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ein besonderer basilophorer name am Beginn des 
neuen reiches

Charlotte dietrich1

abstract

„a special basilophorous name from the Beginning of the new Kingdom“
Basilophorous names are comparatively rare during the 18th dynasty, especially the ones con-
taining ʿnḫ. remarkably, one is featured on the famous donation stela of ahmose-nefertari as 
the name of the depicted king’s son: . Several aspects of his name are to debate: the 
function of ʿnḫ as either part of the name or as an epithet, whether an honorary transposition is 
applied, the grammatical analysis of the name pattern, which heavily depends on the aforemen-
tioned points, and the use of the cartouche. the article discusses and evaluates these aspects, 
offering a schema of possible interpretations for basilophorous names containing ʿnḫ.

1 einführung – die Schenkungsurkunde der ahmose-nefertari

Bei Arbeiten am Nordflügel des dritten Pylons in Karnak wurden im Laufe der 1930–1950er 
Jahre drei fragmente einer rechteckigen Stele gefunden,2 die sich heute im Luxor-Museum 
befindet.3 die mehrfache nennung König ahmoses i. und seiner großen Königlichen 
gemahlin ahmose-nefertari sowie der inhalt des textes erlauben eine datierung in die 
regierungszeit dieses Königs, allerdings ist das regierungsjahr in der datumsangabe am 

1 Österreichisches archäologisches institut, abteilung altertumswissenschaften, universität Wien 
(Charlotte.dietrich[at]oeaw.ac.at). dieser Beitrag entstand im rahmen des erC Starting grants 
„Challenging time(s): a new approach to Written Sources for ancient egyptian Chronology“, 
der durch den europäischen forschungsrat (erC) innerhalb des forschungs- und innovationspro-
grammes Horizon 2020 der Europäischen Union finanziert wird (Grant Agreement № 757951). 
die hier publizierten ergebnisse liegen alleine in der Verantwortung der autorin und spiegeln nicht 
notwendigerweise die Meinung der fördergeber oder der gastgeberinstitution (Österreichisches 
archäologisches institut, abteilung altertumswissenschaften, der Österreichischen akademie der 
Wissenschaften) wider, die folglich weder für die inhalte noch deren weitere Verwendung Verant-
wortung tragen.

 ich danke roman gundacker, annik Wüthrich und Marc Brose sowie elena Hertel, Johannes Jüng-
ling und Julian posch für zahlreiche Hinweise und hilfreiche diskussionen.

2 Chevrier (1936: 137); Harari (1959: 139); Leclant (1961: 181); Beylage (2002: 403).
3 inv.-nummer unbekannt; porter & Moss (1972: 73); römer (1994: 487).
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anfang des textes zerstört.4 die inschrift5 handelt von der transaktion eines Vermögens 
im Zusammenhang mit einem priesterlichen amt, das ahmose-nefertari inne hat; die 
details dieses prozesses sind jedoch auch aufgrund von Beschädigungen im text unsicher.6 
trotzdem ist die inschrift aufgrund ihrer Bedeutung für die etablierung des amtes der 
gottesgemahlinnen des amun zu Beginn des neuen reiches eine wichtige Quelle.7 

im Zentrum dieses Beitrages steht jedoch der name des mit seinen eltern ahmose i. und 
ahmose-nefertari dargestellten Königssohnes. die königliche familie, deren darstellung 
sich links neben der Inschrift befindet, opfert unter einer von wȝs-Szeptern gestützten 
Himmelshieroglyphe vor Amun-Re. Der Königssohn, der den König am Zeigefinger 
hält, ist kindlich dargestellt: er ist deutlich kleiner als seine eltern, nackt und trägt die 
Jugendlocke sowie ein -förmiges amulett um den Hals. Über ihm steht eine einzeilige 
senkrecht Beischrift:8 

4 eine datierung innerhalb der regierung ahmoses i. ist aufgrund der Zerstörung schwer möglich. 
Kees (1938: 109–110) nimmt an, dass ahmose i. erst nach seiner thronbesteigung ahmose-ne-
fertari ehelichte; aufgrund des jugendlichen alters ihres abgebildeten ältesten Sohnes plädierte er 
daher für eine datierung in die Jahre 5–10. tatsächlich sind aber die Zeitpunkte der eheschließung 
und der geburt ebenso wie das alter des Königssohnes unbekannt. Brose (in Vorbereitung) erläu-
tert anhand der von Vandersleyen (1971: 209–211) vorgebrachten paläographischen datierungs-
kriterien, welche jedoch auf einer sehr dünnen Beleglage fußen, eine mögliche datierung vor dem 
22. regierungsjahr. der Versuch einer eingrenzung der datierung innerhalb der regierungszeit 
ahmoses i. liegt jedoch außerhalb des fokus dieser arbeit.

5 Bearbeitungen in auswahl: drioton (1953); gitton (1976); Menu (1977); gitton (1981: 7–11 nr. 
2); Helck (1983: 100–103 [122]); Beylage (2002: 403–411 [6.2.1.1]); trapani (2002); Brose (in 
Vorbereitung).

6 graefe (1981: 101–102) bietet einen Überblick über die diskussion. Zu den Streitpunkten zählt, 
für welches priesteramt der ahmose-nefertari die Stiftung bestimmt war: Leclant & gitton (1977: 
793); robins (1983); ayad (2009: 6) plädierten für das der gottesgemahlin; dagegen graefe (1981: 
101) für das amt des Zweiten amunpriesters; nach trapani (2002: 165) handelt es sich um einen 
transfer von Besitztum des amtes des Zweiten amunpriesters zu jenem der gottesgemahlin. des 
Weiteren wird diskutiert, wer als Käufer bzw. Verkäufer auftritt: gitton (1976: 86) betrachtet den 
text als dokumentation des Verkaufes der Zweiten amunpriesterschaft von ahmose-nefertari an 
ahmose i.; Menu (1977: 97–98) dagegen kam zu dem Schluss, der König versehe seine frau 
mit einem amt, für welches er zugleich zahlt – also, wie graefe (1981: 101) es zusammenfasste, 
gleichermaßen als Käufer und Verkäufer auftritt –, da sie „ohne Vermögen“ sei, und dies geschehe 
im protokoll eines Verkaufes, um den Vorgang amtlich und dauerhaft zu machen; gitton (1979) 
verteidigte die Hypothese des Verkaufes von ahmose-nefertari an ahmose i. gegen Menu (1977); 
nach Kees (1938: 116); trapani (2002: 165) hatte ahmose-nefertari das amt des Zweiten amun-
priesters im namen ihres unmündigen Sohnes inne. ebenso ist unsicher, inwieweit überhaupt ein 
amt veräußert wird: gitton vertrat diese ansicht, welche von Menu und graefe abgelehnt wurde.

7 Sander-Hansen (1940: textanhang 1); graefe (1981: 101–103); gitton (1984: 28–32); ayad (2009: 
4–6).

8 dies ist der einzige Beleg für diesen Königssohn. Mehr Belege sind ihm nur zuzuordnen, wenn 
man ihn mit anderen, möglicherweise homonymen Mitgliedern der Königsfamilie identifiziert, 
beispielsweise durch die von gitton vertretene ansicht, es handle sich um dieselbe person wie den 
später vergöttlichten ʾIʿḥ-msi̯.w Zȝ-pȝ-ỉr (gitton 1976: 82–83 & 1981: 10–11; ihm folgend grimm 
& Schoske 1999: 86).

 da er in der Literatur aufgrund seines titels zȝ-nswt sms.w als ältester Königssohn und somit Kron-
prinz betrachtet wird, jedoch amenophis i. ahmose i. auf den thron folgte, wird üblicherweise 
angenommen, dass er noch vor seinem Vater verstarb und so sein jüngerer Bruder amenophis i. in 
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 ↓

zȝ-nswt sms.w n(.j) ḥʿ.w-nṯr 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺(-?)ʿnḫ(.w?)
„ältester Königssohn vom Leib des gottes, 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺(-?)ʿnḫ(.w?)“

neben dem singulären titel zȝ-nswt sms.w n(.j) ḥʿ.w-nṯr9 sind Lesung und analyse seines 
namens nicht gesichert. ein zentrales anliegen bildet die frage, ob ʿnḫ als teil des 
namens zu betrachten sei oder vielmehr, parallel zur Beischrift der großen Königlichen 
gemahlin auf derselben Stele (𓍹[ʾIʿḥ]-msi̯(.w) [Nfr.t]-ỉr(.jt)𓍺 ʿnḫ.tj „𓍹ahmose-nefertari𓍺, 
sie lebe“), als epitheton ʿnḫ(.w) „er lebe“.10 aidan dodson bemerkte außerdem, dass 
ein weiteres problem der analyse des namens darin besteht, ob die Kartusche den 
namen des Königssohnes selbst umgebe oder aber zum namen des Königs gehöre, 
was einen basilophoren prinzennamen ergäbe.11 die analytischen probleme des namen 
sind weitreichend, doch wurde dieser bisher nur in Zusammenhang mit einer anderen 
fragestellung erörtert und war nicht gegenstand einer eigenen untersuchung, was hier 
nun unternommen werden soll.

