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W O L F G A N G V O I G T 

Wolfgang Voigt wurde a m 17. J u l i 1911 i n B e r l i n - F r i e d e n a u geboren. V o n 
1931 bis 1935 studierte er an der Universität B e r l i n Oriental is t ik , u n d zwar 
die Fächer Indologie (bei H e i n r i c h Lüders u n d B e r n h a r d Breioer) u n d I r a n i s t i k 
(bei H a n s He inr i ch Schaeder), sowie Theologie (bei A l f red Bertholet , Adolf Deiß-
mann, Leonhardt F e n d t , H a n s L i e t z m a n n , E r i c h Seeberg u n d E r n s t Se l l in ) , -
von 1935 bis 1936 an der Universität Marburg an der L a h n Oriental is t ik ( I n 
dologie u n d Tibetologie) bei Johannes Nobel u n d Religionswissenschaft bei 
F r i e d r i c h Hei ler , sowie Theologie (vor al lem bei Rudo l f B u l t m a n n u n d H a n s 
von Soden). A m 7. November 1936 wurde er an der Universität Marburg m i t der 
A r b e i t : „Die Wertung des Tieres i n der zarathustr ischen R e l i g i o n " (gedruckt : 
München 1937) zum Doktor der Philosophie promoviert. I m J a h r e 1937 legte er 
vor dem Kons i s tor ium der Evangel ischen K i r c h e i n Ber l in -Brandenburg das 
E r s t e theologische E x a m e n ab. 

A m 1. Oktober 1938 t r a t Wol f gang Voigt als Bibl iotheksreferendar i n die 
Universitätsbibliothek B e r l i n ein u n d ging a m 1. Oktober 1939 i n der gleichen 
F u n k t i o n an die Preußische Staatsbibl iothek über. N a c h Kriegsdienst , V e r w u n 
dung und Internierung (1940 bis 1946) war Wol f gang Voigt maßgeblich a m 
Wiederaufbau der Bib l io thek (zunächst i n Marburg) beteiligt. B e i der Bergung 
der Bibliotheksbestände aus Bergwerken hat er n icht nur selbst m i t H a n d 
angelegt, sondern durch sein Verhandlungsgeschick entscheidende Zugeständ
nisse der damaligen Besatzungsmacht erreichen können. Außerdem hat er sich 
von Anfang an intensiv u m Verbindungen u n d K o n t a k t e zu den entsprechenden 
nationalen und internationalen Inst i tut ionen bemüht, u m den wissenschaft
l ichen, kulturel len u n d menschlichen Zusammenhalt , auch i m Bere i ch der 
Oriental ist ik , zu wahren u n d auszubauen. 

Die Staatsbibl iothek Preußischer K u l t u r b e s i t z verdankt Wolfgang Voigt den 
Wiederaufbau ihrer Orientalischen Abte i lung (heute: Orientabtei lung) , die aus 
budgetären Gründen J a h r e h indurch ein , , E i n - M a n n - B e t r i e b " sein mußte. A l s 
Le i t e r dieser Abte i lung ist es Wol f gang Voigt gelungen, ihr einen zentralen 
P la tz i n der internationalen orientalistischen Forschungsarbeit zu sichern. 

Der Bezugspunkt des wissenschaftlichen W i r k e n s von Wolfgang Voigt liegt 
ohne Zweifel i n dem Aufbau , der Organisation u n d der L e i t u n g der „Katalogi
sierung der orientalischen Handschr i f ten i n D e u t s c h l a n d " seit dem J a h r e 1957. 
Dieses ebenso umfassende wie schwierige Forschungsprojekt konnte nur des-
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halb so erfolgreich sein, wei l es i n Wolfgang Voigt einen Spiritus rector gefunden 
hatte , der weit über sein eigenes Fachgebiet , die Indologie, hinaus auch die 
Probleme der anderen orientalistischen Diszipl inen zu erkennen verstand u n d 
zudem über eine außerordentliche Begabung für Organisation u n d Anbahnung 
von wissenschaftlichen K o n t a k t e n verfügt. E s ist der bedingungslosen Hingabe 
Wolfgang Voigts an dieses Forschungsunternehmen zu verdanken, daß dadurch 
mehr als 70000 orientalische Handschr i f ten aus As ien , A f r i k a und E u r o p a 
beschrieben wurden u n d werden, die i n deutschen Bibl iotheken, Museen, A k a 
demien, A r c h i v e n u n d Pr ivatsammlungen ruhen und bisher noch nicht durch 
gedruckte Kata loge erfaßt s ind. Die Erschließung dieser Kul turdokumente 
bedeutet eine geistes- u n d kulturgeschichtliche Grundlagenforschung ersten 
Ranges u n d weitesten Umfangs , da hier die Voraussetzungen für weitere 
Studien i n den verschiedenen orientalistischen Diszipl inen (aber auch auf Ge
bieten wie Geographie, Geschichte, Medizin, Naturwissenschaften u n d Technik ) 
geschaffen werden, die unsere K e n n t n i s v o m Geistesleben der alten u n d jungen 
Kulturvölker Asiens u n d A f r i k a s ganz wesentlich zu erweitern vermögen. Der 
geistige Bogen des von Wolfgang Voigt geführten Unternehmens der „Katalogi
s i e rung" macht auch die geographische Weite und geschichtliche Tiefe der 
Oriental is t ik s i chtbar : E r spannt sich von Nord- u n d Ostafr ika bis J a p a n und 
von der Gegenwart bis ins dritte J a h r t a u s e n d vor Christus. 

A l s Herausgeber des „Verzeichnisses der orientalischen Handschri f ten i n 
D e u t s c h l a n d " ( im F r a n z Steiner Ver lag , Wiesbaden), des konkreten, faßbaren 
Ergebnisses der „Katalogisierung", konnte Wolfgang Voigt von 1961 bis heute 
über 60 Bände herausbringen, - ein Resu l ta t , das einen Vergleich m i t den 
Anstrengungen i n anderen Wissenschaftsbereichen sicher nicht z u scheuen 
braucht . 

V o n den beiden geistigen Säulen: Orientabteilung der Staatsbibliothek und 
„Katalogisierung" bzw. „Verzeichnis" ausgehend, hat Wolfgang Voigt zur 
orientalistischen Forschung aber auch i n manch anderer H i n s i c h t entscheidend 
beigetragen: E r ist der Le i t e r des Nepal Research Center (Thyssen-Haus) und des 
Nepal -German Manuscript Preservat ion Project , das R o n a l d E . E m m e r i c k als 
„one of the most important scientific projects ever undertaken i n the field of 
I n d i a n studies" [ B S O A S 37 (1974) 629] bezeichnete. 1962 wurde Wolfgang 
Voigt z u m E r s t e n Geschäftsführer der Deutschen Morgenländischen Gesell
schaft gewählt und versieht dieses mitunter nicht leichte A m t bis heute m i t 
Gewissenhaftigkeit u n d T a t k r a f t . Seit 1964 ist er der E r s t e Vorsitzende des 
Vorstands der H e l m u t h von Glasenapp-Stiftung, die sich die Förderung der 
Indienforschung (und hier wieder besonders des wissenschaftlichen Nachwuch
ses) zur Aufgabe gemacht hat . Außerdem ist Wolfgang Voigt seit vielen J a h r e n 
a k t i v i n einer Reihe von wissenschaftlichen Gremien (und hier ist vor allen 
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anderen die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu nennen) tätig, die sich den 
Anliegen und der Förderung der orientalistischen Forschung widmen. 

I n Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaftlichen Verdienste u m die 
Forschung auf dem Gebiet der orientalistischen Wissenschaften hat der F a c h 
bereich Oriental ist ik der Universität H a m b u r g a m 5. F e b r u a r 1975, Wolfgang 
Voigt den R a n g u n d die Würde eines Doktors der Philosophie ehrenhalber 
verl iehen. 

Die F o l i a R a r a sollen D a n k u n d Anerkennung der Freunde u n d der M i t a r 
beiter am Katalogis ierungswerk z u m gebührenden A u s d r u c k bringen. 
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Zusammengestellt von D I E T E R G E O R G E 

A . SELBSTÄNDIGE V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 

1937 
Die Wertung des Tieres in der zarathustrischen Religion. - München 1937. 
(Christentum u n d Fremdreligionen. 5.) Zugl . Marburg , P h i l . D i ss . v . 7. Nov . 
1936. 

B . T Ä T I G K E I T A L S H E R A U S G E B E R 

1950 
Orient-Literatur in Deutschland und Österreich 1945-1950. - Marburg 1950. 

1960 
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland und West-
Berlins. I m Auf t rag der Westdeutschen Bib l i o thek (ehem. Preussische Staats 
bibl iothek) bearbeitet von Wolfgang Voigt . - Wiesbaden 1960. 

seit 1961 
V E R Z E I C H N I S D E R O R I E N T A L I S C H E N H A N D S C H R I F T E N 

I N D E U T S C H L A N D 

I m E i n v e r n e h m e n m i t der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
herausgegeben von Wol f gang Voigt . Wiesbaden. 

a) Katalogbände 
I . Mongolische Handschriften, Blockdrucke, Landkarten. Beschrieben von 

Wal ther Heissig. U n t e r Mitarbeit von K l a u s Sagaster. 1961. 
I I . Indische Handschriften. 

Teil 1. H r s g . v on Wal ther Schubring. Beschrieben von K l a u s L u d w i g 
J a n e r t . 1962. 
Teil 2. Beschrieben von K l a u s L u d w i g J a n e r t u . N a r a y a n a n N a r a s i m h a n 
P o t i . 1970. 
Teil 3. Compiled by E . R . Sreekrishna S a r m a . 1967. 
Teil 4. Beschrieben von K l a u s L u d w i g J a n e r t u . N a r a y a n a n N a r a s i m h a n 
Po t i . 1975. 

I I I . Georgische Handschriften. Beschrieben von J u l i u s Assfalg . 1963. 
I V . Armenische Handschriften. Beschrieben von J u l i u s Assfalg u . Joseph Mol i 

tor. 1962. 
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V . Syrische Handschriften. Syrische, karsunische, christlich-palästinische, 
neusyrische u . mandäische Handschri f ten. Beschrieben von J u l i u s Assfalg. 
1963. 

V I . Hebräische Handschriften. 
Teil 2. H r s g . von H a n s Str ied l . U n t e r Mitarbeit von L o t h a r Tetzner be
schrieben von E r n s t R o t h . 1965. 

V I I . Na-khi manuscripts. 
Teill. E d . by K l a u s L u d w i g J a n e r t . Comp, by Joseph F r a n c i s R o c k . 1965. 
Teil 2. E d . by K l a u s L u d w i g J a n e r t . Comp, by Joseph F r a n c i s R o c k . 1965. 
Teil 3. Beschrieben von K l a u s L u d w i g J a n e r t . 1975. 

V I I I . Saray-Alben. Diez 'sche Klebebände aus den Ber l iner Sammlungen. B e 
schreibung u . st i lkrit ische Anmerkungen von M . S. Ipsiroglu. 1964. 

I X . Thai-Handschriften. 
Teil 1. Beschrieben von K l a u s W e n k . 1963. 
Teil 2. Beschrieben von K l a u s W e n k . 1968. 

X . Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden. 
Teil 1. U n t e r Mitarbeit von W a l t e r Clawiter u . Lore Ho lzmann hrsg . 
u . m i t einer E i n l e i t u n g versehen von E r n s t Waldschmidt . 1965. 
Teil 2. Faksimile-Wiedergabe einer A u s w a h l von V i n a y a - u n d Sütrahand-
schriften nebst einer Bearbeitung davon noch nicht publizierter Stücke. 
I m Vere in m i t Wal te r Clawiter u . Lore Sander -Holzmann zusammen
gestellt von E r n s t Waldschmidt . 1968. 
Teil 3. Die K a t a l o g n u m m e r n 802-1014. U n t e r Mitarbeit von Wal ter C l a 
witer u . L o r e Sander -Holzmann hrsg. von E r n s t Waldschmidt . 1971. 

X I . Tibetische Handschriften und Blockdrucke. 
Teil 1-4. Beschrieben von Manfred Taube . 1966. 
Teil 5. Beschrieben von Dieter Schuh. 1973. 
Teil 6. Beschrieben von Dieter Schuh. 1976. 

X I I . Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene Drucke. 
Teil 1. Nebst einer Standortl iste der sonstigen Mandjur ica . Beschrieben 
von Wal te r F u c h s . 1966. 

X I I I . Türkische Handschriften. 
Teil 1. Beschrieben von B a r b a r a F lemming . 1968. 
Teil 2. Beschrieben von Manfred Götz. 1968. 
Teil 3. Türkische Handschri f ten und einige i n den Handschri f ten ent
haltene persische u n d arabische Werke . Beschrieben von H a n n a Sohr-
weide. 1974. 

X I V . Persische Handschriften. 
Teil 1. H r s g . von W i l h e l m E i l e r s . Beschrieben von Wi lhe lm Heinz . 1968. 

X V . Illuminierte äthiopische Handschriften. Beschrieben von E r n s t Hammer 
schmidt u . Otto Arno ld Jäger. 1968. 

X V I . Illuminierte islamische Handschriften. Beschrieben von I v a n Stchoukine, 
B a r b a r a F lemming , P a u l L u f t , H a n n a Sohrweide. 1971. 
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X I X . Ägyptische Handschriften. 
H r s g . von E r i c h Lüddeckens. 
Teil 1. Beschrieben von U r s u l a K a p l o n y - H e c k e l . 1971. 
Teil 2. Beschrieben von K a r l - T h e o d o r Zauz ich . 1971. 

X X . Äthiopische Handschriften vom Tänäsee. 
Teil 1. Reisebericht u n d Beschreibung der Handschr i f ten i n dem 
K l o s t e r des Heil igen Gabr ie l auf der I n s e l Kebrän. V o n E r n s t 
Hammerschmidt . 1973. 

X X I . Koptische Handschriften. 
1. Die Handschriftenfragmente der Staats - u n d Universitätsbibliothek 
H a m b u r g . Beschrieben von Oswald H u g h E w a r t K H S - B u r m e s t e r . 
Teil 1. Catalogue of Coptic manuscr ipt fragments from the monastery 
of A b b a P iso i i n Scetis, now i n the collection of the Staats - u n d U n i 
versitätsbibliothek H a m b u r g . Mit einem Vorwor t von H e l l m u t B r a u n . 
1975. 

X X I I . Singhalesische Handschriften. 
Teil 1. U n t e r Mitarbeit von Mar ia B i d o l i beschrieben von Heinz 
Bechert . 1969. 

X X V . Urdu-Handschriften. Beschrieben von Mujah id H u s a i n Za id i . 1973. 
X X V I I I . Batak-Handschriften. Beschrieben von L i b e r t y Manik . 1973. 

X X I X . Südsumatranische Handschriften. Beschrieben von Petrus Voorhoeve. 
1971. 

X X X . Kurdische Handschriften. Beschrieben von K a m a l F u a d . 1970. 
X X X I . Javanese and Balinese manuscripts and some codices written in related 

idioms spoken in Java and Bali. Beschrieben von Theodore Gaut ier 
Thomas Pigeaud. 1975. 

X X X I I . Laotische Handschriften. Descr ipt ive catalogue by K l a u s W e n k . 1975. 

b) Supplementbände 

1. An annotated bibliography of the catalogues of Indian manuscripts. 
B y K l a u s L u d w i g 
Teil 1. J a n e r t . 1965. 

2. The life and culture of the Na-khi tribe of the China-Tibet borderland. B y 
Joseph F r a n c i s R o c k . - Untersuchung des Papiers acht verschiedener alter 
Na-khi Handschriften auf Rohstoff u. Herstellungsweise. V o n Marianne Här
ders Steinhäuser u . Georg J a y m e . 1963. 

3. Thailändische Miniaturmalereien. N a c h einer Handschr i f t der Indischen 
Kunstabte i lung der Staat l i chen Museen B e r l i n . V o n K l a u s W e n k . 1965. 

4. Bilder hundert deutscher Indologen. V o n W i l h e l m R a u . 1965. 
5. Mongolische Ortsnamen. 

Teil 1. A u s mongolischen M a n u s k r i p t - K a r t e n zusammengestellt von Magad-
bürin Ha i tod , m i t einer E i n l e i t u n g von Wal ther Heissig . 1966. 
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6. Mongolische volksreligiöse und folkloristische Texte aus europäischen Biblio
theken. Mi t einer E i n l e i t u n g u . Glossar hrsg. von Wal ther Heissig. 1966. 

7. Schriften und Bilder. D r e i orientalistische Untersuchungen von K l a u s L u d 
wig J a n e r t , Rudo l f Sel lheim, H a n s Str ied l . 1967. 
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W O L F G A N G T R E U E ( B A D G O D E S B E R G ) : 

D I E D E U T S C H E F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
U N D D I E O R I E N T A L I S C H E N H A N D S C H R I F T E N 

Die Versuchung, das T h e m a m i t einem weitausholenden wissenschafts
geschichtlichen Rückblick einzuleiten, ist groß. E r müßte bis i n jene Abschnitte 
der frühesten Neuzeit zurückreichen, i n denen zunächst christl iche Missionare, 
später auch wagemutige Kauf leute Kenntnisse von fernen Ländern nach E u r o 
pa brachten - unter zumeist recht abenteuerlichen Umständen. I h r e Nachr i ch 
ten waren genau so wenig systematisch gewonnen, wie die Zeugnisse fremder 
K u l t u r e n , die sie begleiteten: Kuriositäten, welche bestaunt, bewundert oder 
belächelt und zumeist recht bald wieder vergessen wurden. E s genügte vol lauf , 
gelegentlich von den Völkern zu hören, die - h inten , weit i n der Türkei - auf-
einanderschlugen. N u r sehr selten entschloß sich ein einzelner Gelehrter, eine 
Reise mi t einem ganz bestimmten wissenschaftlichen Z ie l i n den Orient z u 
unternehmen. Die Gefahren waren groß u n d gering blieben die Handschri f ten -
bestände, die so i n die eine oder andere Bib l io thek gelangten u n d k a u m je 
angerührt wurden. 

Der Übergang von der prickelnden Freude a m geheimnisvollen E x o t i s c h e n 
zur nüchternen systematischen Forschung, von der Raritätensammlung zur 
planmäßigen Einbr ingung wissenschaftlichen Materials wurde erst i m 19. J a h r 
hundert vollzogen, m i t bescheidenen Kräften u n d auf schmaler Grundlage. 

„Dieses weite F e l d der Philologie, welches die Sprachen u n d die L i t e r a t u r 
einer Menge zum T e i l ganz von einander verschiedenen Völker umfaßt, ist i n der 
neuesten Zeit m i t großem E i f e r bearbeitet worden. N i cht nur ist die Z a h l der 
orientalischen Sprachen, welche m a n studiert , gegenwärtig ungleich größer als 
sonst, sondern m a n erlernt jetzt auch jede einzelne dieser Sprachen v ie l 
gründlicher als früher. E h e m a l s besaßen selbst berühmte Oriental isten häufig 
nur sehr oberflächliche Kenntnisse der Sprachen, i n welchen sie glänzten; ein 
geringer G r a d von Gelehrsamkeit reichte damals h i n , einen M a n n unter die 
ersten dieses Faches z u stellen, und unverhältnismäßig groß war der U n t e r 
schied zwischen dem Vie len, was ein K e n n e r der klassischen Philologie leisten 
mußte, und dem Wenigen, was der Oriental ist i n seiner Sprache z u wissen 
braucht ; manche Orientalisten konnten weder r i cht ig arabisch deklinieren noch 
konjugieren. Heutigen Tages ist die grammatische K e n n t n i s mancher oriental i 
schen Sprachen weit vorgerückt, orientalische Autoren aber s ind verhältnis
mäßig immer nur noch wenig durch den D r u c k bekannt gemacht, u n d ebenso 
wenig vollständig ist die Literargeschichte der einzelnen orientalischen Völker 
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erforscht und dargestel lt . " (So i m Brockhaus , 7. Auf l . von 1827). I n der T a t nahm 
die Z a h l der nach Deutschland gebrachten Handschri f ten damals schnell zu . 
Mitte lpunkt für die Sammlungen waren i m besonderen die Staatsbibliotheken 
i n Preußen und B a y e r n , aber sehr erhebliche Bestände und wertvolle Spezial-
sammlungen fanden ihren P l a t z auch i n anderen, gelegentlich sonst k a u m 
beachteten Bib l io theken i n Deutschland. 

Die Ergebnisse der orientalistischen Forschung sind i m 19. Jahrhunder t über 
den K r e i s der Orientalisten hinaus k a u m zur K e n n t n i s genommen worden, oder 
doch nur soweit, als sie einer romantisierenden Orientvorstellung entsprachen, 
die i n der breiten Öffentlichkeit bestand u n d der Betrachtung des Orients unter 
den nüchternen Fragestellungen der Wirtschaf ts - und Sozialgeschichte, der 
Ökonomie, der Naturwissenschaften usw. eher hinderl ich war . Z w a r gehört es z u 
den unbestrittenen Verdiensten der deutschen Oriental ist ik jener Zeit bis weit 
i n das 20. J a h r h u n d e r t hinein, daß zahlreiche Angehörige der Länder des 
Orients an deutschen Universitäten studierten und die strengen Maßstäbe 
übernahmen, die hier für die Philologien und die Literaturgeschichte entwickelt 
worden waren, aber die Spannungen blieben ungelöst, die sich zwischen einer 
ganz überwiegend historisch-philologischen T r a d i t i o n und dem zunehmenden 
Interesse an Gegenwartsfragen, bedingt durch die politische, wirtschaftl iche 
und kulturel le E n t w i c k l u n g der orientalischen Länder, ergeben mußten. Diese 
Spannungen mußten sich umso stärker auswirken, als j a bei orientalischen 
Völkern ein ungestörtes Verhältnis zur eigenen Geschichte besteht, die nicht als 
„bewältigt", als „erledigt" empfunden w i r d sondern als ein integraler T e i l des 
Weges, der über die Gegenwart i n die Zukunf t führt. D a s gilt nicht nur für den 
kulture l len oder religiösen Bere ich sondern, m i t diesem auf das engste verknüpft, 
auch für den des täglichen Lebens, des Rechts , der F a m i l i e usw. 

