s t a t t u n g s f o r m der M u m i e belegt die Überzeu 
gungskra f t der ägypt i schen T rad i t i on , ihrer G l a u b e n s i n h a l t e u n d Jense i t sho f fnungen , 
d ie ihre W i r k u n g auch a u f d ie griechischen Eroberer der hel lenist ischen Zei t u n d ihre 
N a c h k o m m e n n icht verfehl t ha t ten . Bester Bewe i s für diese T a t s a c h e u n d gleichzeit ig 
anschaul ichster A u s d r u c k der G l a u b e n s i n h a l t e selbst s ind d i e a u f v ie len M u m i e n ange
brachten symbo l i s chen oder szenischen Dars te l lungen . Sie s ind keineswegs exot ischer 
Zierat einer dekadenten Spätze i t , w i e m a n früher v e r m u t e t ha t te , sondern repräsen
t ieren s innvol le , au f den t rad i t ione l len ägypt i schen Vors te l lungen fußende religiöse 
K o n z e p t e . D i e rel igiösen u n d speziel l d ie sepulkra len Vors te l lungen der Personen auf 
den M u m i e n p o r t r ä t s s ind , so k ö n n t e m a n ausführ l icher zeigen, t ief in der a l tägypt i 
schen T r a d i t i o n verwurze l t . D u r c h d ie M u m i f i z i e r u n g selbst , d u r c h magische Symbo le , 
szenische Dars te l lungen u n d H a n d l u n g e n versicherte m a n s ich seiner A u f e r s t e h u n g z u 
e i n e m neuen L e b e n i m Jense i t s , des W o h l w o l l e n s u n d der N ä h e der G ö t t e r , vor a l l em 
des Os ir i s , der selber d e n T o d ü b e r w u n d e n h a t t e u n d n u n Herr der Unterwe l t war , 
u n d des A m u n - R e , in dessen L icht u n d G l a n z m a n Freizügigkeit u n d al le A n n e h m 
l ichkeiten eines sorgenfreien, d e m irdischen ähnl ichen L e b e n s genießen wol l te . 9 

N u n sehen wir uns auf e i n m a l m i t e inem interessanten P h ä n o m e n konfront ier t : D i e fi
nanzkrä f t ige lokale E l i t e des F a y u m u n d anderer O r t e präsent ier t s ich in ihren P o r t r ä t s 
g a n z in gr iech isch -römischem Hab i tus , zeigt aber in M u m i f i z i e r u n g u n d M u m i e n d e 
ko ra t i on ihre religiöse V e r a n k e r u n g i m ägypt i schen G l a u b e n . 

A b e r w i e soll m a n d ie V e r b i n d u n g so unterschiedl icher kul ture l ler E l e m e n t e verstehen? 
E iner A n t w o r t k o m m e n w i r etwas näher , w e n n w i r u n s d ie F u n k t i o n dieser M u m i e n 
i m To tenr i tua l vor A u g e n führen u n d u n s fragen, w a s d ie E r s e t z u n g der t rad i t ione l 
len M a s k e n über d e m K o p f der Vers torbenen durch gema l te P o r t r ä t s z u bedeuten 

8Zu den Frisurmoden Borg (1996) 19-88; zu Schmuck und Kleidung ebenda 161-72. 
9Allgemein Borg (1996) 111-49; L. H. Corcoran, Portrait Mummies from Roman Egypt, SAOC 