2 Basilophore namen

Basilophore namen gehören zu den exophoren namen, die sich durch eine referenz zu 
einer entität, welche nicht der namensträger ist, auszeichnen.12 im falle der basilophoren 
namen handelt es sich dabei um einen König.13 Sie beinhalten üblicherweise den thron-
namen (z.B. ʿnḫ-𓍹Mri̯.jj-Rʿw𓍺 

14) der eigennamen des Königs (z.B. ʿnḫ-𓍹Pjpj𓍺 

15). günther 
Vittmann unterschied einfache basilophore namen, welche ausschließlich aus einem 
basi lophoren element bestehen, von erweiterten basilophoren namen, bei denen dem 
basilophoren ein syntaktisches element beigefügt wird und die so eine aussage über 
den König treffen.16 in Letzteren ist es gleichermaßen möglich, den Königsnamen mit 

der thronfolge aufrückte (gitton 1976: 82; Schmitz 1976: 288 n. 2; gitton 1981: 10; grimal 1988: 
245; grimm & Schoske 1999: 43, 86; Barbotin 2008: 131). Ähnliche ereignisketten werden di-
versen zȝ.w-nswt sms.w des frühen neuen reiches, die ihren Vätern nicht auf den thron folgten, 
attestiert, z.B. ahmose, Sohn des Seqenenre djehutiaa (Schmitz 1976: 219–220; grimm & Scho-
ske 1999: 43; Barbotin 2008: 131), Siamun, wahrscheinlich ein Sohn ahmoses i. (Schmitz 1976: 
288; dodson 1990: 91 [nr. 2]; Barbotin 2008: 131), amenemhat, Sohn thutmoses iii. (Schmitz 
1976: 292, 301; Cline & o’Connor 2006: 415), thutmose, Sohn amenophis’ iii. (Lakomy 2018: 
29). Bereits Junker (1934: 35) kritisierte ähnliche argumentationen für zȝ.w-nswt sms.w des alten 
reichs, die auf eine bemerkenswerte Mortalität dieser gruppe hinweisen würden.

9 Vgl. Barbotin (2008: 264 n. 426); Lorenz (2017: 469, 590–591).
10 für eine gegenüberstellung dieser Möglichkeiten bzw. eine explizite Benennung der frage nach 

der Zugehörigkeit von ʿnḫ s. drioton (1953: 14); gitton (1976: 82–83 & 1981: 10–11); dodson 
(1990: 92 [nr. 1]); robins (1991: 71); Lorenz (2017: 71–72).

11 dodson (1990: 91 n. 36).
12 Vernus (1986: 121); Vittmann (2013: 2).
13 Quaegebeur & Vandorpe (1995: 844).
14 ranke (1935: 160.24).
15 ranke (1935: 63.23).
16 Vittmann (2013: 5–6), s. auch Quaegebeur & Vandorpe (1995: 844): „A special category […] are 

the an (anthroponyms, anm. d. autorin) consisting of a royal name only.“
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oder ohne Kartusche zu schreiben,17 während erstere üblicherweise ohne Kartusche 
geschrieben werden – womöglich, um sie gerade vom homonymen König abzusetzen.18 
allerdings bleibt diese letzte regel nicht ohne ausnahme. das seltene phänomen eines 
einfachen basilophoren namens in Kartusche ist am namen des  ↓ ỉm.j-
rʾ pr wr 𓍹Ḫpr-kȝ-Rʿw𓍺 „obergutsverwalters 𓍹Ḫpr-kȝ-Rʿw𓍺“ zu beobachten.19 dieser ist 
auf drei Monumenten überliefert, wobei er auf zweien mit Kartusche und auf einem 
ohne Kartusche erscheint.20 eine mögliche erklärung hierfür bietet, dass jene denkmäler 
mit dem namen in Kartusche (Leiden ap 64 und guimet 11324) keine königliche 
titulatur enthalten, während Cg 20531 von den namen amenemhats ii. bekrönt wird. 
Möglicherweise war es Ḫpr-kȝ-Rʿw nicht erlaubt, seinen einfachen basilophoren namen 
mit der Kartusche des amtierenden Herrschers in optische Konkurrenz treten zu lassen.

die unterscheidung zwischen einem einfachen basilophoren namen, der intentional 
mit referenz auf den König vergeben wurde, und einem personennamen, den durch 
Zufall auch ein König trägt, stellt eine besondere problematik dieses namenstypus dar. 
Mit Sicherheit ist sie nur für individuen möglich, die den namen vor Herrschaftsantritt 
eines homonymen Königs trugen21 – danach ist es schlichtweg unmöglich zu entscheiden, 

17 Vgl. hierzu auch Zecchi (2018: 18–20). für die erweiterten basilophoren namen des Musters Kn- / 
-Kn der dritten Zwischenzeit vermutet Leahy (1992: 153) einen Zusammenhang zwischen der 

familienzugehörigkeit des namensträgers und der Schreibung des basilophoren elements in Kar-
tusche – Letzteres sei bei Mitgliedern der königlichen familie zu beobachten, jedoch kaum bei 
namensträgern aus privatfamilien. Zuletzt sei hier bemerkt, dass es zuweilen möglich gewesen 
scheint, den erweiterten basilophoren namen desselben individuums sowohl mit als auch ohne 
Kartusche um den enthaltenen Königsnamen zu schreiben. ein Beispiel hierfür liegt im grab des 
nomarchen Wah-kas ii. (Qau el-Kebir nr. 18) vor, dessen Sohn einmal  zȝ=f 
[n(.j) ẖ.t=f?] 𓍹Z(j)n(.j) Wsr.t[𓍺] ⸢ʿnḫ⸣ (s. Steckeweh 1936: Tf. 14i) und einmal  
zȝ=f mr.jj=f Z(j)-n(.j)-Wsr.t-[ʿnḫ] (s. petrie 1930: tf. XXiii) geschrieben wird. für die Zuordnung 
beider namen zu einem individuum, vgl. Steckeweh (1936: 7); ilin-tomich (2021: Qau el-Kebir, 
tomb 18; https://pnm.uni-mainz.de/3/inscription/2605).

18 Es sei hier bemerkt, dass einfache basilophore Namen offenbar im Alten Reich nicht auftraten, da 
der eigenname des Königs nach seiner thronbesteigung mutmaßlich nicht mehr an nicht-königli-
che personen vergeben werden durfte (vgl. Scheele-Schweitzer 2014: 119–120; gundacker 2015b: 
644). dies erklärt auch die Überarbeitung einer inschrift im grab Meresanchs iii, durch die der 
name eines  N(.j)-Rʿw-wsr (für die Lesung und analyse dieses namens s. gundacker 2018: 
157–161), wohl anlässlich der regenz des homonymen Königs, zu einem basilophoren namen 

 überformt wurde (vgl. Scheele-Schweitzer 2014: 119–120). eine ähnliches phänomen be-
obachtete roman gundacker für die pyramidentexte Sesostrisanchs, in welchen die beiden formen 
Z(j)n(.j)Wsr.t und Z(j)-n(.j)-Wsr.t-ʿnḫ.w nebeneinander auftreten (gundacker 2010: 132–135). 
dass jedoch zumindest in späteren epochen einfache basilophore namen auftraten, soll im folgen-
den fließtext verdeutlicht werden.

19 ranke (1935: 269.1); franke (1984: 284 [dossier nr. 457]); Vittmann (2013: 6).
20 Stele Leiden ap 64 (Boeser 1909: 3–4 [nr. 6]; tf. V; Simpson 1974: 18, tf. 34 [anoC 23.2]; Vit-

tmann 2013: 6; van nieuwenhove 2019: 88–94 [abb. 20]), fragment einer Stele oder Kapelle Musée 
guimet 11324 (Simpson 1974: 18, tf. 35 [anoC 23.3]) und Stele Cg 20531 (Lange & Schäfer 
1908: 133–135 [Cg 20531]; Simpson 1974: 18, tf. 35 [anoC 23.1]; van nieuwenhove 2019: 85–88 
[abb. 19]).

21 So z. B. ʾIʿḥ-msi̯.w auf einer Stele des Mittleren reiches (Cg 20322; Lange & Schäfer 1902a: 335).
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ob eine privatperson nach einem Herrscher benannt wurde oder den namen aus anderen, 
nicht mit dem König verbundenen gründen erhielt.22

3 das namensmuster  / 

Basilophore namen des Musters  /  sind seit dem alten reich belegt und 
können in weiten teilen der pharaonische geschichte nachgewiesen werden.23 ab dem 
Mittleren reich treten auch namen desselben Musters ohne Kartusche (Kn-  / -Kn) 
auf, was die Materialbasis bedeutend erweitert.24 dabei wird interessanterweise deutlich, 
dass das namensmuster im neuen reich nicht belegt ist25 – möglicherweise steht dies in 
Zusammenhang mit dem phänomen, dass in dieser periode allgemein vergleichsweise 
wenige basilophore namen auftreten26 – jedoch in der dritten Zwischenzeit und Spätzeit 
wieder rege genutzt wird.27 

22 als Beispiel hierfür nennt Vittmann (2013: 6) den namen ttj im alten reich. der Widerspruch 
zu der Beobachtung aus n. 15 ist ungelöst und bedürfte einer untersuchung. die ambivalenz von 
einfachen basilophoren namen oder mit Königen homonymen personennamen schildern auch 
yoyotte (1988: 159); Leahy (1992: 146); geisen (2017: 228).

23 Z. B. in auswahl: ʿnḫ-𓍹Kȝkȝj𓍺 (?) (ar, 5. dyn.; ranke 1935: 66.19; Borchardt 1937: 
105; Scheele-Schweitzer 2014: 306–307 [756]), ʿnḫ-𓍹ʾImnw-m-ḥȝ.t𓍺 (?) (Mr, 12. 
dyn.; Louvre e 11053; ranke 1935: 28.11),  ʿnḫ-𓍹Sḥtp-ỉb-Rʿw𓍺 (?) (Mr, 12-13. dyn.; 
Cg 23045/Je 39587; Kamal 1909: 41; ranke 1935: 318.7),  ʿnḫ-𓍹Ḫpr-kȝ-Rʿw𓍺 (?) (Mr; 
Wien aÄ 35; Jaroš-deckert 1987: 1,7 [ÄS 35]),  ʿnḫ-𓍹Wsrkn𓍺 (?) (3. ZZ, 22. dyn.; Je 
91300; ranke 1952: 87.3; Leahy 1992: 146–147 [nr. 2]), ʿnḫ-𓍹Psmṯk𓍺 (SZ, 26. dyn.; 
 daressy 1904: 117; ranke 1952: 63.24).