A l s nach der Katas t rophe der nationalsozialistischen Herrschaft der Wieder
aufbau der Forschung i n Deutschland beginnen konnte, gelang es verhältnis
mäßig schnell , die Beziehungen zur orientalistischen Forschung i m Aus land 
wieder herzustellen. Sehr bedeutsam dafür waren nun die vielfachen kollegialen 
und freundschaftlichen Verbindungen, die zwischen deutschen Orientalisten 
und ihren Fachkol legen i m Aus land , insbesondere i n den orientalischen Ländern 
bestanden. Sie trugen dazu bei, die Isol ierung aufzuheben u n d die Gemeinsam
keit i n der Bewältigung der großen Aufgabe des Faches wieder herzustellen. I m 
Vordergrund mußte dabei das Z ie l stehen, die Enge der Denkweise zu überwin
den, von der aus m a n i n der Vergangenheit „die eigene kleine W e l t für die Mitte 
des großen G a n z e n " genommen hatte. Die angestrebte Spezialisierung der 
großen Fächer durch Schaffung von Lehrstühlen für Geschichte, L i t e r a t u r , 
Recht , Wir tschaf t , Po l i t ik usw. der einzelnen Länder (oder Regionen) ist 
weitgehend ausgeblieben. Sie ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für 
die Vorbereitung vergleichender Untersuchungen weiträumiger K u l t u r e n , gro
ßer Abläufe und übergreifender Tradi t ionen m i t w i r k l i c h adäquaten K a t e 
gorien und Begriffen. 

Erfo lgreich war dagegen die I n i t i a t i v e zur systematischen Erschließung der 
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Bestände an orientalischen Handschr i f ten i n deutschen Bib l io theken. Dabe i 
konnte das Z ie l nicht eine bloße Registr ierung sein. E s k a m vie lmehr darauf an , 
diese kostbaren Sammlungen i n einer geistes- und kulturgeschichtl ichen G r u n d 
lagenforschung weitesten Umfanges nutzbar z u machen für weitere differen
zierte Untersuchungen nicht nur der verschiedensten orientalistischen Disz ip l i 
nen sondern auch - u m nur wenige Beispiele z u nennen - der Ethnomed iz in , der 
Rechtsgeschichte und des vergleichenden Rechts , der RehgionsWissenschaften, 
der Kunstgeschichte u.a .m. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ihre Hi l f e bereits 1957 i n der 
Planungsphase zur Verfügung gestellt u n d m i t dem Herausgeber sorgfältig die 
besonderen Bedingungen geklärt, die für ein derartiges Katalogisierungsunter -
nehmen gelten mußten. Daß den Betei l igten damals über die vorhandene Menge 
der Handschri f ten Zahlen gemeldet worden waren , die sich i m Ver lau f der 
Arbeiten als ganz unzutreffend erwiesen, w i r d m a n niemandem z u m V o r w u r f 
machen können. S t a t t der 14000 Handschr i f ten , die m a n aufgrund der verfüg
baren Unterlagen i n den deutschen Bib l io theken , Akademien , A r c h i v e n , M u 
seen und Pr ivatsammlungen z u erwarten hatte , fand m a n i n W a h r h e i t mehr als 
70000! I n zahllosen Fällen waren i n alten Zeiten mehrere ganz verschiedene 
Handschri f ten z u einem K o n v o l u t zusammengebunden worden, ohne daß m a n 
dem i n der Bezeichnung des K o n v o l u t s Rechnung getragen hatte ( in vielen 
Fällen konnten frei l ich auch Fragmente derselben Handschr i f t i n verschiedenen 
Bibl iotheken ermittelt und inhal t l i ch m i t einander verbunden werden). W e n n 
m a n i n den Ber i chten D r . Wolfgang Voigts, der damals die Aufgabe übernom
men hatte - von der m a n trotz der zugrundegelegten v i e l niedrigeren Zahlen 
doch wußte, daß sie auf jeden F a l l langwierig u n d kompliz iert sein würde - l iest, 
daß seit 1.958 über 80 Gelehrte aus allen E r d t e i l e n mitgearbeitet haben, dann i s t 
das nur eine Andeutung dessen, was an organisatorischer Le i s tung geschehen 
mußte u n d wiev ie l K u n s t der Menschenbehandlung erforderlich w a r , u m diese 
80 Gelehrten an das W e r k z u bringen und bei i h m z u hal ten . Sie befanden sich i n 
den U S A und i n der Türkei, i n F r a n k r e i c h u n d i n den Niederlanden. Sie kamen 
aus dem Vorderen Orient, aus der Mongolei, aus T i b e t , I n d i e n u n d aus Südasien 
u m i n der Bundesrepubl ik unter der Anle i tung des Herausgebers u n d gemein
sam mi t deutschen Fachkol legen mitzuarbeiten. Diesen B e i t r a g zur internatio 
nalen Zusammenarbeit wie auch zur Ausbi ldung des wissenschaftlichen N a c h 
wuchses hat übrigens die Deutsche Forschungsgemeinschaft stets als einen sehr 
gewichtigen zusätzlichen Gewinn betrachtet. Welche L a s t a n Arbe i t u n d V e r 
antwortung aber auf dem Herausgeber - der j a „nebenbei" auch der L e i t e r der 
Orientalischen Abte i lung der Preußischen Staatsbibl iothek i n B e r l i n ist - lag 
und weiterhin auf i h m Hegt, werden nur wenige ahnen. 

Nach sprachlichen und regionalen Gesichtspunkten gegliedert sollen etwa 70 
Katalogbände i n rascher Folge erscheinen, u n d i n der T a t s ind bisher 42 Bände 
seit 1961 vorgelegt worden. J e d e m einzelnen s ind besonders interessanten 
Stücken entnommenes Schri ftgut u n d B i l d m a t e r i a l auf e in- oder mehrfarbigen 
Faks imi l e -Ta fe ln beigegeben. Besondere Pflege gilt den z u jedem B a n d gehören-
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den Registern. I n Erwe i te rung der eigentlichen Manuskriptkataloge wurde eine 
Supplementreihe geschaffen, die i n Einzelbänden erläuterndes und ergänzendes 
Mater ia l zur Wissenschaftsgeschichte einzelner Sektionen oder z u besonders 
wertvol len E inze l t ex ten bringt oder i m Sonderfall wohl auch einmal die E d i t i o n 
einzelner Handschri f ten. A u c h diese Reihe ist inzwischen auf 19 Rande 
angewachsen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dem Herausgeber, der den Mut 
gehabt hat , ein Vorhaben z u beginnen, das i n seiner Aufgabe und i n seiner 
schlechthin unschätzbaren Aussagekraft den ganzen R a u m v o m A t l a n t i k bis 
zum St i l len Ozean, von Nordasien bis zur Südsee, vom dri t ten vorchristl ichen 
J a h r t a u s e n d bis i n die Gegenwart, v o m Neo l i t ikum bis i n das Industriezeitalter 
umfaßt, durch ihren Präsidenten den D a n k der Deutschen Wissenschaft ausge
sprochen. Die Universität H a m b u r g hat i h m 1975 die Würde eines Ehrendok
tors verl iehen. U n d der 28. Internationale Orientalistenkongreß, der i m J a n u a r 
1971 i n Canberra statt fand, hat die Katalogis ierung der orientalischen H a n d 
schriften i n deutschen Ribl iotheken als ein Ee isp ie l der Achtung und der Pflege 
unersetzlichen K u l t u r g u t e s eindringlich der weltweiten Nachahmung empfoh
len. 

D e m Verfasser dieses Beitrages zur Festschr i f t sei es eriaubt, nicht nur der 
Bewunderung für das Geleistete Ausdruck zu geben sondern auch dem D a n k für 
eine gute, für eine freundschaftliche Zusammenarbeit , die i h m - bei aller 
Unterschiedl ichkeit des Beitrages - stets das Gefühl der Zugehörigkeit und das 
Bewußtsein der Gemeinsamkeit des Zieles gegeben hat . 

Daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft neben der Katalogis ierung - und 
wiederum i n Zusammenarbeit m i t deren L e i t e r - noch umfangreiche Arbeiten 
zur Verf i lmung wertvol ler und großer Handschriftenbestände i n verschiedenen 
orientalischen Ländern durchführt (und von anderen Ländern u m die I n i t i a t i v e 
zu weiteren Pro jekten dieser A r t gebeten worden ist) sei hier nur am Rande 
erwähnt. 

Man mag fragen, ob der finanzielle E i n s a t z i n einem angemessenen Verhältnis 
z u m E r t r a g steht - u n d die Gegenfrage k a n n nur sein, welcher E i n s a t z z u hoch 
wäre i m Verhältnis z u dem G e w i n n : m i t einer W e l t ver t raut z u werden, die bis 
fast zur Gegenwart nur m i t dem Schauder vor dem Fremdart igen betrachtet 
worden ist u n d inzwischen ihr Gewicht i m politischen, wirtschaftl ichen und 
kulture l len Leben hat erkennen lassen. 

W e n n es die Aufgabe der Menschheit i s t , die We l t menschlich zu machen, und 
wenn die Wissenschaft ihren Be i t rag dazu leisten soll - und welchen dringen
deren Auf t rag könnte sie haben? - dann darf die Oriental ist ik nicht fehlen. Sie 
hat es i n jedem Augenblick m i t dem Menschen, m i t der ganzen Variationsbreite 
menschlichen Lebens zu t u n und sie muß dazu beitragen können, daß die 
Motive u n d die Inha l t e dieser Lebensäußerungen i n Beziehung gesetzt werden 
können z u den zumeist ganz anders gearteten, die uns von der abendländischen 
Wel t bekannt u n d ver t raut sind. 

„Es gibt - u m hier ein W o r t von Wal ther H e i s s i g über den ,Nutzen 
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nutzloser Forschung ' z u zit ieren - eine wissenschaftliche Ef f i z ienz , die n icht 
nach ihrer wirtschaftl ichen Produktivität meßbar i s t , sondern nach ihrem 
Be i t rag z u der großen humanist ischen Aufgabe, a n der Selbsterkenntnis u n d 
Selbstdarstellung anderer Völker m i t z u w i r k e n , das heißt, das gegenseitige 
Verstehen z u fördern. Aktualität hat dabei n icht nur die Er forschung der 
Gegenwart. Fremde K u l t u r e n können n icht ohne K e n n t n i s der Vergangenheit 
erschlossen werden. E s gibt keine modernen E n t w i c k l u n g e n , deren Anstoß sich 
nicht i m vergangenen Geschehen finden läßt, deren Triebkräfte n icht aus 
Denkvorgängen z u erklären s ind, die uns nur historische Quellen und die 
L i t e r a t u r der Völker erschließen." 



E R N S T B A R T E L T ( B E R L I N ) U N D E R N S T H A M M E R S C H M I D T ( H A M B U R G ) : 

D I E T E C H N I K D E S Ä T H I O P I S C H E N 
H A N D S C H R L F T E N E I N B A N D E S 

M i t 7 A b b i l d u n g e n 

Stel len die Auswertung ( in F o r m einer E d i t i o n oder sonstigen Bearbeitung) 
von orientalischen Handschr i f ten gleichsam die letzte Stufe u n d deren eingehen
de wissenschaftliche Beschreibung die mittlere Stufe der Arbei t an diesen H a n d 
schriften dar, so ist i n nicht wenigen Fällen die technische Restaurierungsarbeit 
als Grund- und Ausgangsstufe anzusehen, - werden gewisse Handschri f ten doch 
erst dadurch in einen Zustand gebracht, der die Voraussetzung für jede weitere 
wissenschaftliche Bearbeitung i s t 1 . U n t e r diesem Gesichtspunkt ist die R e s t a u 
rierung ein integrierender Bestandte i l der Arbe i t an orientalischen Handschri f 
ten, und dieser, unserem hochverdienten J u b i l a r gewidmete Festband k a n n als 
der richtige Ort erscheinen, an dem über die Bedeutung dieser Grundstufe an 
H a n d eines Beispiels berichtet w i r d , zumal über die Techn ik des äthiopischen 
Handschrifteneinbandes bisher k a u m i m D e t a i l gehandelt wurde. 