56 (Chicago 1995). 
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h a t . 1 0 Schließlich waren diese M a s k e n als A n t l i t z des Os i r i s wichtiger Te i l der m a 
gischen A u s s t a t t u n g der M u m i e . D e r Schlüssel zur A n t w o r t könn te in einer R e i h e 
v o n Beobach tungen u n d an t iken Nachr ichten verborgen l iegen, d ie darau f h indeuten , 
daß die M u m i e n spätestens seit d e m 3. J h . v . C h r . e ine Zeit l ang unbes ta t te t bl ie
ben u n d oberirdisch a u f b e w a h r t w u r d e n . I n H a w a r a beispielsweise m a c h t e die A r t 
der B e s t a t t u n g o h n e j edes s ichtbare oberirdische Zeichen der Gräber e inen T o t e n 
k u l t a m G r a b unmög l i ch , s o d a ß sich schon v o n daher der G e d a n k e au fdrängt , dieser 
K u l t müsse vor der B e s t a t t u n g s ta t tge funden h a b e n . F l inders Petr ie h a t t e z u d e m 
beobachte t , d a ß „d ie M u m i e n d u r c h ihre E x p o n i e r u n g vor ihrer B e s t a t t u n g während 
eines langen Ze i t raums sehr beschäd ig t w a r e n " u n d d a ß sie „verschmutz t , m i t F l ie 
gendreck verunre in igt u n d m i t S t a u b verkrustet waren , der v o m Regen gebunden 
w a r " . Tatsäch l ich ber ichten auch einige an t i ke A u t o r e n , die Ä g y p t e r hä t t en die M u 
m i e n ihrer V e r w a n d t e n e in ige Zei t be i s ich i m H a u s e beha l ten , eine Sitte, gegen d ie 
n o c h d ie K i r chenvä te r we t te rn . E i n i g e frühere A u t o r e n ber ichten sogar, d ie M u m i e n 
h ä t t e n an festl ichen G e l a g e n t e i l genommen . D i e s ist viel leicht so zu verstehen, daß 
d ie P o r t r ä t m u m i e n an b e s t i m m t e n T a g e n i m Z u s a m m e n h a n g festlicher Ge lage ihren 
T o t e n k u l t erhielten. I n m a n c h e n Fä l l en m a g dies i m H a u s e der Angehör igen erfolgt 
sein, in anderen aber auch i n einer A r t H e r o o n in der Nekropo le . A n d iesem B r a u c h 
der ober ird ischen A u f s t e l l u n g der M u m i e n erkennt m a n n u n aber , daß der K u l t u m 
die T o t e n nicht nur i h rem We i te r l eben i m Jense i t s d iente , sondern auch der Se lbs tdar 
s te l lung der Fami l i e des Vers to rbenen , d ie seine M u m i e der begrenzten Öf fent l ichkei t 
der b e i m Fest A n w e s e n d e n präsent ierte . I n d iesem Z u s a m m e n h a n g kann m a n daher 
auch d ie E i n f ü h r u n g v o n natura l i s t i schen P o r t r ä t s i n den T o t e n k u l t gut verstehen: S ie 
s ind in besonderer W e i s e z u r R e p r ä s e n t a t i o n geeignet. Öf fent l iche Selbstdarste l lung 
h a t t e schon früher eine R o l l e gespielt . I n der römischen K u l t u r , m i t der m a n sich 
n u n konfront ier t sah, war diese Se lbstdarste l lung, auch u n d gerade v o n Pr i va tperso 
nen , in e inem bis d a h i n u n b e k a n n t e n U m f a n g G r u n d l a g e der Ident i tä t s f indung u n d 
E t a b l i e r u n g sozialer Bez i ehungen . Sowoh l das Se lbs tbewußtse in jedes E inze lnen , als 
auch seine Pos i t i on innerha lb der Gesel lschaft scheint in h o h e m M a ß e v o n j e n e m B i l d 
seiner selbst abhäng ig gewesen z u sein, das m a n - i m wahrs ten S inne des W o r t e s - sich 
u n d den anderen vor A u g e n stel l te. B e i den To ten fes ten scheint m a n die Gelegenhei t 
z u einer solchen Se lbstdars te l lung genutz t z u h a b e n . Mumi f i z i e rung u n d ägypt i sche 
D e k o r a t i o n erfül l ten ihre mag i sche F u n k t i o n für d a s We i te r l eben der Vers torbenen 
i m Jense i ts ; d ie l ebensnahe D a r s t e l l u n g des V e r w a n d t e n i m P o r t r ä t er innerte an sei
ne sozia len Ro l l en i m Diesse i ts , demonst r ie r te seine Zugehör igkei t zu einer durch d ie 
hel lenist isch-römische K u l t u r geprägten sozia len G r u p p e u n d garant ierte so das W e i 
ter leben i m Gedäch tn i s der Gese l l schaf t . 

Anges ichts dieser Über legungen d ü r f t e deut l i ch geworden sein, daß die ursprüngl ich 
in verschiedenen K u l t u r e n veranker ten E l e m e n t e der P o r t r ä t m u m i e n unterschiedl iche 
Bedür fn i sse ein u n d derse lben Person oder Fami l i e befr iedigen konnten . Zugleich zeigt 