24 Z. B. in auswahl: ʾImnw-m-ḥȝ.t-ʿnḫ.w (?) (Mr, 12. dyn.; Kairo Cg 20581; 
Lange & Schäfer 1902b: taf. XLVii & 1908: 221; ranke 1952: 28.11; das w könnte auch eine 
Koseendung sein, s. n. 54),  Wsr-kȝ-Rʿw-ʿnḫ.w (2. ZZ, 15. Dyn.?; Ransom Williams 
1918: 172 [nr. 9]; tf. XXVii 9; ranke 1935: 86.18),   Ttj-ʿnḫ (2. ZZ, 17. dyn.; uC 40185; 
Whelan 2007: 80–81; ranke 1935: 384.16), ʿnḫ-Ššḳ (?) (3. ZZ, 22. dyn.; Louvre 
iM 3107/n 421 X27; ranke 1952: 66.16; Leahy 1992: 149 [nr. 6–7]), ʿnḫ-Psmṯk (?) (SZ, 
27. dyn,; Louvre iM 4076/n 441, ranke 1952: 63.24).

25 gitton (1976: 83); Leahy (1992: 161 n. 26). Vgl. auch raue (2003: 370), der bemerkte, dass „na-
men wie thutmosisanch fehlen“. die von Lopes (1998: 706) als „ʿȝ-ḫpr.w-rʿ vit pour l’éternité“ 
und „Nb-mȝʿt-rʿ vit pour l’éternité“ übersetzten namen gehören nicht zum hier besprochenen na-
mensmuster, sondern vielmehr zum Muster Kn-r-nḥḥ.

26 Vgl. Lopes (1998: 708); payraudeau (2016: 258). auch Leahy (1992: 146) beobachtete, dass ba-
silophore namen gerade in der 18. dynastie sehr selten waren, allerdings in der ramessidenzeit 
wieder auftrieb erhielten. in den Stichproben in raue (2003: 386) wurden in jener aus heliopolita-
nischem Material der 18.-20. dynastie ein ungewöhnlich hoher anteil an basilophoren namen von 
9,4% beobachtet, während die Stichprobe aus dem memphitischen gebiet für dieselbe Zeitspanne 
lediglich 2,8% basilophore namen aufwies. in den anderen Stichproben rangierte der anteil basilo-
phorer namen in verschiedenen abschnitten des neuen reiches zwischen 1,7-5,6%. im Vergleich 
dazu ergab die Studie der personennamen des alten reichs (Scheele-Schweitzer 2014: 113), dass 
in dieser epoche insgesamt ca. 8% der namen basilophor waren. dass der anteil der heliopolita-
nischen Stichprobe aus dem neuen reich den von Scheele-Schweitzer ermittelten Wert des alten 
Reichs übertrifft, illustriert den Sonderstatus der Ortschaft.

27 Vgl. Leahy (1992: 147); payraudeau (2016: 258).
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die analyse dieses namensmusters bereitet eine reihe von problemen. Zentral hier für 
ist das phänomen der hierarchischen umstellung, das sich jedoch nicht unbedingt zwei-
fels frei feststellen lässt,28 da je nach analyse der syntaktischen elemente ʿnḫ eine initiale 
(prädikatives adjektiv im adjektivalsatz29 oder Subjunktiv im Verbalsatz) oder finale 
(prädikatives pseudopartizip im adverbialsatz oder Subjekt im Substantivalsatz) position 
einnehmen kann.30 dass eine hierarchische umstellung vorliegen kann, wird vor allem 
durch spätere Belege des namensmuster gestützt, die auch graphisch ʿnḫ in der initialen 
position wiedergeben, sowie die nebenüberlieferung solcher namen im griechischen.31 
doch eine pauschale annahme, die tatsächliche Wortstellung sei stets ʿnḫ-Kn gewesen, 
wird dem Befund gerade aufgrund der möglichen Differenz zwischen Schriftbild und 
syntaktischer reihenfolge im Ägyptischen nicht unbedingt gerecht,32 und es müssen nicht 
alle mit ʿnḫ gebildeten basilophoren namen aller epochen einem einzigen namensmuster 
angehören.

3.1 forschungsgeschichte der namensmusters   /  in verschiedenen 
epochen

die tiefe der probleme spiegelt sich wider in der Vielfalt der vorgebrachten Hypothesen. 
Hermann ranke geht in seinem Standardwerk über Die Ägyptischen Personennamen nicht 
systematisch vor. Welche erwägungen hinter der uneinheitlichkeit von einträgen im ersten 
Band wie ʿnḫ-𓍹Kȝkȝj𓍺 „es-lebt-(König)-Kakai“33 zum einen, 
𓍹Wsr-kȝ=f𓍺-ʿnḫ „(der-König)-Weserkaf-lebt“34 zum anderen und  𓍹Ḫʿi̯=f
ʿw𓍺-ʿnḫ(.w) (ʿnḫ-ḫʿi̯=f-Rʿw?) „Chephren-lebt“35 zum dritten liegen, bleibt unklar.36 in 
manchen Einträgen legt er die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten offen, doch keines-

28 peust (2007: 118, 121).
29 peust (2007: 120).
30 die parallele problematik der analyse theophorer namen mit hierarchischer umstellung schildert 

auch Brose (2013: 25).
31 für eine gegenüberstellung demotischer und griechischer namensformen, s. Lüddeckens et al. 

(2000: 98–105). Leahy (1992: 153) betrachtet die hierarchische umstellung in solchen namen 
während der dritten Zwischenzeit als bewussten archaismus und vermutet, dass der gebrauch der 
Kartusche um das basilophore element des namens im Zusammenhang mit der anwendung der 
hierarchischen umstellung steht.

32 Zur problematik graphisch einheitlicher namen, welche dennoch diversen namensmustern zuzu-
ordnen sind, s. gundacker (2014).

33 ranke (1935: 66.19).
34 ranke (1935: 86.16).
35 ranke (1935: 265.15).
36 Laut thirion (1994: 178) arbeitete er unter der annahme, dass im alten reich prinzipiell 

geschrieben, jedoch ʿnḫ-Kn zu lesen sei. der beigeordnete Verweis auf rankes diskussion der 
Wortstellung in theo- und basilophoren Namen mit Verbalformen mit Suffixpronomen („Zu den 
Bildungen der form “, ranke 1952: 257–258) erörtert jedoch gerade nicht die problematik 
von Namen, in denen kein Suffixpronomen auftritt, was doch erheblichen Einfluss auf die Möglich-
keiten zur analyse der Syntax hat. außerdem wird der aussage thirions bereits durch die zuvor 
angeführten Beispiele widersprochen, in denen ranke nicht für alle Belege des alten reiches eine 
Lesung ʿnḫ-Kn ansetzt.
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wegs in allen.37 Schließlich plädiert er im zweiten Band wohl unter aufgabe der prinzipien 
des ersten Bandes für die allgemeine analyse der Verbalform als Subjunktiv, um „es-lebe-
Kn!“ zu übersetzen.38 

in seinem Beitrag zu basilophoren namen analysiert Winfried Barta namen dieses 
Musters als Satznamen mit prädikativem pseudopartizip (Kn-ʿnḫ.w „Der-‚König‘-lebt“).39 
diese pauschale analyse ist jedoch problematisch, da keine Sicherheit besteht, dass alle 
mit ʿnḫ gebildeten basilophoren namen aller epochen einem einzigen namensmuster an-
ge hören. Besonders schwer zu vereinen ist Bartas analyse mit der von Henry g. fischer 
postulierten Vermeidung von pseudopartizipien in (den oftmals zu basliophoren namen 
parallelen) theophoren namen des alten reiches40 und steht außerdem im Widerspruch zu 
den erwähnten späteren graphien, in denen ʿnḫ vor den Königsnamen treten kann,41 was 
eine hierarchische umstellung und so auch eine analyse als pseudopartizip ausschließt.

für diese namen mit sicher initialem ʿnḫ setzt Joachim f. Quack anhand der demo-
tischen Beleglage zwei mögliche Verbalformen an, die er anhand der vorangestellten 
-Gruppe sowie der divergierenden griechischen Wiedergaben differenziert: zum einen den 
Subjunktiv (entspr. ʿnḫ-Kn „Kn-möge-leben“; jene mit -gruppe, deren griechische 
Wiedergaben mit ἀχο-/ἀχα- beginnen) und zum anderen ein abstrakt-relativisches Präsens 
(ʿnḫ-Kn „So-wahr-Kn-lebt“; jene ohne -gruppe, deren griechische Wiedergaben mit 
χα-, die altkoptischen mit qa- beginnen).42 ebenfalls für eine analyse des Satzmusters als 
Verbalsatz mit Subjunktiv („es-lebe-Kn!“) im Material des alten reiches plädiert roman 
gundacker, schließt jedoch eine weitere Bildungsform von erweiterten basilophoren 
namen mit pseudopartizip („Kn-lebt!“) dezidiert nicht aus.43 Ähnlich äußert sich Katrin 
Scheele-Schweitzer, die sowohl optativische („Wunsch“; vermutlich ist eine analyse 
der Verbalform als Subjunktiv gemeint) wie indikativische („feststellung“; hier wird 
vermutlich auf die deutung als prädikatives pseudopartizip oder adjektiv gezielt) 
aussagen in den namen für möglich hält, jedoch ebenfalls erstere deutlich präferiert 
ohne Letztere endgültig auszuschließen.44 für die basilophoren namen Kn-  / -Kn 
der dritten Zwischenzeit betrachtet anthony Leahy die analyse der namen mit einem 
„prospective sḏm.f“ („May-KN-live“) als gesichert. Für vorangegangene Epochen schließt 
er eine alternative namensbildung Kn-psp nicht aus, weist jedoch darauf hin, dass eine 

37 ranke (1935: XXi; 268.5).
38 ranke (1952: 32).
39 Barta (1990: 6).
40 fischer (1996: 61–66).
41 Z. B.  ← ʿnḫ-Wȝḥ-ỉb-Rʿw (Louvre n 679; 26. dyn.; ranke 1935: 63.5).
42 Vgl. Quack (1991: 91–93). gourdon (2006: 98) weist darauf hin, wie schwierig die unterschei-

dung der formen in hieroglyphischen Schreibungen fällt.
43 gundacker (2014: 80). auf den vorgehenden Seiten (gundacker 2014: 78–79) werden mit ʿnḫ 

gebildete theophore namen behandelt; diese Betrachtungen sind auch Voraussetzung für die ein-
schätzung der basilophoren namen.