Al lgemein ist zunächst festzuhalten, daß die Restaurierungswerkstatt der 
Staatsbibl iothek Preußischer K u l t u r b e s i t z (Ber l in) von dem Grundsatz aus
geht, daß Handschr i f ten unter W a h r u n g der kulturhistorischen Substanz so 
wiederherzustellen s ind, daß das Original durch Zusätze oder nachgebildete 
Tei le n icht verfälscht w i r d , konkret gesagt: daß die Restaurierungsarbeit als 
solche erkennbar sein muß. Andernfal ls bestünde die Gefahr, daß der Bibl iothe
k a r oder Bearbeiter einer Handschr i f t infolge einer nicht mehr erkennbaren 
Restaur ierung falsche Schlüsse hinsicht l ich der Dat ierung oder des Ursprungs
ortes dieser Handschr i f t ziehen könnte. B e i seiner Arbe i t muß der Restaurator 
ein weiteres wichtiges P r i n z i p beachten: D a heutzutage zahlreiche Chemikalien 
u n d synthetische Klebstoffe zur Verfügung stehen, muß der Restaurator der 
Versuchung widerstehen, auf solche Produkte zurückzugreifen. Einerseits be
steht die Gefahr, daß die m i t derartigen Mitte ln verbundenen Stellen sich bei 
einer späteren Restaur ierung nicht mehr voneinander lösen lassen, andrerseits 
hat die E r f a h r u n g gezeigt, daß sich manche Chemikal ien nicht m i t dem 
Restaurierungsmater ia l verbinden, sondern i n vielen Fällen zersetzend w i r k e n 2 . 

1 U m k e i n e r l e i Mißverständnisse a u f k o m m e n z u lassen , sei g le i ch hinzugefügt, 
daß es s i c h be i d iesen dre i S t u f e n ke ineswegs u m eine „hierarchische O r d n u n g " 
h a n d e l t : J e d e v o n i h n e n s t e l l t e inen i n s i c h geschlossenen W e r t b e r e i c h d a r . D i e 
D r e i z a h l e n t s p r i c h t i m G r u n d e d e m z e i t l i c h e n A b l a u f der Geschehnisse . 

2 So h a t z . B . e i n w o n l m e i n e n d e r B e a r b e i t e r e iner u m f a n g r e i c h e n S a m m l u n g 
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Neben den eigentlichen Fachkenntnissen muß der Restaurator daher auch 
handwerkliches Geschick, Erfindungsgeist und Ausdauer besitzen, w i l l er die bei 
jeder Handschr i f t neu auftauchenden Probleme meistern ( in dem Moment der 
, ,terra incognita" liegt allerdings auch der Re iz seiner Aufgabe) . Ganz wicht ig 
ist schließlich, daß über jeden Restaurierungsvorgang an einer Handschr i f t ein 
genaues Protokol l angefertigt w i r d , das über die Methode u n d die i n diesem F a l l 
verwandten Materialien berichtet : Erstens w i r d daraus ersichtl ich, was an einer 
Handschri f t restauriert wurde u n d damit der Gefahr einer Fehleinschätzung 
hinsichtl ich ihrer Dat ierung oder H e r k u n f t vorgebeugt; zweitens s ind derartige 
Aufzeichnungen eine wertvol le E r k e n n t n i s quelle für nachfolgende jüngere Mi t 
arbeiter. 

Die Handschr i f t , u m die es hier geht: H s . or. 3542 der Staatsbibl iothek 
B e r l i n , hat ein eigenartiges Geschick: E s handelt sich u m eine äthiopische 
Pergamenthandschrift von 57 Blättern m i t 101 Miniaturen , deren I n h a l t eine 
amharische Version der äthiopischen Überlieferung von der Begegnung der 
Königin von Saba m i t Salomo von Jerusa lem i s t 3 . Sie stammte aus P r i v a t 
besitz und wurde bei der ersten Versteigerung der F i r m a Rittershofer (Ber l in ) 
nach der Währungsreform i m Aukt ionskata log angeboten. V o n drei Interessen
ten bei dieser A u k t i o n : der F i r m a Rosen, H e r r n H a n s K r e n z und H e r r n E r n s t 
Z a h n (Buchhandlung und Ant iquar ia t B r u n o Hessl ing, 1000 B e r l i n 30, R a n k e -
str. 31-32) , war H . K r e n z erfolgreich: N a c h „einem kleinen K a m p f " 4 ging die 
Handschri f t an ihn . D a H . K r e n z offensichtlich m i t Otto A r n o l d Jäger befreun
det war , stellte er i h m diese von i h m erworbene Handschr i f t für eine Beschrei 
bung der „Illuminierten äthiopischen H a n d s c h r i f t e n " zur Verfügung. A l s E r n s t 
Hammerschmidt 1967 die vorläufige Beschreibung der Handschr i f t durch O. A . 
Jäger überprüfen sollte, wurde sie von der „Katalogisierung der orientalischen 
Handschri f ten i n Deutsch land" für diesen Zweck noch e inmal erbeten. Leider 
stellte sich n u n heraus, daß H . K r e n z die Handschr i f t nicht finden konnte 5 , so 
daß nichts anderes übrigblieb, als bei der Beschreibung dieser Handschr i f t (Nr . 
35 des Bandes) eine, Herausgeber wie E . Hammerschmidt zwar gleicherweise 
peinliche, sachlich jedoch unumgängliche A n m e r k u n g z u machen : „Da es dem 
Besitzer nicht gelang, die Handschr i f t - obwohl sie noch i n seinem Bes i tz ist - i n 
seiner Sammlung wiederzufinden, konnte E . Hammerschmidt die D a t e n der 
i h m vorliegenden, vorläufigen Beschreibung nicht überprüfen. Die Angaben zu 

k o p t i s c h e r H a n d s c h r i f t e n f r a g m e n t e , die s i c h j e t z t i n der S t a a t s - u n d Universitäts
b i b l i o t h e k H a m b u r g bef indet , die e inze lnen F r a g m e n t e säuberlich m i t d ü n n e m , 
d u r c h s i c h t i g e n P a p i e r ( u n b e k a n n t e r c h e m i s c h e r Z u s a m m e n s e t z u n g ) a u f weiße K a r 
tonblätter au fgek lebt . D e r B i b l i o t h e k a r s t e h t n u n v o r der b a n g e n F r a g e , w a n n die 
e r s t e n Schäden s i c h t b a r w e r d e n u n d we l ches A u s m a ß sie d a n n h a b e n könnten . 

3 D i e H a n d s c h r i f t w i r d derze i t i m S e m i n a r für A f r i k a n i s c h e S p r a c h e n u n d 
K u l t u r e n der Universität H a m b u r g für eine E d i t i o n bearbe i te t . 

4 B r i e f l i c h e M i t t e i l u n g v o n E . Z a h n a n E . H a m m e r s c h m i d t v o m 30. Jänner 1 9 7 3 . 
5 D i e ser S a c h v e r h a l t w i r d d u r c h das i n A n m e r k u n g 4 g e n a n n t e S c h r e i b e n bestä

t ig t . W e g e n des p r i v a t e n C h a r a k t e r s dieser M i t t e i l u n g e n können nänere U m s t ä u d e 
hier aber n i c h t erwähnt w e r d e n . 

2 
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dieser Handschr i f t können daher nur m i t s tarken Vorbehalten gemacht wer
d e n " 6 . 

Dies w a r die S i tuat ion für einige J a h r e nach dem Ersche inen von V O H D X V , 
- bis unser J u b i l a r , D r . D r . h.c. Wolfgang Voigt , an einem Sonntag des Monats 
März 1972 i m Schaufenster der Buchhandlung B r u n o Hessl ing (vgl . oben) eine 
äthiopische Handschr i f t entdeckte und daraufhin E . Hammerschmidt unver
züglich bat, diese Handschr i f t für einen eventuellen A n k a u f durch die Orientab
teilung der Staatsbibl iothek B e r l i n z u prüfen: Groß war die Überraschung, als 
E . Hammerschmidt feststellen mußte, daß es sich u m die seinerzeit nicht 
auffindbare Handschr i f t handle! E . Z a h n hatte sie nach dem T o d von H . K r e n z 
aus dessem Nachlaß erworben. Sie wurde von der Orientabteilung sofort (zu 
einem sehr annehmbaren Preis ) angekauft u n d ihrer Handschri ftensammlung 
als H s . or. 3542 inkorpor iert 7 . 

D a die Handschr i f t - wie i n ihrer Beschreibung zutreffend angegeben - ,,ohne 
E i n b a n d " 8 war , stellte sich die Aufgabe, ihre i n sechs Te i l en gehefteten Blätter 
( im F o r m a t von 40,0:30,0 cm) zu deren Schutz i n der traditionellen äthiopi
schen Techn ik z u binden. Der Restaurator der Staatsbibl iothek B e r l i n , E r n s t 
B a r t e l t , n a h m sich dieser Aufgabe an , so daß die Handschr i f t heute m i t einem 
E i n b a n d zur Verfügung steht, der bis ins letzte D e t a i l der äthiopischen A r t und 
Weise entspricht (Abb. 1). 

E i n e genaue Untersuchung anderer äthiopischer Handschr i f ten i n der Orient
abteilung durch E . B a r t e l t ergab, daß die äthiopische Einbandtechnik zunächst 
wohl kompliziert erscheint, i m Grunde aber (wie sich bei Probeversuchen 
erwies) doch verblüffend einfach und gut durchdacht i s t : 

I m Unterschied z u abendländischen Heftungsarten (Heften auf echte Bün
de), bei denen je nach Größe der Handschr i f t auf drei , v ier , fünf oder mehr (d. h . 
eine gerade oder ungerade Zah l ) Bünde geheftet werden k a n n , ist bei der 
äthiopischen Heftungsart nur eine gerade Z a h l von Bünden, also zwei , v ier , 
sechs oder mehr (je nach Größe der Handschr i f t ) möglich (vgl . Abb . 2) . B e i 
dieser A r t benötigt m a n zwei Fäden (bei äthiopischen Handschri f ten werden 
dünn gezwirnte Sehnen verwendet) . N a c h der Bundeintei lung durch Anzeich -
nung einer geraden Z a h l von Bünden i n zueinander gleichen Abständen werden 
je zwei zusammengehörende Bundste l len m i t einer Ahle von innen nach außen 
vorgestochen (für die folgende Beschreibung vg l . Abb . 3 und 4; die hier i n eckige 
K l a m m e r n gesetzten Zahlen bezeichnen die einzelnen Stadien auf diesen beiden 
Abbildungen). V o n der ersten Bundstel le [1] aus w i r d die Nadel m i t dem F a d e n 
I (Bewegungsrichtung m i t : - f g ^ bezeichnet) von außen nach innen gestochen, 
dann von rechts nach l inks zur zweiten Bundstel le [2] geführt und dort wieder 

6 E . H A M M E R S C H M I D T - O. A . J Ä G E R , I l l u m i n i e r t e äthiopische H a n d s c h r i f t e n = 
V O H D X V ( W i e s b a d e n 1968) 164, A n m e r k u n g . 

7 E i n e erste Überprüfung der H a n d s c h r i f t zeigte, daß die oben erwähnten „ s tar 
k e n V o r b e h a l t e " für die vorläufige B e s e n r e i b u n g le ider berecht ig t w a r e n . 