"Hierzu Verf. in: Bierbrier (Hrsg.) a.O. 26-32; Borg (1998) 72-85. 
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sich, daß d ie e ingangs gestel l te Frage nach der Ident i tä t der por t rä t i e r ten Personen 
erhebl ich komp lexer ist , als m a n zunächs t me inen könnte . D a ß wi r in den Schich
ten , m i t denen wi r es hier zu t u n haben , nicht m e h r v o n Gr iechen oder Ä g y p t e r n 
i m Sinne einer Beze i chnung ihrer A b s t a m m u n g sprechen k ö n n e n , h a t t e n wir bereits 
festgestelt . N u n bes i t zen w i r e ine R e i h e v o n Ind iz ien , d ie auch d ie Frage nach der 
ku l ture l len Iden t i t ä t v ie lschicht ig erscheinen lassen. I n den le tz ten J a h r e n h a b e n H i 
storiker u n d P a p y r o l o g e n ihr A u g e n m e r k z u n e h m e n d au f d ie Verschiedenart igkei t der 
Ro l l en gelenkt , d ie e ine Person in einer Gesel lschaft i nnehaben kann . I n Ä g y p t e n be 
zogen sich diese Ro l l en n u n aber auf Lebensbere iche, die i n sehr verschiedener We ise 
m a l mehr durch ägypt i sche T r a d i t i o n e n , m a l m e h r durch d ie K u l t u r der neuen Herr 
scher b e s t i m m t war . So k ö n n t e m a n sagen, daß ein Angehör iger der Obersch icht unter 
U m s t ä n d e n e i n m a l als Gr ieche (e twa i m G y m n a s i u m als d e m Hor t der hel lenischen 
K u l t u r ) , e in a n d e r m a l als Ä g y p t e r (beispielsweise i m K u l t ) u n d mögl icherweise e in 
dr i t tes M a l als R ö m e r h a n d e l n k o n n t e ( z .B . in der V e r w a l t u n g oder i m mi l i tär ischen 
Bere ich) . O f t m a l s t rugen Personen zwei verschiedene N a m e n , e inen griechischen oder 
lateinischen u n d einen ägypt i schen . U n d tatsächl ich läßt sich feststel len, daß d ie Ver 
w e n d u n g des e inen oder anderen N a m e n s o f t v o m jewei l igen K o n t e x t , der jewei l igen 
R o l l e abh ing . 

We lche ist n u n die Iden t i t ä t einer solchen Person? U n s fehlen leider D o k u m e n t e , 
d ie darüber A u f s c h l u ß gäben , w i e d ie I n d i v i d u e n sich selbst sahen u n d o b sie d ie 
sen Wechse l der Ro l l en als Wechse l v o n einer Iden t i t ä t zu einer anderen e m p f a n d e n . 
E s scheint j edoch manches für d ie A n n a h m e zu sprechen, d a ß es unser moderner , 
analyt ischer B l i ck ist , der d ie Menschen i n d iskont inuier l iche Te i l ident i tä ten zerlegt, 
w ä h r e n d der Ro l lenwechse l für d i e betref fenden Personen selbst n a h e z u u n b e m e r k t 
v o n s t a t t e n ging. Z u m i n d e s t in j e n e n Kre i sen des kaiserzeit l ichen Ä g y p t e n s , d ie info l 
ge ihrer verschiedenen F u n k t i o n e n innerha lb der Gesel lschaf t so lche unterschiedl ichen 
Ro l l en au f s ich vere in igten, w i rd m a n s ta t t einer Zerrissenheit zwischen ku l ture l len 
W e l t e n , oder gar e i n e m S p r u n g in der eigenen Iden t i t ä t , v ie l le icht d ie C h a n c e n einer 
V e r b i n d u n g der jewei l igen pos i t i ven A s p e k t e der verschiedenen K u l t u r e n e m p f u n d e n 
h a b e n - eine V e r b i n d u n g , d ie i m übr igen j a auch o f t durch fami l i ä re B a n d e bekräf t ig t 
wurde . D a s bedeu te t n icht , unsere m o d e r n e V i s i o n einer ha rmon i sch koexist ieren
den oder gar sich v e r b i n d e n d e n mul t i ku l ture l l en Gese l l schaf t a u f das kaiserzeit l iche 
Ä g y p t e n zu pro j i z ieren ; d a z u besteht gewiß kein A n l a ß . D i e unterschiedl iche k u l t u 
relle Herkun f t einzelner A s p e k t e d ü r f t e k a u m j e m a l s gänz l ich aus d e m Bewußtse in 
geschwunden sein. U n d schließlich h a b e n sich d ie Verhä l tn i sse a u f längere Sicht als 
instabi l erwiesen. 