44 Scheele-Schweitzer (2014: 69, 116, 292 [nr. 672], 293-294 [nr. 678-683], 294-297 [nr. 685-686, 
690-695], 298 [nr. 704], 299 [nr. 710-711], 301 [nr. 726], 302-303 [nr. 728, 734-735], 305-307 
[nr. 750, 756-757]).
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Schreibung mit plenem w nicht zweifelsfrei auf ein pseudopartizip hindeute, da auch der 
prospektiv des altägyptischen diese endung trage.45 
Dabei spezifiziert Leahy nicht, ob er der acht Jahre zuvor durch James P. Allen46 am Be-
fund des altägyptischen gefestigten unterscheidung von prospektiv und Subjunktiv oder 
aber einem Grammatikmodell ohne Differenzierung von Prospektiv und Subjunktiv (so 
etwa bei Wolfhart Westendorf47 und Hans J. polotsky48) folgt. der Vollständigkeit halber 
sollen hier beide Möglichkeiten erörtert werden.

ist die von allen anhand des ägyptologischen paradigmenverbs „prospective sḏm.w=f“ 
ge nannte form gemeint, sind die probleme graphisch-morphologischer wie semantischer 
natur. denn trotz seiner Benennung sind es gerade die Verben der Klasse iiirad., und ent-
sprechend auch sḏm selbst, welche das paradigmatische w nicht annehmen.49 obendrein 
vermerkte allen mit Verweis auf elmar edel,50 dass der altägyptische prospektiv in 
initialer position nicht optativisch gebraucht wurde. Setzt man also eine unterscheidung 
zwischen prospektiv und Subjunktiv an, so ist für die zusammengesetzten basilophoren 
namen ein subjunktivisches sḏm=f nach allen klar vorzuziehen.

Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Leahy polotskys ungeschiedene form von 
prospektiv(-Subjunktiv) mit optativischer Bedeutung (Leahy übersetzt „May-Kn-live“) 
annimmt, wofür das w Morphem diagnostisch verwendet werden soll. doch die for-
schungs  ge schichtliche obsoleszenz dieser Verbalform verbietet auch diese analyse des 
na mens musters.
demzufolge ist die analyse eines plene geschriebenen w in namen des Musters Kn-  / 

-Kn als Merkmal des (altägyptischen) prospektivs zurückzuweisen und somit eine Kon-
struktion solcher namen als adverbialsätze mit prädikativem pseudopartizip weiter hin 
nicht kategorisch auszuschließen. Weiterhin wurden auch durch deutungen des w als 
defek tiv geschriebene admirativpartikel51 oder Koseendung52 in Betracht gezogen. 

dabei ist es bemerkenswert, dass im alten reich erweiterte basilophore namen des 
Musters Kn-  / -Kn konsistent ohne plenes w geschrieben wurden.53 dieses tritt erst 

45 Leahy (1992: 153). Möglicherweise meinte Leahys „old Egyptian“ auch „älteres Ägyptisch“, da 
er zuvor über Belege des alten wie auch des Mittleren reiches sprach.

46 allen (1984: §§ 265–267), s. auch edel (1955: 238 § 511).
47 Westendorf (1962: § 192).
48 polotsky (1976: 23).
49 allen (1984: 722 [table 20 3-lit.]); Schenkel (2000: 27, 41, 42–43, 87–88). ausnahmen aus den 

Pyramidentexten finden sich in Brose (2018 (unpubliziert): 78–79). Dass ʿnḫ nicht zu diesen aus-
nahmen zählt, verdeutlichen Konstruktionen, in denen es von mri̯ regiert wird und der prospektiv 
zumindest graphisch, aber daraus abgeleitet wahrscheinlich auch morphologisch, nicht durch w 
ausgedrückt wird (allen 1984: § 230). die feststellung eines formalen unterschiedes der formen 
gründet vielmehr auf der Morphologie der infirmen Verbklassen; vgl. Allen (1984: §§ 265–266, 
722 [table 20: 3ae-inf.]) 

50 edel (1955: § 511); allen (1984: §§ 266–267).
51 Brose (2013: 27); gundacker (2014: 74).
52 gundacker (2014: 67; nur für das alte reich).
53 Keiner der nn-  geschriebenen namen in Scheele-Schweitzer (2014: 292–309) weist ein plenes 

w auf. diese einschränkung sei hier explizit auf Kn- -namen bezogen. für namen mit tatsäch-
lich mit plenem w geschriebenem prospektiv anderer Verben s. gundacker (2015b: 641).
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nach dem alten reich, spätestens im Mittleren reich, in diesen namen auf.54 Während für 
das alte reich von fischer55 eine Vermeidung des pseudopartizips in der namensbildung 
theophorer (und, im analogschluss, wohl auch basilophorer) personennamen angenommen 
wurde, konnten seit dem neuen reich auch theophore namen wie ʾImnw-ḥtp(.w)56 durch 
nebenüberlieferung gesichert in dieser Wortstellung und entsprechend mit pseudopartizip 
gebildet werden. demzufolge ist die Vermeidung des pseudopartizips nach dem alten 
reich nicht mehr anzusetzen und es besteht die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwi-
schen der Bildung von namen mit pseudopartizip und dem auftreten des plenen w.
aus anderen erwägungen kommt Leahy ebenfalls zu dem Schluss, dass ein mögliches 
namensmuster mit der Wortstellung Kn-ʿnḫ zumindest für das Mittlere reich anzuneh-
men sei, nicht jedoch für das Material der dritten Zwischenzeit.57 dieses Letztere tran-
skribiert und übersetzt auch frédéric payraudeau konsequent mit ʿnḫ-Kn „Vive-Kn“.58

Mit Berufung auf die untersuchungen von pascal Vernus59 erwähnt Carsten peust 
außerdem eine mögliche analyse theophorer namen mit ʿnḫ als cleft sentence ohne ỉn, 
die im analogschluss zum hier besprochenen basilophoren pendant eine Übersetzung als 
„Kn-ist-es-der-lebt“ führt.60  dieses von Vernus für das neuägyptische des neuen reiches 
und der dritten Zwischenzeit beobachtete phänomen61 ist jedoch beim vorliegenden 
Beleg, der gerade in der Zeitenwende von Zweiter Zwischenzeit zu neuem reich liegt, 
zu vernachlässigen.

3.2 analyse basilophorer namen des Musters  / 

unter Berücksichtigung der besprochenen erwägungen zur typologie und Struktur 
basilophorer namen sowie der beachtlichen unsicherheit in ihrer analyse greift die in 
der Literatur zentral behandelte frage, ob ʿnḫ einen teil des namens  darstellt 
oder nicht, deutlich zu kurz und bietet keine präzise abbildung der problematik dieses 
falles, der verschiedene Komplikationen vereint. Könnte die frage, ob ʿnḫ teil des 
namens ist, unabhängig gelöst werden, würden beide möglichen Lösungen lediglich zu 
weiteren analytischen fragen führen. im falle eines zusammengesetzten basilophoren 
Namens eröffnet die graphisch initiale Stellung des Königsnamens die Möglichkeit einer 
hierarchischen umstellung; doch weder die syntaktische abfolge von Königsname und 
ʿnḫ noch die entsprechende grammatische analyse sind gesichert. Stellt ʿnḫ ein epitheton 
(vivat!) dar, folgt durch die Herrschaft eines homonymen Königs und der praxis des 

54 S. n. 24
55 fischer (1996: 61–66); gestützt von Scheele-Schweitzer (2014: 67–68).
56 Vgl. fecht (1960: § 138 n. 227).
57 Leahy (1992: 154). analog zu den hier behandelten basilophoren namen spricht sich Brose (2013) 

gegen einen ausschluss der analyse theophorer namen mit pseudopartizip aus und plädiert dafür, 
dieses weiterhin als option zu berücksichtigen.

58 payraudeau (2016: 258).
59 Vernus (1987: 175–181).
60 peust (2007: 121).
61 Vernus (1987: 175).
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neuen reiches, namen von Königssöhnen gelegentlich in Kartusche zu schreiben,62 
die frage, wem die Kartusche gebührt und ob es sich überhaupt um einen basilophoren 
namen handelt. in einem sehr umständlichen fall wäre es theoretisch möglich, dass 
es sich um einen einfachen basilophoren namen handelt, der nach den von Vittmann 
erläuterten Konventionen keine Kartusche aufweisen sollte, welche dann jedoch dem 
namen des Königssohnes aus anderen, unbekannten gründen hinzugefügt wird, wie es 
im neuen reich möglich war (s. unten a.ii.b). Zugleich erlaubt es der oben erläuterte 
Beleg des 𓍹Ḫpr-kȝ-Rʿw𓍺 nicht, die Möglichkeit eines einfachen basilophoren namens mit 
Kartusche (welche nun dem basilophoren element und somit dem namen des Königs gilt) 
auszuschließen (s. unten a.ii.a).
unter Berücksichtigung der soeben skizzierten umstände ergeben sich also folgende 
analysemöglichkeiten des namens :

tabelle 1 | analysemöglichkeiten des namens

a Basilophorer name
a.i erweiterter basilophorer name

a.i.a erweiterter basilophorer name mit hierarchischer umstellung
(1) ʿnḫ-𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 (Subj.) „Möge-𓍹ahmose-(i.)𓍺-leben“
(2) ʿnḫ-𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 (adj.) „𓍹ahmose-(i.)𓍺-ist-lebendig“a

(3) ʿnḫ-𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 (abstr.-rel. präsensb) „So-wahr-𓍹ahmose-(i.)𓍺-lebt“
a.i.b erweiterter basilophorer name ohne hierarchische umstellung