8 V O H D X V 164. 
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nach außen gestochen. Entsprechend w i r d dann umgekehrt v o n der zweiten 

Bundstel le [2] die Nade l m i t dem F a d e n I I (Bewegungsrichtung m i t : ^JT 

bezeichnet) geführt, jetzt aber von l inks nach rechts zur ersten Bundste l le [1 ] . 
A m E n d e des Fadens I -^f- w i r d die erste Schlaufe [3] gebildet; das 
Fadenende w i r d unter dem B r e t t , das als Heftungsunterlage dient, angeheftet 

[4] . D u r c h die erste Schlaufe am ersten B u n d w i r d dann F a d e n I I geführt. 
MOE ' 

u m eine zweite Schlaufe [5] zu bilden. Die erste Schlaufe [3] a m ersten B u n d [1 ] , 
deren zweites Fadenende aus dem zweiten Bundloch [2] ragt , w i r d von dort fest
gezogen, u m die erste Schlaufe [3] z u schließen. Die zweite Schlaufe [5] a m 
ersten B u n d [1] bleibt für die nächste z u heftende L a g e stehen. A m zweiten 
B u n d [2] w i r d die Hef tung i n umgekehrter Reihenfolge vollzogen (erste S c h l a u 
fe des zweiten Bundes = [ 6 ] ; zweite Schlaufe des zweiten Bundes = [7]) . E s i s t 
zu beachten, daß der F a d e n zu beiden Seiten h i n fest gespannt sein muß, wobei 

das E n d e von F a d e n I I " ^ j ^ ebenfalls an der Unterlage befestigt w i r d [8] . D a s 

Resu l ta t dieser Verschlaufung ist eine gleichmäßige Raupenbi ldung a n jeder 
Bundstel le (Abb. 5 ) . 

I n die Holzdeckel , die aus etwa sechs Mil l imeter starker , gebleichter R o t 
buche (Fagus) bestehen, w i r d an jeder Bundste l le , einen Zentimeter hinter der 
Rückenkante, ein L o c h von etwa sechs Mil l imeter Durchmesser gebohrt. E i n e n 
Zentimeter dahinter w i r d je ein weiteres L o c h gebohrt, so daß sich die beiden 
Löcher i m Abs tand von ein bzw. zwei Zent imetern von der Rückenkante 
befinden. Beide Löcher werden durch eine R i l l e miteinander verbunden, i n die 
die Fäden eingelassen werden. N u n w i r d noch ein L o c h von der Holzdeckel 
rückenkante aus gebohrt, durch das die Fäden zweimal hindurchgeführt und 
dann an der Vorderseite i n der ersten Heft lagenmitte verknotet werden (vg l . 
Abb . 6) . Die hinteren Heftfäden werden auf dem Holzdeckel verknüpft (vgl . 
Abb . 7) . 

Eingeledert wurde m i t sumachgegerbtem, englischroten Oasenziegenleder. 
Dabei wurden nur die Buchrückenkanten der Holzdeckel u n d die Einschläge 
innen m i t Per l l e im u n d K l e i s t e r geklebt. B e i manchen äthiopischen Einbänden 
sind die Einschläge nicht geklebt, sondern durch z ickzackweise gespannte, 
dünne Sehnen zusammengehalten. 

D a s K a p i t a l der äthiopischen Handschr i f ten besteht aus zwei , e twa acht bis 
zehn M l l i m e t e r breiten Lederstrei fen, die m i t sogenannten E c k s c h n i t t e n ine in 
ander verflochten sind. D a s K a p i t a l wird Lage u m L a g e m i t einem F a d e n 
geheftet, der so geführt w i r d , daß m a n das Rückenleder nach außen durch
sticht , wobei der Buchrücken, das K a p i t a l u n d die einzelnen L a g e n miteinander 
verbunden werden. D a d u r c h entsteht a m oberen u n d unteren Buchrücken ein 
Heftmuster . 

Die äthiopische Bmdetechnik ermöglicht ein leichtes u n d gutes Aufschlagen 
der Handschr i f t ; die einzelnen Pergamentblätter liegen p lan . D a diese T e c h n i k 
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zudem einen sehr haltbaren E i n b a n d ergibt, s ind alle Anforderungen, die an 
eine gut gebundene Handschr i f t gestellt werden müssen, erfüllt. 

Die Arbe i t an H s . or. 3542 der Staatsbibl iothek B e r l i n hat also ein zweifaches 
Ergebnis gezeitigt: Einmal konnte die Handschr i f t den für ihren Schutz not
wendigen E i n b a n d erhalten; zum andern ließen die dafür erforderlichen Unter 
suchungen an anderen äthiopischen Handschri f ten die Techn ik des äthiopischen 
Handschrifteneinbandes i n allen Einze lhe i ten erkennen, so daß es möglich war , 
durch den hier gebotenen B l i c k i n die W e r k s t a t t des Restaurators diese Technik 
für die orientalische Handschri f tenkunde festzuhalten. 



H E I N Z B E C H E R T ( G Ö T T I N G E N ) : 

E I N E I L L U M I N I E R T E H A N D S C H R I F T 
D E S V E S S A N T A R A J Ä T A K A 

Mit 1 Abbildung 

U n t e r den bisher beschriebenen singhalesischen Handschr i f ten befinden sich 
zahlreiche m i t geometrischen F i g u r e n u n d auch m i t sonstigen Darstel lungen 
versehene Mantra- u n d Yantra-Büeher auf Palmblättern. A u c h einzelne mediz i 
nische und astrologische Handschr i f ten enthalten bildliche Darstel lungen. J e 
doch war noch keine singhalesische Palmblat thandschr i f t bekannt geworden, i n 
der ein Handlungsablauf durch Abbi ldungen i l lus tr ier t w i r d . D ie folgenden 
Zeilen befassen sich n u n m i t einer solchen Handschr i f t . Sie gehört der Staats 
bibliothek der St i f tung Preußischer K u l t u r b e s i t z u n d trägt die Signatur H s . or. 
2398. D a sie i m ersten B a n d des K a t a l o g s singhalesischer Handschr i f ten i n 
Deutschland noch nicht beschrieben is t , w i r d sie hier z u m ersten M a l vor
gestellt. 

Die Handschr i f t besteht aus 75 Palmblättern i n einem ungewöhnlich schma
len F o r m a t (3 ,5x47 ,5 cm) zwischen zwei Ebenholzdecke ln ; die Blätter s ind i n 
der bei singhalesischen Handschr i f ten üblichen Weise auf der Vorderseite l inks 
mi t den Buchstaben ka, kä usw. bis ne gezählt. D ie Verse des Tex tes s ind i n meist 
5 bis 6 Spalten nebeneinander geschrieben; die jeweils gleichen Schlußsilben 
eines Verses s ind, vom R e s t der Zeile etwas abgehoben, genau untereinander 
geschrieben. 

Die Handschr i f t ist durch den Vermerk ,,me pota liyä nima kale varsa 1866 
jüli davasa 26 gurudina-di-ya" auf Donnerstag, den 26. J u l i 1866 dat iert . Über 
Schreiber u n d Ort ihrer Abfassung ist ihr nichts z u entnehmen. D ie bi ldl ichen 
Darstel lungen, auf die i ch noch näher eingehen werde, lassen jedoch den Schluß 
zu , daß die Handschr i f t i m Hoch land Ceylons, d .h . i m Gebiet des alten 
Königreichs von K a n d y , geschrieben wurde. 

Der T e x t der Handschr i f t stel lt eine poetische Bearbe i tung des Vessantarajä-
taka i n singhalesischer Sprache dar. D e r I n h a l t des Vessantarajätaka, dessen 
Pä^-Version das letzte Stück der großen Jäto&a-Sammlung bildet, k a n n als 
einer der beliebtesten Erzählstoffe i n der gesamten buddhistischen W e l t , ganz 
besonders aber auch i m Bere i ch des Theraväda-Buddhismus gelten. E s gibt 
davon Bearbeitungen i n fast al len Sprachen der buddhistischen Länder, so z . B . 
eine berühmte mittelalterl iche birmanische poetische Bearbei tung. 

Die singhalesische L i t e r a t u r ist dementsprechend ebenfalls re ich a n Bearbe i 
tungen dieses Stoffes. D a s Vessantarajätaka ist selbstverständlich T e i l der 

3 
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singhalesischen Gesamtübersetzung des Jäta&a-Buches, die den T i t e l Pansiya-
panasjätakapota ( „Buch der 550 Jätakas") trägt u n d ins 14. Jahrhunder t 
datiert w i r d (vgl . C. E . G O D A K U M B U R A , Sinhalese L i t e r a t u r e , Colombo 1955, S. 
99 f f . ) ; es is t auch i m Jätakagäthä-sannaya, der singhalesischen Wort-für-Wort-
Übersetzung der Verse des Jätaka-Buches (vgl . G O D A K U M B U R A , a.a.O., S . 40) 
enthalten und i m alten singhalesischen Glossar zum Jätaka-Buch (Jätaka-atuvä-
gätapadaya) berücksichtigt. E s hat sogar ein uns nicht mehr erhaltenes t a m i l i 
sches Glossar z u m Jätaka-Buch. gegeben, das noch der i m 15. Jahrhunder t 
lebende Totagamuve S r i Rähula i n seinem grammatischen W e r k Pancikäpradi-
paya ( in S i r i R a h a l P a b a n d a , ed. Rä. Tennakön, Colombo 1957, S. 330 und 331) 
als „Demalajätakagätapadaya" z i t iert . 

D ie älteste singhalesische Separatübersetzung des Vessantarajätaka ist das 
Vesaturu-dä-sannaya, das D . E . H E T T I A R A T C H I i n einer kr i t ischen Ausgabe mi t 
einer für die singhalesische Literaturgeschichte sehr wichtigen E i n l e i t u n g publ i 
ziert hat (Vesaturu-dä-sanne, Colombo 1950). Dieses Sannaya i s t etwa ins 12. 
J a h r h u n d e r t z u datieren. (Über die Merkmale eines S a n n a y a vg l . Verf . , „Sing
halesische H a n d s c h r i f t e n " , T e i l I , Wiesbaden 1969, S. I X ) . E i n e ausführliche 
Prosa-Vers ion des Vessantarajätaka findet sich i n zwei berühmten Werken der 
klassischen singhalesischen L i t e r a t u r , nämlich i m Butsarana von Vidyäcakra-
v a r t i n (ed. Välivitiye Sorata , 4. Au f l . , Vällampitiya 1953, S. 291-336) und 
gleichlautend i m Dahamsarana (ed. Kiriälle Nänavimala, Colombo 1955, S. 3 3 5 -
382) desselben Autors , der u m die Wende v o m 12. z u m 13. J a h r h u n d e r t lebte. 
Kürzere Prosa-Versionen sind i n zahlreichen anderen klassischen singhalesi
schen W e r k e n enthalten ( z . B . Püjävaliya von B u d d h a p u t r a , ed. B e n t a r a 
graddhätisya, Pänadurä 1930, S , 93-99) . A u c h gilt eine weitere separat überlie
ferte singhalesische Vers ion des V essantarajätaka als ziemlich a l t , möglicher
weise sogar älter als das Pansiyapanasjätakapota (unter dem T i t e l ,,Vessantara-
jätakakathävastuvd" wiederholt publiziert , zuerst 1891 ; vg l . D O N M A R T I N O D E 
Z I L V A W i C K R E M A S i N G H E , A Catalogue of the Sinhalese P r i n t e d Books i n the 
L i b r a r y of the B r i t i s h Museum, London 1901, Sp. 99 ; auch veröffentlicht von J . 
D . Pranändu, Colombo 1929). 