G e r a d e der mu l t i ku l tu re l l e H in te rgrund der A u f t r a g g e b e r unserer P o r t r ä t m u m i e n 
dür f t e es gewesen sein, der ihr Verschwinden u m d ie M i t t e des 3. J h s . n. C h r . er-
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k lären h i l f t .1 1 D e n n i m 3. J h . entwickel te sich offenbar erneut ein G e f ü h l ku l ture l 
ler Unterschiedl ichkei t , das durch veränderte po l i t i sche u n d ökonomische Verhä l tn i s 
se gefördert , darüber h i n a u s aber d u r c h das Verha l ten der M e t r o p o l e n - u n d S t a d t 
bevö lkerung auch gezielt un ters tü tz t wurde . I m 1. u n d 2. J h . , der B lü teze i t der P o r 
t r ä t m u m i e n , h a t t e d ie v ie l fä l t ige D u r c h d r i n g u n g der K u l t u r e n i m F a y u m auch g a n z 
handfes ten A u s d r u c k ge funden . D i e Angehör igen der Obersch icht s iedelten nicht nur 
in den Met ropo len , sondern auch in den Dör fern , w o sie d ie W i r t s c h a f t insgesamt 
s tä rk ten u n d auch d ie ägypt i schen T e m p e l förderten. Angehör ige der unteren Schich
t e n versuchten ihr G l ü c k in den M e t r o p o l e n u n d k a m e n dor t m i t hellenischer K u l t u r 
in B e r ü h r u n g . 

I m 3. J h . entmischten sich d ie soz ia len G r u p p e n wieder . W i r f inden k a u m noch Zeug 
nisse für Dör f ler , d ie in den M e t r o p o l e n siedelten, u n d d ie E l i t e zog sich v o m L a n d 
in d ie S t ä d t e zurück . I h r Ehrge iz r ichtete sich n u n nicht m e h r au f ihr A n s e h e n i m 
u n m i t t e l b a r e n sozialen U m f e l d , sondern sie or ient ierten sich an anderen E l i t en des 
römischen Reiches . I n d e n ägypt i schen Dör fe rn fehl te n u n d ie U n t e r s t ü t z u n g durch 
d ie W o h l h a b e n d e n , w o d u r c h der ökonomische D r u c k stieg u n d sich der Gegensa tz 
zwischen Re i ch u n d A r m als e in Gegensatz zwischen S t a d t u n d L a n d z u n e h m e n d 
vert ief te . D i e E l i t e scheint sich v o n der F ö r d e r u n g der ägypt i schen T e m p e l zurückge
zogen z u h a b e n , die i m 3. J h . a l lmäh l i ch verwais ten u n d verf ielen oder be i Besuchen 
des Ka i sers i n der P r o v i n z zu Mi l i tär lagern umfunk t i on ie r t w u r d e n . E s scheint d e m 
nach , als h a b e m a n n u n z u n e h m e n d die soz ia lökonomischen u n d Statusuntersch iede 
als ku l ture l le Gegensä tze uminterpre t ier t u n d be ton t , u n d d a m i t in be inahe anachro 
nist ischer We i se neue, gewissermaßen e indimensionalere , griechische, ägypt i sche u n d 
römische Iden t i t ä ten bis d a h i n unbekannten Mus ters kreiert . 

I n d iesem U m f e l d scheint es mir durchaus denkbar , daß d ie lokalen E l i t e n auch ein 
neues E m p f i n d e n dafür entwickel ten, daß die Grabgebräuche , d ie sie pf legten, genu in 
ägypt i sch waren . D i e Ta t sache des a l lgemeinen Niedergangs der ägypt i schen K u l t e 
beweis t , daß d ie V e r w u r z e l u n g in den a l tägypt i schen Überzeugungen insgesamt ger in 
ger geworden war - u n d vermut l i ch a m geringsten in der hel lenisierten Bevö lkerung . 
S o m a g es angesichts des neuen A n t a g o n i s m u s z u a l l em Ä g y p t i s c h e n nur folgerichtig 
erscheinen, d a ß auch d ie a l ten G r a b s i t t e n diese Met ropo l i t en nicht m e h r in g le ichem 
M a ß e überzeugten , w o m i t auch das E n d e der diesen verpf l ichteten P o r t r ä t m u m i e n 
e inge läutet war . E t w a s übersp i t z t k ö n n e n wi r daher viel leicht zusammenfassen : 
D i e Ze i ten b ikul ture l ler , gr iechisch-ägypt ischer Iden t i t ä ten u n d Ausdrucks fo rmen , de 
n e n auch d ie P o r t r ä t m u m i e n ihre E n t s t e h u n g verdankten , waren vorbe i . 

"Ausführlich mit Nachweisen: Borg (1998) 88-101. 