(4)	 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺-ʿnḫ (adj.) „der-lebendige-𓍹ahmose-(i.)𓍺“
(5) 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺-ʿnḫ (subst. adj.) „𓍹ahmose-(i.)𓍺-ist-ein-Lebendiger“
(6) 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺-ʿnḫ(.w) (psp) „𓍹ahmose-(i.)𓍺-lebt“

a.ii einfacher basilophorer name (mit epitheton)
a.ii.a einfacher basilophorer name mit Kartusche (mit epitheton)

(7)	 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 ʿnḫ(.w) „𓍹ahmose-(i.)𓍺, er lebe“ (basilophores element 
des prinzennamens in Kartusche, welche zum basilophoren element 
gehört)

a.ii.b einfacher basilophorer name ohne Kartusche (mit epitheton)
(8) 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 ʿnḫ(.w) „𓍹ahmose-(i.)𓍺, er lebe“ (einfacher basilophorer 

prinzenname in Kartusche, welche nicht zum basilophoren element ge-
hört)

B theophorer personenname (Muster gn-msi̯.w „gn ist geboren“; mit epitheton)
(9) 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 ʿnḫ(.w) „𓍹ahmose𓍺, er lebe“ (theophorer prinzenname 

in Kartusche)

a Über die problematik der unterscheidung von Verbal- und adjektivalsätzen sowie Beispiele wahr-
scheinlicher adjektivalsatznamen s. gundacker (2014: 46–47 n. 86).

b die Bestimmung der Verbalform in der eidesformel und entsprechend auch in einem diese bein-
hal tenden namensmuster ist nicht unproblematisch. die hier in der terminologie Wolfgang 

62 die praxis, die namen von Königssöhnen in Kartusche zu schreiben, wurde wiederholt als phäno-
men des neuen reiches bzw. eines abschnittes dessen bezeichnet (Wildung 1969: 205, 213; gitton 
1976: 83 n. 1; Hohneck 2006: 61; Xekalaki 2011: 65–66; Lorenz 2017: 72; Bickel 2021: 35 n. 138), 
allerdings bleiben die regeln für die praxis obskur (dodson 1990: 91 n. 36; Lorenz 2017: 629).
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Schenkels an ge gebene form („abstrakt-relativisches Präsens sḏm=f/ỉrr=f“; Schenkel 2012: 201–
203 7.3.1.1.4 Kern-Matrix 2 b; für eine gegenüberstellung verschiedener terminologien s. Hutter 
2017: 62–63) wurde von Quack (1991: 93) („substantiviertes („emphatisches“) imperfektives 
sḏm=f“) und osing (1976b: 505-506, n. 214) („imperfektivische sḏm·fForm“) befürwortet contra 
die inter pre tation als subordiniertes prädikatives präsens sḏm=f von osing (1976a: 32-33; insb. 
n. 247 (3)) („nicht-emphatisches sḏm·f […] Bildungstyp sadmắ·f […] in Umstandssätzen“ und 
gardiner (1957: 158-165; insb. §218) („adverb clauses […with] subordinate sḏm·f […] used in 
oaths“), für einen Überblick über die Diskussion s. Quack (1991: 93). Weitere Analysen finden 
sich bei Junge (2008: 307) („selbstständiges prospektives sdm=f“) und Borghouts (2010: 200-
205, insb. §56.b) („Momentaneous“). Mit den seit dem alten reich auftretenden mit eidesformel 
gebildeten namen beschäftigt sich gourdon (2006). Sein fokus liegt auf den namen , 
für die er ein namensmuster mit eidesformel vorschlägt (ʿnḫ-n=s-Pjpj), welche er wiederum mit 
einem „prospectif“ (gourdon (2006: 98) gebildet sieht.

Hierbei bleibt zu beachten, dass es sich um einen besonders schwierigen fall handelt. 
ohne hierarchische umstellung würden die unter a.i.b gelisteten Möglichkeiten entfallen; 
ohne Kartusche würden beide unter a.ii gelisteten optionen entfallen und stattdessen eine 
andere, im vorliegenden fall auszuschließende Möglichkeit an ihre Stelle treten: 

a.ii  einfacher basilophorer name ohne Kartusche (mit epitheton): ʾIʿḥ-msi̯(.w) ʿnḫ(.w) 
„ahmose-(i.), er lebe“.

4 Anchahmose oder Ahmoseanch?

die Sekundärliteratur zur Verkaufsurkunde der ahmose-nefertari geht nicht in solchem 
detail auf den namen des Königssohnes ein. Viele autoren kommentieren in ihren 
editionen die Besonderheiten des namens nicht – soweit eine Lesung als erweiterter 
basilophorer name erfolgte,63 wird diese meist nicht erläutert und auch Übersetzungen 
des namens, aus denen informationen zu gewinnen wären, fehlen. ein anderer teil der 
autoren betrachtet ʿnḫ als epitheton,64 spezifiziert aber meist nicht, ob der Name als Typ 
a.ii (einfacher basilophorer name) oder typ B (theophorer personenname) betrachtet 
wird. 65 Letztere annahme ist möglich, da der name ahmose schon vor ahmose i. – und 

63 „ahmès-ânkh“ (drioton 1953: 11, 14); „ahmès-ankh“ (Harari 1959: 139 n. 3); „ahmès-ankh“ 
(Leclant 1961: 181 [j]); „ʿAḥmosi-ʿankh“ (Porter & Moss 1972: 73); „Ahmose-ankh“ (Dodson 
1990: 92 [nr. 1]); „ahmosis-ankh“ (Lalouette 1995: 139); „ahmosi-ankh“ (trapani 2002: 165), 
„ahmose-ankh“ (Xekalaki 2011: 64), „ahmes-ankh“ (revez 2013: 452 [18.7]) „ahmose-ankh“ 
(Lorenz 2017: 70–75, 534, 629). Man bemerke, dass all diese deutungen als erweiterter basilo-
phorer name in die Kategorie a.i.b fallen müssen, also von keiner hierarchischen umstellung 
ausgehen. Leider wurden gründe hierfür nicht elaboriert.

64 „Aḥmes“ (Kees 1938: 108–109); „Ahmès“ (Vandersleyen 1971: 194 & 1995: 239); „𓍹ahmès𓍺, 
qu’il vive“ (Vandersleyen 1983: 314), „Jʿḥ-mśw“ (Schmitz 1976: 288); „ahmès“ (gitton 1976: 67, 
83); „ahmès“ (Menu 1977: 93, 98); „ahmose” und „ahmose - Sapair” (grimm & Schoske 1999: 
43, 68, 122, 124–125); „𓍹Jꜥḥ ms(j)𓍺 ꜥnḫ(.w) ‚Ahmose, er lebt‘“ (Beylage 2002: 404–405); „Ahmès“ 
und „ʾIʿḥms ʿnḫ(.w) ‚Ahmosis, qu’il vive‘“ (Trapani 2002: 154, 155 n. 26); „Ahmès“ (Stasser 
2002: 33); „iâhmès vivant“ (Barbotin 2008: 206); „𓍹Jꜥḥ-ms𓍺 ꜥnḫ ‚Ahmose, er lebe‘“ (Brose (in Vor-
be reitung)).

65 Lorenz (2017: 71–72) erwägt eine Auflösung des Namens mit Epitheton („[I]f the name is to be 
read simply ‚Ahmose,‘ followed by the epithet ‚May He Live‘, then the prince’s full name has been 
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auch vor einem seiner königlichem Vorgänger, ahmose Snḫt-n-Rʿw,66 – von privatpersonen 
getragen wurde.67 dennoch ist es natürlich naheliegend, dass der Sohn eines Königs nach 
seinem Vater oder großvater benannt wird (patronymie/papponymie), was die deutung 
als typ B (theophorer personenname) unwahrscheinlich macht.

Michel gitton, welcher es präferiert, ʿnḫ als epitheton zu betrachten, argumentiert 
für diese Lösung, da die namen königlicher nachkommen im neuen reich in Kartusche 
geschrieben werden konnten und da namen des Musters Kn-ʿnḫ in dieser periode nicht 
belegt seien, während der name ʾIʿḥ-msi̯(.w) in der ahmosidischen familie weit verbreitet 
gewesen sei.68 Er identifiziert weiterhin den Königssohn  mit dem vergöttlichten 
Königssohn ahmose-Sapair – seine geburt nach dem militärischen Siegeszug ahmoses i. 
sei ein gefeiertes ereignis gewesen, was wiederum den Keim der Verehrung nach seinem 
frühen tod darstelle.69

gittons aussage, der Königssohn habe lediglich ahmose geheißen, da dies ein 
verbreiteter name in der Herrscherfamilie war, stützt seine theorie jedoch nicht. denn 
den namen trugen zwar mehrere familienmitglieder beiderlei geschlechts, doch wurde 
er oft erweitert, wahrscheinlich gerade um eine Differenzierung der Individuen zu 
ermöglichen.70 So nähme ein erweiterter basilophorer name, dessen basilophores element 
zugleich den familientypischen namen ʾIʿḥ-msi̯(.w) darstellte, ebenfalls nicht wunder.

ein stärkeres argument gittons ist eine bemerkenswerte und bereits besprochene 
abwesenheit von namen des Musters Kn-  / -Kn im neuen reich. gleichwohl ist 
zu beachten, dass man sich an einem unbestimmten punkt in der regierung ahmoses i. 
befindet und somit an der Scheide zwischen Zweiter Zwischenzeit und Neuem Reich – da 
die namensform in der Zweiten Zwischenzeit sehr wohl belegt ist,71 wäre es möglich, den 
hier besprochenen namen ganz an das ende dieser tradition zu setzen.72

placed within a cartouche“), was offen lässt, ob der Name als Typ A.II.b (einfacher basilophorer 
name ohne Kartusche) oder typ B (theophorer personenname) verstanden wird. in ihrer arbeit 
favorisiert Lorenz jedoch prinzipiell die analyse als typ a.i erweiterter basilophorer name und 
liest den namen entsprechend („ahmose-ankh“ Lorenz 2017: 71–75, 534, 584, 629).