Die poetischen singhalesischen Bearbeitungen des Vessantarajätaka haben 
bisher wenig Beachtung gefunden; G O D A K U M B U R A (a.a.O., S. 173) erwähnt nur , 
daß es verschiedene Rezensionen des Vessantarajätakakävyaya gebe und eines 
der Manuskripte , die W I C K R E M A S I N G H E (Catalogue of the Sinhalese Manuscripts 
i n the B r i t i s h Museum, London 1900, N r . 99-100 A ) beschrieben hat , ins 18. 
J a h r h u n d e r t z u datieren sei. E i n e größere A n z a h l von Manuskripten findet sich 
i n der N E V I L L - S a m m l u n g ; ihre Beschreibung ist enthalten i n „Sinhala Verse 
( K a v i ) " collected b y H U G H N E V T L L , ed. P . E . P . Deraniyagala , 3 Tei le , Colombo 
1954, N r . 4 1 , 110, 468 unter dem T i t e l ,,Vessantarajätakakavi". E i n Vergleich 
der Material ien läßt erkennen, daß es mehrere kürzere Gedichte unter dem T i t e l 
Vessantarajätakakavi oder Vessantarajätakakävyaya, die zwischen 80 und 150 
Verse umfassen, sowie ein davon verschiedenes längeres W e r k dieses Namens 
gibt. Daneben existieren noch einige andere poetische Bearbeitungen des Ves-
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santarajätaka, z . B . das von G O D A K U M B U R A (a.a.O., S . 277) genannte u n d 
wiederholt gedruckte (Vessantarasähälla saha D i p a h k a r a smduva , veröff. v o n 
N . J . K U R E , 3. Auf l . , Colombo 1944; 4. A u f l . , 1959) Vessantarahälla, e in 
Vessantaramangalya (S inhala K a v i , N r . 25) , ein ganz kurzes Vessa?itarasinduva, 
also eine Fesscmtara-Ballade (S inhala K a v i , N r . 676 u n d 681), abgesehen 
natürlich von modernen W e r k e n wie dem Vessantarajätakanätyaya v on J O N D A 
S I L V A (Colombo, o. J . ) , also einer dramatischen Bearbei tung des Stoffes. A u c h 
einzelne Episoden des Jätaka s ind i n üTai>i-Form bearbeitet worden ( z . B . 
Vesaturura ju d a r u v a n dan d ima von K a m b u r u p i t i y e Samaras imha , hg. von N . 
E . K u r e , 5. Auf l . , Colombo 1965.) 

Unsere Handschr i f t enthält das längere Vessantarajätakakävyaya, u n d zwar i n 
691 Versen. Die Druckausgaben weichen s tark von der Handschr i f t , u n d 
teilweise auch voneinander ab. F r e i l i c h ist heute eine Vers ion i n 975 Versen weit 
verbreitet ; sie is t wiederholt nachgedruckt worden. Mir s ind davon folgende 
Ausgaben, die untereinander nur kleinere Abweichungen orthographischer A r t 
zeigen, zugänglich: Vessantarajätakakävyaya, veröffentlicht von N . J . K T J R E , 2. 
Auf l . , Colombo (Mahäbodhi yanträlaya) 1953; Puräna Vessantarajätakakä
vyaya, veröffentlicht von Ratnäkara pot ve landa säläva, Colombo 1963; Vessan
tarajätakakävyaya, hg. von N . E . K u r e . Colombo ( V i j a y a yanträlaya) 1968 
und Puräna Vessantarajätakakävyaya, veröffentlicht von D . B . J A Y A K O D I , 
Colombo o. J . Diese v ier D r u c k e s ind übrigens m i t Abbi ldungen versehen. V o n 
dieser , , V u l g a t a " weicht die von S I R I S E N A M A I T I P E u n d R . V I J A Y A T L L A K A 
(Colombo 1947) edierte Version i n 707 Versen ganz erheblieh ab. A u c h die von 
N E V T L L beschriebenen Manuskripte des längeren Vessantarajätakakävyaya ze i 
gen wesentliche Textunterschiede ; die fünf vollständigen Handschr i f ten haben 
735, 641 , 628, 600 und 590 Verse (S inhala Verse, a.a.O., N r . 41) . A u c h die v o n 
W I C K R E M A S I N G H E besprochenen Handschr i f ten (Catalogue of the Sinhalese M a -
nuscripts, a.a.O., N r . 99-100 A ) , deren älteste ins J a h r 1742 datiert is t (Nr . 99), 
bieten voneinander abweichende Textvers ionen. 

E i n Vergleich der verschiedenen Versionen ergibt ein für textkr i t i s che S t u 
dien über ein l iterarisches W e r k doch recht ungewöhnliches B i l d . M a n findet i n 
allen Versionen einen Grundbestand identischer Verse, die gleichsam ein Über
lieferungsgerippe ergeben, zwischen die aber zahlreiche den anderen Versionen 
fehlende Verse eingeschoben sind. I c h gebe hier als Beisp ie l eine K o n k o r d a n z 
der ersten Verse der Handschr i f t der Staatsbibl iothek m i t den Ausgaben v o n N . 
J . K Ü R E (1953) u n d von M Ä I T L F E u n d V I J A Y A T L L A K A (1947), wobei i ch alle 
Verse der Handschr i f t , aber sonst nur die i n wenigstens zwei der drei Versionen 
vorkommenden Verse berücksichtige: 

H s . D r u c k K u r e D r u c k Mäitipe 
1 2 

3 
S 

3 
2 
3 7 
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H s . D r u c k K u r e D r u c k Mäitipe 
5 4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 2 
1 3 
1 4 

1 
1 6 
1 7 
1 5 
1 9 

1 1 

9 

7 

6 

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 

8 
1 

1 0 
1 1 
1 5 
1 2 

Der Be fund läßt erkennen, daß es sich bei dem W e r k u m eine zunächst 
mündlich überlieferte Dichtung handelt , die i n verschiedenen Versionen unab
hängig voneinander niedergeschrieben wurde. E s liegt ke in W e r k der singhale-
sischen K u n s t d i c h t u n g , sondern eine jener Volksdichtungen vor, wie sie von 
singhalesischen B a r d e n heute noch vorgetragen werden. Der Versuch, die 
ursprüngliche Version z u rekonstruieren, dürfte ebenso wenig zum E r f o l g 
führen wie der Versuch , dem W e r k , das durch Jahrhunderte i n ständig wech
selnder Weise überliefert und dem Zeitgeschmack angepaßt wurde, ein be
st immtes D a t u m zuzuweisen. 

Z u m Schluß noch ein paar Bemerkungen z u den bildlichen Darstel lungen der 
Handschr i f t . E s s ind insgesamt 8 7 , davon drei ganzseitige. Die Darstel lungen 
sind großenteils durch kurze Beischri f ten erklärt. Zwe i der Darstel lungen sind 
kolor iert ; ganz offenbar hat ein Besitzer nachträglich m i t der Kolor ierung 
begonnen, sein Unternehmen aber bald aufgegeben. 

D a s Vessantarajätaka zählt z u den beliebtesten Gegenständen der singhalesi
schen darstellenden K u n s t (vgl . A N A N D A K . C O O M A R A S W A M Y , Mediaeval S inha -
lese A r t , 2 . Au f l . , N e w Y o r k 1 9 5 6 , p. 4 1 f . ) . D ie Darstel lungen i n unserer 
Handschr i f t , von denen die Abbi ldung der Vorderseite der letzten fünf Blätter 
einen E i n d r u c k geben soll , stehen i n der T r a d i t i o n der Malerei der späteren 
Kandy -Per i ode . M a n sieht auf B l . nr l inks , wie die Leiche des B r a h m a n e n 
Jüjaka von den Leichenträgern z u m Verbrennungsplatz gebracht w i r d ; der 
Prozession geht ein Lampenträger voraus. A u f der rechten Seite ist die Le i chen
verbrennung dargestellt. A u f dem nächsten B l a t t sieht m a n Vessantara m i t 
Madri auf dem Berge Vangagiri. Der R e s t der B i lder ist leicht anhand des aus 
dem Päli-Text bekannten Verlaufes der Hand lung zu identifizieren. I c h werde 
bei einer beabsichtigten Pub l ikat i on , an deren Vorbereitung Ven . U K A P O L A 
H E M A L O K A T H E R A als Mitarbeiter der Katalogis ierung der orientalischen H a n d 
schriften mitgewirkt hat , auf weitere Einze lhe i ten eingehen. 

Der Betrachter könnte aufgrund gewisser Ähnlichkeiten Zusammenhänge 
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mi t den i l luminierten Handschr i f ten aus Orissa vermuten. E i n e solche V e r m u 
tung wäre jedoch falsch. Die Ähnlichkeiten beruhen auf der Gleichheit des 
Materials , d .h . beim E i n r i t z e n bildlicher Darstel lungen i n Palmblätter ergeben 
sich wie selbstverständlich bestimmte Eigenheiten der Zeichnung. Die D a r s t e l 
lungen der hier vorgestellten Handschr i f t beruhen einzig u n d al le in auf der 
Trad i t i on der singhalesischen K u n s t . Der Künstler, der sie geschaffen hat , ha t 
diese K u n s t t r a d i t i o n auf eine Palmblat thandschr i f t übertragen u n d damit die 
einzige bisher bekannte i l luminierte singhalesische Pa lmblat thandschr i f t ge
schaffen. E s ist sicher ke in Zu fa l l , daß auch die einzige m i r bekanntgewordene 
ältere singhalesische Papierhandschri f t , die einen l i terarischen T e x t m i t I l l u m i 
nationen enthält, das Vessantarajätakakävyaya z u m Gegenstand hat ( W I C K R E -
M A . S I N G H E , Catalogue of Sinhalese Manuscripts , a.a.O., N r . 100 A ) ; i m Gegen
satz z u unserer Handschr i f t enthält sie jedoch nicht den gesamten T e x t , 
sondern einzelne Szenen aus dem Vessantarajätaka m i t beigeschriebenen E i n z e l 
versen aus dem Kävyaya. E s liegt also eine Sammlung von Darstel lungen vor , 
die den Wandmalereien der K a n d y - P e r i o d e v i e l näher steht als unserer H a n d 
schrift . Sie ist daher mi t den gelegentlich vorkommenden Malbüchern i n 
Zusammenhang z u bringen. A u f Palmblättern kennt m a n - abgesehen von den 
erwähnten einzelnen Zeichnungen i n Ma^ra-Büchern und i n wissenschaftl ichen 
Werken - sonst nur bildliche Darstel lungen von Göttern, die aus mehreren 
zusammengenähten Blättern zusammengefügt s ind ( z . B . die Handschr i f t 
63.63:1 des Museums für Völkerkunde i n H a m b u r g ) ; es handelt sich dabei meist 
um größere Y a n t r a s , die für bestimmte R i t u a l e benützt werden. A u c h sie s ind 
daher m i t unserer Handschr i f t , die einstweilen ein U n i k u m bleibt, n icht ver 
gleichbar. 

4 



E R N S T D A M M A N N ( P I N N E B E R G ) : 

Z U R D E F I N I T I O N E I N E R A F R I K A N I S C H E N H A N D S C H R I F T 

Für ausgestorbene Sprachen ist die Frage leicht zu beantworten, was i m 
R a h m e n des Katalogisierungsunternehmens als Handschr i f t zu definieren ist . 
E s is t alles, was i n irgendeiner F o r m auf Baumr inde , P a p y r u s , Leder oder einem 
entsprechenden Stoff geschrieben wurde, einen sinnvollen T e x t enthält, als 
Unterlage, Beleg oder Mittei lung diente u n d vie l fach auch anderen Personen als 
dem Schreiber zugänglich war . D a z u gehören nicht nur die Handschri f ten 
klassischer W e r k e des A l te r tums , sondern auch Briefe wie die des Cicero oder 
des P l i n i u s . M a n könnte dazu auch P a p y r i rechnen, die uns u . a. ein B i l d von den 
Lebensverhältnissen Ägyptens i n der hellenistischen Zeit vermitte ln . Fachleute 
s ind für das kleinste F r a g m e n t dankbar, auch wenn es nur eine belanglose Mitte i 
lung enthält. Ausgeschlossen s ind Tontafe ln oder Inschr i f ten i n Holz oder Ste in . 