66 Biston-Moulin (2012).
67 S. n. 21.
68 S. n. 72.
69 gitton (1976: 82–83 & 1981: 10–11). der deutung, diesen Königssohn mit ahmose-Sapair gleich-

zusetzen, folgt auch grimal (1988: 245).
70 Vgl. Sethe (1896: 4). Beispiele hierfür sind Beinamen wie 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w) Nfr.t-ỉri̯.t𓍺, ʾIʿḥ-msi̯(.w) 

Zȝ-pȝ-ỉr und 𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w) Ḥnw.t-tȝ-mḥw𓍺; vgl. auch Vernus (1986: 88). Vergleichbar ist die Zugabe 
von epiklesen, wie sie Scheele-Schweitzer (2014: 27, 59, 70, 83) im alten reich beschreibt.

71 S. n. 27–28
72 für das neue reich ist auch der name Tti-ʿnḫ (ranke 1935: 384.16; Lilyquist 1997: 327 n. 53) zu 

beachten. ein träger dieses namens ist bekannt aus seinem eigenen (MMa 5a p2; Lilyquist 1997: 
327, 334–336) und dem grab seines Vaters ttikjj (tt15; porter et al. 1960: 26–27; Kampp 1996: 
194–196). ersteres ist stark zerstört, doch letztes datiert ebenfalls in das frühe neue reich unter 
ahmose i. und amenophis i. (davies 1925: 18; Whale 1989: 7; Kampp 1996: 194). es ist möglich, 
dass es sich bei Tti-ʿnḫ ebenfalls um einen basilophoren namen mit ʿnḫ handelt, allerdings ist dies 
aufgrund der ermangelung einer Kartusche nicht mit letzter gewissheit festzustellen. Zahlreiche 
Mitglieder der familie tragen ebenfalls mit ttj gebildete namen (neben ttjkjj und Ttj-ʿnḫ auch 
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in jedem falle führt diese zwar korrekte Beobachtung nicht zwingend zu dem Schluss, 
dass kein erweiterter basilophorer name vorliegt. denn für eine analyse wie die gittons, 
in welcher das epitheton ʿnḫ(.w) auf den namen eines Königssohnes folgt, ist ebenfalls 
nicht ohne Weiteres eine sichere zeitgenössische Parallele zu finden.

es herrscht keine einigkeit, wie gewöhnlich oder ungewöhnlich das epitheton ʿnḫ(.w) 
(mit diversen erweiterungen zu ḏi̯ ʿnḫ, ʿnḫ(.w) ḏ.t, (ḏi̯) ʿnḫ mj Rʿw (ḏ.t) etc.) nach einem 
prinzennamen ist, wurde es doch schon als indiz für die Verfälschung eines objektes 
herangezogen,73 während an anderer Stelle alle zuvor aufgelisteten Varianten als geläufig 
für Könige und deren familien angegeben wurden.74 Bengt Birkstam beobachtete, dass 
in der 18. dynastie das epitheton ḏi̯ ʿnḫ mit diversen erweiterungen und Variationen oft 
dem namen des Königs, jedoch mit der ausnahme des atons der amarnazeit nie einem 
theonym, folgte, während ʿnḫ(.w) (ḏ.t) ebenfalls dem Königsnamen, in der femininen 
form ʿnḫ.tj (ḏ.t) auch den namen von Königinnen und prinzessinnen folgte – man 
bemerke, dass Königssöhne nicht erwähnt werden.75 Kurt Sethe zufolge war zumindest 
„ʿnḫ ḏt bei gewöhnlichen Prinzen nicht üblich“76. die seltenen Beispiele solcher epitheta 
nach den namen von Königssöhnen, die mir bekannt sind, datieren in die 19. dynastie, ab 
der regierung ramses’ ii.77

Möglicherweise ist gittons Bestreben, keinen erweiterten basilophoren namen zu 
lesen, durch seine Identifikation des Königssohnes mit Ahmose-Sapair beeinflusst. Die 
Identifikation ist keineswegs gesichert und konkurriert mit alternativen Gleichsetzungen 
ahmose-Sapairs mit anderen Mitgliedern der ahmosidischen familie.78 eine erweiterung 
des einfachen ʾIʿḥ-msi̯(.w) zu ʾIʿḥ-msi̯(.w) Zȝ-pȝ-ỉr ist deutlich wahrscheinlicher als eine 

Ttj-ʿn, Ttj-nfr, Ttj-snb, Ttj-rs, Ttj-ḥm.t, Ttj-nḥḥ und ttjnfr.t, vgl. davies 1925: 12–13; Whale 1989: 
8–10). Helck (1986: 131–132) vermutete einen Bezug der ttj-familie zu dendara und einem na-
hegelegenen Ka-Haus des teti, der dort auch bis in die 17. dynastie verehrt wurde und nach dem 
man sich benannte. in diesem falle würde es sich also um einen basilophoren namen handeln. 
Vittmann (2013: 6) wies jedoch darauf hin, dass ttj bereits im alten reich einen Sonderfall dar-
stellte und trotz des homonymen Königs ohne erweiterung als personennamen vergeben wurde, da 
es sich nicht zwingend um den Königsnamen handeln musste. es ist also ebenfalls möglich, dass 
die namen dieser familie sich auf einen prominenten Vorfahren oder gönner namens ttj bezogen. 

73 Hohneck (2006: 61).
74 Murnane (1977: 267).
75 Birkstam (1974: 16–17).
76 Sethe (1896: 9). Ähnlich äußert sich auch Loyrette (1992: 132).
77 für Söhne ramses’ ii. mit entsprechenden epitheta s. fisher (2001: 102, 115). ein weiteres Bei-

spiel findet sich auf einem Fragment der Dekoration (heute Berlin ÄM 1625; Lepsius 1859: III 2a; 
roeder 1924: 190–192; porter et al. 1960: 7 [10]; redford 1986: 48 [12.]) aus dem grab des Ḫʿi̯
bḫn.t (tt 2; Zeit ramses’ ii., s. porter et al. 1960: 6–9; Kampp 1996: 188; el Shazly 2015: 18–19, 
auf welchem mehreren Herrschern und anderen Mitgliedern der ahmosidischen familie opfer dar-
gebracht werden. Darunter befinden sich Königssöhne, deren Namen in Kartuschen eingeschrieben 
sind, welche von ḏi̯ ʿnḫ gefolgt werden (el Shazly 2015: 44–48). ich danke Caris-Beatrice arnst 
und Sandra Steiß vom Ägyptischen Museum in Berlin für die Bereitstellung von photographien.

78 in erster Linie ist hier Claude Vandersleyen zu nennen, der ahmose-Sapair mit ahmose, dem Sohn 
Seqenenre Djehutiaas identifiziert (Vandersleyen 1983 & 2005).
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zusätzliche umformung der namens durch abfall des konstituierenden Bestandteils -ʿnḫ, 
sodass die analyse des ʿnḫ(.w) als epitheton gittons theorie begünstigen würde.

folgt man dem ausschlussprinzip, ist die annahme, es handle sich um keinen 
basilophoren Namen (= Typ B (Theophorer Name)), wohl am ehesten zurückzuweisen. 
trotz der Schwierigkeit, nach amtsantritt eines homonymen Herrschers einen einfachen 
basilophoren namen von einem homonymen personennamen zu unterscheiden, erscheint es 
auch unter Berücksichtigung der familientraditionen unwahrscheinlich, dass ausgerechnet 
die Namenswahl des ältesten Sohnes Ahmoses I. nicht durch den Vatersnamen beeinflusst 
wurde – in diesem falle führt patronymie zum basilophoren namen.

im analogieschluss zum fall des 𓍹Ḫpr-kȝ-Rʿw𓍺 (s. o.) ist auch typ a.ii.a (einfacher 
basilophorer name mit Kartusche) unwahrscheinlich, da die präsenz der titulatur ahmoses 
i. eigentlich den gebrauch der Kartusche ausschließen sollte. da diese argumentation 
nur auf diesem einzigen parallelbeispiel basiert, ist sie jedoch mit Vorsicht zu behandeln. 
Zugleich ist dieser analysevorschlag allgemein, da er nur durch das genannte Beispiel 
überhaupt belegt ist, aufgrund seiner Seltenheit eher unwahrscheinlich.

der einfache basilophore name ohne das basilophore element in Kartusche, die viel-
mehr um den namen des Königssohnes selbst gesetzt wurde, ist eine in der Literatur 
wiederholt vorgebrachte erklärung, in der auf die praxis, während des neuen reiches 
namen von Königssöhnen gelegentlich in Kartusche zu schreiben, verwiesen wird.79 die 
Kriterien, die einen Königssohn berechtigen, seinen namen in Kartusche zu setzen, sind 
allerdings weitgehend unklar.80 Ähnliche Schwierigkeiten bereitet die Kartusche um den 
namen der Königstochter Nfr.w-Ptḥ81 aus dem Mittleren reich. nagib farag und Zaky 
iskander brachten zwei erklärungen für diesen umstand hervor: sie deuteten die um-
rahmung ihres namens mit einer Kartusche zunächst als posthume ehrbezeugung82 und 
schlugen anschließend vor, dass die Kombination aus der Kartusche und dem fehlen eines 
titels ḥm.t-nswt daher rührte, dass sie ihren Bruder Hor i. Ȝw-ỉb-Rʿw geehelicht habe, 
jedoch verstarb kurz bevor dieser den thron bestieg. da sie nie zur Königin gekrönt wur-
de, sei ihr der titel ḥm.t-nswt verwehrt geblieben, aber sie habe dennoch das königliche 
privileg der Kartusche erhalten.83 da jedoch keine sicheren Belege für eine solche ehe 
bestehen und Nfr.w-Ptḥ überhaupt nie den titel ḥm.t-nswt trägt, ist die theorie, dass sie 
trotz ihres Status als Königstochter die Kartusche als ehrbezeugung erhielt, vorzuziehen. 
die Kartuschen um die namen von Königstöchtern sind nicht einfach mit denen der Kö-
nigssöhne zu vergleichen, aber die Hypothese verdient dennoch aufmerksamkeit.

der wohl früheste unumstrittene Beleg eines historischen Königssohnes in Kartusche84 
stammt aus der mittleren 18. dynastie. auf einer Stele aus dem 21. regierungsjahr 

79 gitton (1976: 83 & 1981: 10); Vandersleyen (1983: 315).
80 dodson (1990: 91 n. 36); Lorenz (2017: 629).
81 Zu Nfr.w-Ptḥ und ihrem grab, s. farag & iskander (1971); Matzker (1986: 25–26); uphill (2000: 

79–81); grajetzki (2017).
82 farag & iskander (1971: 105 [iV], 106 [iV]).
83 farag & iskander (1971: 106 [iV]).
84 Zwei möglicherweise frühere Belege seien hier ausgeschlossen. Zum einen betrifft dies ein in die 

13. Dynastie datiertes Graffito (Drioton 1954; Redford 1986: 25) im Wadi Hammamat (Wildung 
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thutmoses iii. ist der name eines Sohnes thutmoses i., Wadjmose, dem ein noch lang 
anhaltender totenkult zuteilwurde,85 in Kartusche eingeschrieben.86 auch zahlreiche 
andere Belege stützen die Hypothese, dass Kartuschen, wenn überhaupt, bevorzugt in 
posthumen erwähnungen von Königssöhnen Verwendung fanden: einige Belege stammen 
aus dem Kontext der Verehrung von Mitgliedern der Königsfamilie der frühen 18. dynastie 
während des späteren neuen reiches87 und ein anderes Beispiel befindet sich auf dem Sarg 
des Königssohnes Siamun aus der Cachette in deir el-Bahari.88 dies stellt freilich nicht die 
hinreichende Bedingung für die praxis dar, da nicht alle verstorbenen Königssöhne eine 
Kartusche erhielten, doch genauer lässt sich das phänomen im Moment nicht eingrenzen.

da die Verkaufsurkunde der ahmose-nefertari weder ein funeräres denkmal noch 
eines aus dem Kontext eines totenkultes ist und auch der tod des Königssohnes durch 
nichts angedeutet ist, ist es unwahrscheinlich, dass dieser zum Zeitpunkt der Komposition 
der Stele verstorben war. anders ist seine präsenz kaum zu erklären – es mag natürlich 
möglich sein, dass er im Laufe der produktion o. ä. verstarb, doch sollte eine solche 
Spekulation zumindest einen Hinweis darauf erwarten lassen. geht man also davon aus, 
dass der Königssohn noch am Leben war, ist der gebrauch der Kartusche für seinen namen, 
wie er für typ a.ii.a (einfacher basilophorer name mit Kartusche) und B (theophorer 
personenname) anzunehmen wäre, auszuschließen.

damit verbleiben die optionen eines erweiterten basilophoren namens, deren 
schwierige analyse bereits besprochen wurden. frustrierenderweise bleibt eine Lösung 
des problems aus. die vorliegende Schreibung bietet keinerlei eindeutigen Hinweis auf 
die syntaktische Struktur des namens, und allgemein fehlt weiterhin eine zweifelsfreie 
grammatische Auflösung basilophorer Namen mit ʿnḫ.  Klar ist, dass in verschiedenen 
epochen mehrere unterschiedliche namensmuster ihren graphischen ausdruck in Kn-  / 

-Kn gefunden haben müssen.
Mindestens ein Muster mit einer syntaktisch initialen Stellung von ʿnḫ wird durch 

Schreibung der namen ohne hierarchische umstellung (also mit graphisch initialemʿnḫ) 
sowie griechische89 und koptische90 Überlieferungen theophorer namen gestützt. 
Wahrscheinlich koexistiert ein Muster mit nicht-initialem ʿnḫ, das nicht ohne Weiteres aus 

1969: 205, 213), in dem die neben drei Königen der 4. dynastie gelisteten Königssöhne wohl als 
Könige behandelt werden. Zur Einbettung dieses Graffitos in eine Tradition von Königslisten s. 
gundacker (2015a: 38–40). Zum anderen wird hier ein naosfragment (Louvre e 8074) nicht be-
rücksichtigt, auf dem der  (…)  zȝ-nswt sms.w (…) 𓍹ʾImnw-msi̯(.w)𓍺 ʿnḫ(.w) ḏ.t 
„ältester Königssohn (…) Amenmose, er lebe ewig“ erwähnt wird. Die Echtheit der Inschrift des 
objektes ist jedoch umstritten (vgl. etwa Hohneck 2006) und bedarf einer eingehenderen unter-
suchung.

85 Daressy (1900); Snape (1985: 181–182); Lieven (2007: Kap. Ȝḫ.w ỉḳr.w n.w Rʿw).
86 Stele des snjmsi̯(.w) (Je 27815/Cg 34016); gauthier (1912: 210 [3]); Lacau (1957: tf. X).
87 S. n. 79, vgl. el Shazly (2015: 46–47).
88 Je 26219 / Cg 61008; daressy (1909: 10).
89 Lüddeckens et al. (2000: 98–105).
90 Z. B. ϣⲁⲙⲟⲩⲛ < ʿnḫ-ʾImnw (Heuser 1929: 19); ϣⲱⲣ < ʿnḫ-Ḥrw ? (Heuser 1929: 42).
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hieroglyphischen Schreibungen abzuleiten ist.91 die keilschriftliche nebenüberlieferung 
bestätigt basilophore namensmuster mit initialer Stellung des Königsnamens.92 
problematisch dabei ist jedoch, dass keiner dieser fälle konkret einen fall des Musters Kn-

 / -KN betrifft. Dies soll nicht genügen, hier ein argumentum ex silentio93 anzustrengen, 
doch legt die größere fülle an Belegen für eine initiale Stellung von ʿnḫ eine solche 
analyse für den gegenständlichen namen näher.

5 Schluss

entsprechend geht die wahrscheinliche, jedoch keineswegs über alle Zweifel erhabene 
und weiterer forschung und neuer Belege harrende analyse für  von einer in-
itialen Stellung von ʿnḫ aus. aufgrund von parallelen Beispielen94 der namensmuster 
stellt der typ a.i.a (erweiterter basilophorer name mit hierarchischer umstelle) mit den 
analysemöglichkeiten ʿnḫ-𓍹ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 (Subj.) „Möge-𓍹ahmose-(i.)𓍺-leben“ und ʿnḫ-𓍹
ʾIʿḥ-msi̯(.w)𓍺 (abstr.-rel. präsens) „So-wahr-𓍹ahmose-(i.)𓍺-lebt“ die wahrscheinlichsten 
Varianten.

91 obwohl nicht die einzige Möglichkeit, einen namen mit nicht-initialem ʿnḫ zu analysieren, steht 
dabei die allgemeinere frage nach der möglichen Verwendung des pseudopartizips in namen be-
sonders im fokus. eine hier aus dem Hieratischen in Hieroglyphen gesetzte Schreibung eines na-
mens, welche für diese diskussion von relevanz sein könnte, ist , welche von ran-
ke (1935: 279.9) und Zecchi (2018: 19) als Zjn(.j)Wsr.tsnb.wbw gelesen wird. dieser annahme 
folgend wäre eine Koseform bw anzusetzen, welche die letzte Silbe des namens imitiert, was 
wiederum nur zu dem Schluss führen kann, dass der name Sesostris’ graphisch wie syntaktisch 
initial stand und dass es sich bei snb.w mit hoher Wahrscheinlich um ein pseudopartizip handelt. 
allerdings wirft die ungewöhnliche Schreibung des vermeintlichen snb die frage auf, ob es sich 
nicht vielmehr um eine Verwandtschaftsangabe handelt: Zjn(.j)Wsr.t sn Bwbw „Sesostris, Bruder 
des Bubu“. eine solche Lesung ist jedoch wiederum in Zweifel zu ziehen, da in einem Beleg ein 
eigenname exakt dieser Schreibung direkt nach zȝ.t=s „ihre tochter“ (uC 32166 rt. i,10; Collier 
& Quirke 2004: 116–117) erscheint, was die angaben, der name könne von personen beiderlei 
geschlechts getragen werden (ranke 1935: 279.9; Zecchi 2018: 19), bestätigt. für ein weibliches 
Individuum verbietet sich selbstredend die vorgeschlagene Auflösung als Verwandtschaftsangabe, 
außer man ergänzt zu zȝ.t=s Z(j)n(.j)Wsr.t sn(.t) Bwbw „ihre tochter, Sesostris, Schwester des 
Bubu“ (für die Verwendung des namens Z(j)n(.j)Wsr.t für frauen s. ranke 1935: 279.1). ein 
möglicher Satzname Z(j)n(.j)Wsr.tsnBwbw „Sesostris-ist-der-Bruder-des-Bubu“ wäre meines 
Wissens ohne parallele. die hier nicht zur Zufriedenheit zu lösenden probleme dieses namens 
verbieten aber in jedem fall seine Verwendung für den gegenstand des vorliegenden Beitrages. 
ich danke roman gundacker, Julian posch und Johannes Jüngling für detaillierte Besprechungen 
dieses namens.

92 Uḫ-pa-ra-sa-a als Wiedergabe einer verkürzen form von Wȝḥ-ỉb-Rʿw-snb(.w), s. edel (1980: 22). 
ich danke roman gundacker für diesen Hinweis.

93 Vgl. Mcgrew (2010: 64–65 & 2014).
94 Vgl. Quack (1991).
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Jaroš-deckert, Brigitte. 1987. Kunsthistorisches Museum Wien, Lieferung 1: statuen des Mittleren 

Reichs und der 18. Dynastie, Corpus antiquitatum aegyptiacarum: Lose-Blatt-Katalog ägyptischer 
altertümer, Mainz am rhein: philipp von Zabern.

Junge, friedrich. 2008. Einführung in die Grammatik des neuägyptischen. 3., revised. edition, Wies-
baden: Harrassowitz.