W i e steht es n u n i n dieser Beziehung i n A f r i k a ? B e i dieser Frage bleiben die 
Gebiete, i n denen sich schon i n früher Zeit eine Schr i f tku l tur entwickelt hat , 
also Ägypten, Nubien u n d Äthiopien, außer Bet racht . Ebenso werden die 
muslimischen Gebiete i m Norden u n d Westen nicht berücksichtigt, i n denen der 
I s l a m teilweise schon seit Jahrhunder ten heimisch ist u n d eine hohe K u l t u r 
schuf. I n deren Gefolge gibt es i n diesen Ländern an manchen Stellen zahlreiche 
arabische Handschr i f ten . 

Die folgenden Ausführungen werden sich daher i m wesentlichen auf Schwarz
a f r ika beschränken. H i e r gab es keine autochthone Schri f t . Infolgedessen fehlen 
für die alte Zeit Handschri f ten . E r s t die Übernahme fremder Alphabete ermög
lichte es, Sprachen dieser Gebiete l i terat z u machen. Mit dem Vordringen des 
I s l a m gewann die arabische Schr i f t an Ausbreitung. Obwohl sie für viele 
afrikanische Sprachen, i n denen, wie i n den Bantusprachen, die unterschiedliche 
Bezeichnung der Vokale von großer Wicht igke i t ist , nicht geeignet war , begann 
m a n , einige Sprachen A f r i k a s m i t arabischen Buchstaben z u schreiben. H i e r 
s ind vor allen Dingen Suahel i i m Osten, H a u s a , F u l und B o r n u i m Sudan zu 
nennen. Naturgemäß werden Handschri f ten i n diesen Sprachen bei der K a t a l o 
gisierung berücksichtigt. 

Die arabische Schr i f t i s t aber n icht die einzige, welche afrikanische Sprachen 
l i terat gemacht hat . N a c h einigen früheren Versuchen setzte i m 19. Jahrhunder t 
an vie len Stellen A f r i k a s eine rege Tätigkeit christlicher Missionen ein. D a das 
Christentum eine Buchrel ig ion ist , war man , zunächst vor al lem i n der evangeli
schen Mission, bestrebt, den A f r i k a n e r n die christliche Religionsurkunde, die 
B i b e l , i n deren Muttersprache zugänglich z u machen. A l s man diese zur 
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Schriftsprache erhob, bediente m a n sich wei th in des lateinischen Alphabets . 
D e n Missionen folgten i n manchen afr ikanischen Terr i tor ien die Kolonialregie
rungen, durch die, besonders i n anglophonen Gebieten, einzelne Sprachen v o n 
der Regierung begünstigt u n d gepflegt wurden. 

Gegenüber der arabischen u n d der lateinischen Schri f t spielen die anderen 
Alphabete i n A f r i k a eine untergeordnete Rol le . Eigene Schri f ten wurden nur a n 
wenigen Stellen erfunden 1 . Handschri f t l iches Mater ia l i n ihnen liegt vor al lem 
über das V a i i n L i b e r i a aus dem Nachlaß von A . K L I N G E N H E B E N (1886-1967) vor. 

Welches is t n u n das K r i t e r i u m , das eine schrift l iche, n icht veröffentlichte 
Darlegung i n einer afr ikanischen Sprache als Handschr i f t bezeichnet ? Für das 
Suaheli s ind seit e twa 1 2 5 J a h r e n Handschr i f ten bekannt, die z u m größeren T e i l 
Dichtungen aus dem muslimischen K u l t u r k r e i s der ostafrikanischen Küste 
enthalten 2 . E s wurde aber auch eifrig p r i v a t u n d amt l i ch i n dem m i t arabischen 
Buchstaben geschriebenen Suahel i korrespondiert, wovon u . a . die publizierten 
Sammlungen von C. G . B Ü T T N E R 3 u n d G . N E U H A T J S zeugen 4 . Soweit die 
Originale dieser Briefe noch i n Deutschland vorhanden s ind, wurden sie bei der 
Katalogis ierung berücksichtigt. Dasselbe gilt für andere Br ie fe , die i n derselben 
A r t noch i m Anfang des 2 0 . J a h r h u n d e r t s geschrieben wurden. Sie bilden i n 
Sprache, Schri f t und I n h a l t wertvolle K u l t u r d o k u m e n t e für eine bestimmte 
Periode der ostafrikanischen Geschichte. 

I n den letzten Jahrzehnten hat die K o m m u n i k a t i o n i n Osta f r ika einen großen 
Aufschwung genommen. Seitdem Suahel i i n T a n z a n i a u n d später auch i n K e n y a 
zur Nationalsprache geworden ist u n d überall staatl iche Förderung erhält, 
n immt die Korrespondenz von J a h r z u J a h r z u . Viele Br ie fe werden i n A k t e n 
oder pr iva t abgelegt. S i n d diese n u n Handschr i f ten i m Sinne unseres Arbe i t s 
vorhabens % M a n denke auch an die wahrscheinl ich große A n z a h l von B r i e f e n i n 
afrikanischen Sprachen, die bei der Deutschen Wel le i n Köln als E c h o auf die 
afrikanischen Sendungen eingehen. I n sprachlicher Beziehung dürften die me i 
sten Briefe dieser A r t wenig Neues bringen. Anders ist aber die Lage i n anderen 
Bantusprachen. Sprachforscher haben es früher sehr begrüßt, wenn Br ie fe i n 
afrikanischen Sprachen veröffentlicht wurden. H i e r mag a n einige Br ie fe aus 
dem Herero 5 , S a f w a 6 , Y a u n d e 7 oder Pokomo 8 erinnert werden. E s dürften i n 

1 Näheres be i H . J E N S E N , D i e S c h r i f t i n V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t , 2 . A u f l . 
B e r l i n 1 9 5 8 S . 2 0 3 ff. 

2 Über die i n der Universität i n D a r es S a l a a m v o r h a n d e n e n S u a h e l i h a n d s c h r i f t e n 
v g l . J . W . T . A L L E N , T h e S w a h i l i a n d A r a b i c M a n u s c r i p t s a n d T a p e s i n t h e L i b r a r y 
of t h e U n i v e r s i t y College D a r - e s - S a l a a m , L e i d e n 1 9 7 0 . 

3 B Ü T T N E R , C . G . , Suaheli -Schriftstücke i n a r a b i s c h e r S c h r i f t , S t u t t g a r t u n d 
B e r l i n 1 8 9 2 . 

4 N E U H A U S , G . , S u a h e l i - M a n u s k r i p t e i n p h o t o - l i t o g r a p h i r t e n ( s ie ! ) O r i g i n a l e n , 
B e r l i n 1 8 9 6 . 

5 I R L E , J . S E N . , H e r e r o - T e x t e , Z e i t s c h r i f t für K o l o n i a l s p r a c h e n V I I I , 1 9 1 7 / 1 8 , S . 
3 6 - 4 0 . 

6 K O O T Z - K R E T S C H M E R , E . , S a f w a - T e x t e i n k l e i n e n Erzählungen u n d L i e d e r n , 
Z e i t s c h r i f t für E i n g e b o r e n e n - S p r a c h e n X X I V , 1 9 3 3 / 3 4 , S . 1 6 6 - 2 0 1 , 2 4 5 - 8 1 . 
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Deutschland noch viele Briefe i n afrikanischen Sprachen aus den letzten 
Jahrzehnten vorhanden sein. V o r al lem waren es Missionare, die m i t Mitarbei 
tern oder Gemeindegliedern i n der Stammessprache korrespondierten. D a von 
manchen Staaten die Pflege der Stammesidiome aus nationalen Gründen oft 
n icht geschätzt oder gar gehemmt w i r d , liegt hier u . U . Mater ial von hohem 
sprachlichen W e r t vor . Sprachen dieser A r t s ind z . B . Digo, Zaramo oder N y i h a . 

Außer Br ie fen gibt es Aufzeichnungen anderer A r t , bei denen sich die Frage 
erhebt, ob diese i m technischen Sinne des Wortes als Handschri f ten zu werten 
sind. B iswei len wurden i n den Schulen Aufsätze i n afrikanischen Sprachen 
geschrieben. Diese s ind oft ein Zeichen dafür, wieweit die Schüler i n der Lage 
waren, sich i n ihrer Muttersprache auszudrücken. Sofern sie von ihren Lehrern 
aufgefordert wurden, aus ihrer U m w e l t , z . B . über S i t ten und Gebräuche, oder 
aus der Volksdichtung etwas niederzuschreiben, erhielt m a n Mater ia l , das auch 
inhal t l i ch wertvo l l sein k a n n . Manche Afr ikaner haben besondere Ereignisse 
ihres Lebens festgehalten. Noch immer sind Reiseberichte, wie sie bereits vor 
Jahrzehnten von B Ü T T N E R 9 und C. V E L T E N 1 0 i n Suahel i oder von H . J . 
M E L Z I A N 1 1 i n D u a l a veröffentlicht wurden, eine beliebte Lektüre. I c h selbst 
besitze die i n Suahel i gemachten Aufzeichnungen von einem der ersten ostafri
kanischen Pastoren, Y a k o b o L u m w e , früher als Y a k o b o Ng'ombe bekannt, 
über eine Reise , die er 1 9 3 0 von T a n g a nach B u k o b a machte 1 2 . H i e r kommt es 
nicht so sehr auf die Sprache an , die j a hinlänglich bekannt is t , sondern auf die 
A r t der Darste l lung. Diese mag nicht nur Theologen, sondern auch Psychologen 
und Soziologen interessieren. Wahrscheinl i ch gibt es aus der älteren Zeit auch 
Predigtmanuskripte , die für die Er forschung einer afrikanischen Homi let ik 
wicht ig s ind. Schließlich sei au f Erst fassungen aus der afr ikanischen L i t e r a t u r 
hingewiesen. I n zunehmendem Maße finden w i r afrikanische Dichter und 
Schriftsteller, die i n ihrer Muttersprache publizieren. E s ist anzunehmen, daß 
die ersten Entwürfe u n d auch die Ers t fassung ihrer Arbeiten handschrift l ich 
erfolgten. So berichtet z. B . L . H A R R I E S , daß i h m der Dichter A h m a d Nassir b in 
J u m a Bha lo i n Mombasa ein Schreibheft zeigte, i n das er seine Gedichte 
geschrieben h a t t e 1 3 . 

7 H E E P E , M . , J a u n d e - T e x t e , H a m b u r g 1919, p a s s i m . 
8 E i n B r i e f des M p o k o m o C h a d o r o a n seine F r e u n d e , Z e i t s c h r i f t für a f r i k a n i s c h e 

u n d oceanische S p r a c h e n I I , 1896, S . 8 5 - 8 7 . D e r B r i e f s c h r e i b e r b e r i c h t e t über seine 
R e i s e v o n A d e n n a c h N e u k i r c h e n a m N i e d e r r h e i n . 

9 V g l . D a s L e b e n des A m u r b i n N a s u r i l O m e i r i be i C . G . B Ü T T N E R , Antho log i e aus 
der S u a h e l i - L i t t e r a t u r , B e r l i n 1894, I , S . 1 4 7 - 7 5 , I I , S . 159 -90 . 