Junker, Hermann. 1934. Gîza II: Bericht über die von der Akademie der Wissenschaften in Wien auf 
gemeinsame Kosten mit Dr. Wilhelm Pelizaeus unternommenen Grabungen auf dem Friedhof des 
Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. Die Maṣṭabas der beginnenden V. Dynastie auf dem 
Westfriedhof, akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-Historische Klasse 70, Wien, 
Leipzig: Hölder-pichler-tempsky.

Kamal, ahmed. 1909. Catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire. nos 23001
23256: tables d’offrandes, Le Caire: institut français d’archéologie orientale.

Kampp, friederike. 1996. Die thebanische nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. 
bis zur XX. Dynastie, theben 13, Mainz: Zabern.

Kees, Hermann. 1938. Die Königin Aḥmes-Nefretere als Amonspriester, in: nachrichten von der Ge
sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. PhilologischHistorische Klasse, Fachgruppe I, Alter
tumswissenschaft, neue Folge 2 (1), 107–120.

Lacau, pierre. 1957. stèles du nouvel Empire. nos 3400134189, Catalogue général des antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire 50, 81, Le Caire: imprimerie de l’institut français d’archéologie 
orientale.

Lakomy, Konstantin C. 2018. Kronprinz thutmosis als sm-priester: eine rekontextualisierung des 
Sandsteinfragmentes uC14797 im petrie Museum of egyptian archaeology (London), in: Journal 
of Egyptian Archaeology 104 (1), 29–40.

Lalouette, Claire. 1995. thèbes ou la naissance d’un Empire: flammarion.



110 Charlotte dietrich

Lange, H. o. & H. Schäfer. 1902a. Grab und Denksteine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo. 
nos 2000120780. theil I. text zu nos 2000120399, Catalogue général des antiquités égyptiennes 
du Musée du Caire, Berlin: reichsdruckerei.

Lange, H. o. & H. Schäfer. 1902b. Grab und Denksteine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo. 
nos 2000120780. theil IV: tafeln, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du 
Caire, Berlin: reichsdruckerei.

Lange, H. o. & H. Schäfer. 1908. Grab und Denksteine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo. 
nos 2000120780. theil II. text zu nos 2040020780, Catalogue général des antiquités égyptiennes 
du Musée du Caire, Berlin: reichsdruckerei.

Leahy, anthony. 1992. ‘May the King Live’: the Libyan rulers in the onomastic record, in: alan B. 
Lloyd (ed.), Studies in pharaonic religion and society in honour of J. Gwyn Griffiths, London: 
egypt exploration Society, 146–163.

Leclant, J. 1961. fouilles et travaux en Égypte, 1957–1960, in: orientalia 30 (1-2), 910–110, 176–199.
Leclant, Jean & Michel gitton. 1977. gottesgemahlin, in: Wolfgang Helck & Wolfhart Westendorf 

(eds.), Lexikon der Ägyptologie: Band II Erntefest  Hordjedef, Wiesbaden: otto Harrassowitz, 
792–812.

Lepsius, C. r. 1859. Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, Berlin: nicolaische Buchhandlung.
Lieven, alexandra von. 2007. Heiligenkult und Vergöttlichung im Alten Ägypten. Habilitation, Berlin.
Lilyquist, Christine. 1997. a foreign vase representation from a new theban tomb (the chapel for 

MMa 5a p2), in: Jacke phillips (ed.), Ancient Egypt, the Aegean, and the near East: studies in 
honour of Martha Rhoads Bell, [San antonio]: Van Siclen Books, 307–343.

Lopes, Maria H. t. 1998. Les noms propres au nouvel empire, in: C. J. eyre (ed.), Proceedings of 
the seventh International Congress of Egyptologists, Cambridge, 39 september 1995, Leuven: 
peeters, 703–711.

Lorenz, Megaera C. 2017. The Role of Male Royal Offspring in 18th Dynasty Egypt. dissertation, 
Chicago.

Loyrette, anne-Marie. 1992. Les monuments du prince oudjmès, in: Memnonia 3, 131–140.
Lüddeckens, erich, W. Brunsch, H.-J. thissen, g. Vittmann & K.-th. Zauzich. 2000. Demotisches 

namenbuch I, Wiesbaden: dr. Ludwig reichert.
Matzker, ingo. 1986. Die letzten Könige der 12. Dynastie (Ägyptologie), europäische Hochschulschriften, 

reihe 3: geschichte und ihre Hilfswissenschaften 297, frankfurt am Main: peter Lang.
Mcgrew, timothy. 2010. evidence, in: Sven Bernecker & duncan pritchard (eds.), the Routledge 

Companion to Epistemology: routledge, 58–67.
Mcgrew, timothy. 2014. the argument from Silence, in: Acta Analytica 29 (2), 215–228. 10.1007/

s12136-013-0205-5.
Menu, Bernadette. 1977. La «stèle» d’ahmès nefertary dans son contexte historique et juridique. 

À propos de M. gitton, «La résiliation d’une fonction réligieuse: nouvelle interprétation de la 
stéle de donation d’ahmès nefertary», BIFAo 76, p. 65-89, in: Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie orientale 77, 89–100.

Murnane, William J. 1977. Ancient Egyptian coregencies, Studies in ancient oriental Civilization 40, 
Chicago: the oriental institute of the university of Chicago.

osing, Jürgen. 1976a. Der spätägyptische Papyrus BM 10808, Ägyptologische abhandlungen 33, 
Wiesbaden: Harrassowitz.

osing, Jürgen. 1976b. Die nominalbildung des Ägyptischen, Sonderschrift, deutsches archäologisches 
institut, abteilung Kairo [3], Mainz: philipp von Zabern.

payraudeau, frédéric. 2016. anthroponymie et histoire sociale à la troisième période intermédiaire, 
in: Åke engsheden & yannis gourdon (eds.), Études d’onomastique égyptienne. Méthodologie et 
nouvelles approches, Le Caire: institut français d’archéologie orientale, 253–270.

petrie, flinders. 1930. Antaeopolis: the tombs of Qau, British School of archaeology in egypt and 
egyptian research account [51], London: British School of archaeology in egypt; Bernard 
Quaritch.



111 ein besonderer basilophorer name am Beginn des neuen reiches

peust, Carsten. 2007. die honorative transposition in der ägyptischen Schrift, in: Lingua Aegyptia 15, 
93–135.

polotsky, H. J. 1976. Les transpositions du verbe en égyptien classique, in: Israel oriental studies 6, 
1–50.

porter, Bertha & rosalind L. B. Moss. 1972. topographical bibliography of ancient Egyptian 
hieroglyphic texts, reliefs and paintings II. theban temples. 2nd, augmented and revised. edition, 
Oxford: Oxford University Press; Griffith Institute.

porter, Bertha, rosalind L. B. Moss & ethel W. Burney. 1960. topographical bibliography of ancient 
Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings I: the theban necropolis. Part 1: Private tombs. 
2nd revised. edition, Oxford: Oxford University Press; Griffith Institute.

Quack, Joachim F. 1991. Über die mit ʿnḫ gebildeten Namenstypen und die Vokalisation einiger 
Verbalformen, in: Göttinger Miszellen 123, 91–100.

Quaegebeur, Jan & Katelijn Vandorpe. 1995. ancient egyptian onomastics (altägyptische namen / 
Anciens noms égyptiens), in: Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger & Ladislav 
Zgusta (eds.), namenforschung: ein internationales Handbuch zur onomastik / name studies: an 
international handbook of onomastics / Les noms propres: manuel international d‘onomastique, 
Berlin, new york: de gruyter, 841–850.

ranke, Hermann. 1935. Die ägyptischen Personennamen. Band I: Verzeichnis der namen, glückstadt: 
J. J. augustin.

ranke, Hermann. 1952. Die ägyptischen Personennamen. Band II: Einleitung; Form und Inhalt der 
namen; Geschichte der namen; Vergleiche mit anderen namen; nachträge und Zusätze zu Band 
I; Umschreibungslisten, glückstadt: J. J. augustin.

ransom Williams, Caroline. 1918. the egyptian collection in the Museum of art at Cleveland, ohio, 
in: Journal of Egyptian Archaeology 5 (3, 4), 166–178, 272–285.

raue, dietrich. 2003. namen in einer Heiligen Stadt, in: Sibylle Meyer (ed.), Egypt – temple of the 
whole world / Ägypten – tempel der gesammten Welt: studies in honour of Jan Assmann, Leiden: 
Brill, 367–388.

redford, donald B. 1986. Pharaonic Kinglists, Annals and Daybooks. A Contribution to the study of 
the Egyptian sense of History, SSea publications 4, Mississauga: Benben.

revez, Jean. 2013. L’évolution du rôle des frères du roi dans la modalités successorales en Égypte 
ancienne. dissertation, paris.

robins, gay. 1983. the god’s Wife of amun in the 18th dynasty of egypt, in: amélie Kuhrt & averil 
Cameron (eds.), Images of women in antiquity, London, Canberra: Croom Helm, 65–78.

robins, gay. 1991. the mother of tutankhamun, in: Discussions in Egyptology 20, 71–73.
roeder, günther. 1924. Ägyptische Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin. Zweiter Band. 

Inschriften des neuen Reiches, Leipzig: J. C. Hinrichs.
römer, Malte. 1994. Gottes und Priesterherrschaft in Ägypten am Ende des neuen Reiches: ein 

religionsgeschichtliches Phänomen und seine Grundlagen, Ägypten und altes testament 21, 
Wiesbaden: Harrassowitz.

Sander-Hansen, C. e. 1940. Das Gottesweib des Amun, det Kongelige danske Videnskabernes 
Selskab, Historisk-filologiske Skrifter 1, København: Ejnar Munksgaard.

Scheele-Schweitzer, Katrin. 2014. Die Personennamen des Alten Reiches. Altägyptische onomastik 
unter lexikographischen und soziokulturellen Aspekten, philippika 28, Wiesbaden: Harrassowitz.

Schenkel, Wolfgang. 2000. die endungen des prospektivs und des Subjunktivs (śčṃ=f, śčṃ.w=f, śčṃ.
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