1 0 V E L T E N , C , S a f a r i z a W a s u a h e l i , Gött ingen 1 9 0 1 . 
1 1 M E L Z I A N , H . J . , D u a l a t e x t e m i t T o n b e z e i c h n u n g , Mitteüungen des S e m i n a r s für 

O r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n a n der F r i e d r i c h W ü h e l m s Universität z u B e r l i n , X X X I , 3. 
A b t . , S . 9 7 - 1 0 4 . 

1 2 Teüe d a r a u s s i n d i n deutscher Übersetzung veröffentlicht w o r d e n v o n C . 
R O N I C K E , A f r i k a r u f t , B e t h e l o. J . , S . 158ff . 

1 3 H A R R I E S , L . , P o e m s f r o m K e n y a , T h e U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n P r e s s , M a d i s o n , 
M i l w a u k e e , a n d L o n d o n 1966, S . X V I I . 
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Sodann sei au f Erst fassungen aus der Übersetzungsliteratur hingewiesen. 
Bereits i m 1 9 . Jahrh un der t war die B i b e l i n das N a m a , die einzige noch lebende 
Hottentottensprache, übersetzt worden. Wesentl ichen, wenn nicht gar aus
schließlichen A n t e i l hatte daran Missionar J . G . K R Ö N L E I N . Zunächst konnten 
aber nur das Neue Testament u n d die Psa lmen gedruckt werden. D ie übrigen 
Bücher des A l t e n Testaments lagen etwa 7 5 J a h r e als Handschr i f t , bis endlich 
i m J a h r e 1 9 6 6 nach Durcharbei tung von Missionar F . P Ö N N I G H A U S die Vol lb ibel 
i n dieser Sprache erscheinen konnte. E s wäre interessant, das Manuskr ipt 
Krönleins m i t der jetzigen Fassung z u vergleichen. W e r sich m i t der E r f o r 
schung der Übersetzung der B i b e l i n das Suahel i befaßt, sei a u f eine diesbezüg
liche Handschr i f t hingewiesen, die niemals gedruckt wurde u n d sich i m A r c h i v 
der Ber l iner Missionsgesellschaft befindet. Sie umfaßt m.W. das Neue T e s t a 
ment und ist von dem Missionssuperintendenten M . K L A M R O T H übersetzt 
worden. Der Anlaß dazu war , daß die i m Gebiet des Zanzibar -Suahel i gebrauch
te Übersetzung des anglikanischen Bischofs E . S T E E R E sprachlich z u s tark v o n 
dem musl imisch beeinflußten Arab isch durchsetzt w a r . D e r 1 . We l tkr i eg ( 1 9 1 4 -
1 8 ) verhinderte den D r u c k von K l a m r o t h s Übersetzung. A l s später K . R O E H L 
beauftragt wurde, die Arbe i t fortzuführen, schuf er etwas Eigenes . E s wäre eine 
lohnende Aufgabe, das Manuskr ipt K l a m r o t h s m i t den Übersetzungen Roehls 
zu vergleichen (Neues Testament 1 9 3 0 , Vol lbibel m i t revidiertem Neuen T e s t a 
ment 1 9 3 7 , 2 . Auflage 1 9 3 9 ) . 

E s gibt auch i n anderen Sprachen A f r i k a s Übersetzungen einzelner Bücher 
oder des ganzen Neuen Testaments , die nur handschri f t l i ch , neuerdings i n 
Maschinenschrift vorliegen. H i e r sei an die Arbe i t v on Samuel A l i Husse in 
erinnert, der Nubier war u n d fast das ganze Neue Testament i n den n i lnub i -
schen Dia lekt des K u n u z i übersetzt h a t 1 4 . V o n dieser Arbe i t s ind nur die v ier 
Evange l ien i m D r u c k erschienen. Wahrsche in l i ch werden die übrigen Bücher 
des Neuen Testaments n icht mehr gedruckt werden. U m s o wichtiger i s t es für 
die Nubisten, die n icht veröffentlichten Tei le der Übersetzung kennen z u lernen. 
Aus ihr könnte auch die Sprachforschung Nutzen ziehen. 

E i n weiteres Beispiel für eine abgeschlossene, aber noch nicht veröffentlichte 
Übersetzung bietet das Zaramo. Nachdem vorher biblische Geschichten von H . 
K R E L L E u n d das Matthäusevangelium von dem Zaramo-Lehrer S I M S O N S A M A T -
T A i n diese Sprache übersetzt worden waren, hat E . T S C H E U S C H N E R , der zwischen 
den Weltkriegen i n Uzaramo als Missionar arbeitete, vor einigen J a h r e n das 
ganze Neue Testament übersetzt. Le ider wurden davon bisher nur die E v a n g e 
lien des Matthäus u n d des Johannes gedruckt. I n den ungedruckten Büchern 
steckt sicherlich für Sprachforscher u n d Theologen interessantes Mater ia l . 

Welche Bedeutung i n Schwarza f r ika Aufzeichnungen von schlichten Men
schen, die keine große Schulbi ldung genossen haben, besitzen können, mag 
an dem Beispiel des S I M S O N S A M A T T A gezeigt werden. D a s oben erwähnte 
Manuskript des von i h m aus dem Suahel i übersetzten Matthäusevangeliums 

V g l . über i h n S A M U E L A L I H U S S E I N , A u s m e i n e m L e b e n , W i e s b a d e n 1 9 2 0 . 
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befand sich i m Besitz des vor einigen J a h r e n verstorbenen Zaramo-Pastors 
Y O S I A M K U M B A L O . Ob es noch exist iert , ist unwahrscheinl ich, zumal i h m bereits 
1962 die letzten Seiten fehlten. Die später gedruckte Übersetzung wurde 
erheblich umgearbeitet, so daß aus ihr die ursprüngliche Fassung nicht mehr 
ersichtl ich i s t 1 5 . S I M S O N S A M A T T A hat außerdem ein 102 Seiten umfassendes, m i t 
lateinischen Druckbuchstaben geschriebenes Manuskr ipt über die Geschichte 
Uzaramos auf Suahel i verfaßt, das noch nicht bearbeitet ist und sich i n meinem 
Bes i tz befindet 1 6 . E i n noch umfangreicheres Manuskr ipt über Jugendlehren auf 
Zaramo ist ebenfalls vorhanden. Schließlich gibt es einige Arbeiten von i h m , die 
irgendwann i n Ostafr ika auf einer Schreibmaschine abgeschrieben wurden. Sie 
s ind i n Suaheli geschrieben u n d behandeln außer Darstel lungen aus der Ge
schichte der Landschaf t Uzaramo Darlegungen über S i t ten und Gebräuche wie 
z . B . E r z i e h u n g eines Mädchens oder Trauerbräuche 1 7 . E s ist erstaunlich, wieviel 
dieser einfache Dorfschullehrer, dessen Leben i n die ersten Jahrzehnte der 
Missionierung u n d der Kolonis ierung fällt, an wertvol lem Schr i f t tum verfaßt 
hat . Ohne Zweifel gibt es auch i n anderen Gegenden A f r i k a s Männer, die, 
viel leicht n icht i n demselben U m f a n g , Dinge aufgezeichnet haben, welche für 
die Forschung wicht ig s ind u n d U n i k a darstellen. 

Der W e r t solcher u n d ähnlicher l iterarischer Dokumente liegt nicht nur dar in , 
daß er unsere Kenntn isse über Rea l i en vermehrt . D a sie bisweilen i n Sprachen 
erfolgten, die niemals standardisiert worden sind, oder bei standardisierten 
Sprachen bereits vor der Standardisierung entstanden, sind sie Zeugnisse für die 
jeweils frühest zugänglichen Sprachformen und daher von sprachwissenschaft
l ichem Interesse. 

E s ergibt sich also, daß sich seit Einführung des arabischen oder des lateini 
schen Alphabets i n vielen Te i len Schwarzafr ikas beträchtliches Mater ia l ange
sammelt hat . A u c h i n Deutschland befindet sich nicht wenig i n A r c h i v e n oder in 
Pr ivatbes i tz . F o r m a l gesehen könnten diese „Handschriften" i n das Kata l og i 
sierungsvorhaben eingeschlossen u n d dadurch interessierten K r e i s e n bekannt 
gemacht werden. I n der P r a x i s ist dies unmöglich, da zunächst eine Bestands
aufnahme gemacht werden müßte, die angesichts der vielen pr ivaten Besitzer 
aufwendig, langwierig und wahrscheinlich nur begrenzt erfolgreich wäre. Außer
dem würde der vorgesehene U m f a n g der Pub l ikat i on über Gebühr erweitert 
werden. 

E s erhebt sich also die Frage nach der Definition einer afrikanischen H a n d 
schrift i m Sinne unseres Gesamtwerks. E i n e glasklare, logisch unanfechtbare 
Kennze ichnung k a n n m . E . für Schwarza f r ika nicht gegeben werden. Man k a n n 
nur einen R a h m e n aufstellen u n d hoffen, dadurch zu einem prakt ikablen und 
wissenschaftlich förderlichen Ergebnis zu kommen. I n diesem R a h m e n würden 

1 5 V o n i h r i s t l ed ig l i ch eine A b s c h r i f t v o r h a n d e n , die me ine F r a u 1962 i n 
M a n e r o m a n g o an fer t ig te . 

1 6 D e r T i t e l l a u t e t Masimulizi Makuu ya Uzaramo. 
1 7 I c h b i n S c h w e s t e r A n n a v . W a l d o w , die z w i s c h e n den W e l t k r i e g e n lange i n 

U z a r a m o tätig w a r , für die Überlassung dieser D a r s t e l l u n g e n d a n k b a r . 
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vornehmlich die älteren Li teratursprachen P l a t z rinden. I n ihnen hat s ich , wie 
Suaheli oder H a u s a zeigen, eine zwar von außen beeinflußte aber doch eigen
geprägte Schreibkultur entwickelt . H i e r werden auch die Brie fe aus der Früh
zeit berücksichtigt. Dagegen können die Sprachen, die erst i m 19. oder 20. 
J a h r h u n d e r t durch die Missions- oder Kolonisationstätigkeit Schri ftsprachen 
geworden sind, n icht i n B e t r a c h t gezogen werden. W o ohne u n m i t t e l b a r e 
Beeinflussung von außerhalb ein eigenes Alphabet entwickelt wurde wie bei den 
V a i , sollten vorhandene Handschr i f ten einbezogen werden. I m übrigen muß ein 
Ermessensspielraum gewährt werden 1 8 . 

Diese notwendige Beschränkung bedeutet keine Minderbewertung des z . Z . 
noch unübersichtlichen u n d wachsenden Materials i n u n d aus Schwarza f r ika . 
Sicherlich braucht nicht jeder B r i e f oder jede Notiz katalogisiert z u werden. 
H i e r gilt es z u werten und z u sichten. Trotzdem w i r d genug übrigbleiben, das 
u m der K e n n t n i s der Vergangenheit wi l len erhalten werden muß. H i e r liegt eine 
Aufgabe, welche die Unesco oder eine größere Afr ika -Organisat ion i n Angri f f 
nehmen sollte. 

1 8 N a c h Absch luß dieses M a n u s k r i p t e s habe i c h i m A u g u s t u n d S e p t e m b e r 1975 
au f W u n s c h des I n s t i t u t e s für die E r f o r s c h u n g des S u a h e l i a n der Universität D a r es 
S a l a a m die dor t be f ind l i chen i n A n m . 2 erwähnten über 800 H a n d s c h r i f t e n d u r c h 
gesehen. D a b e i s te l l te s i c h h e r a u s , daß der B e g r i f f „ H a n d s c h r i f t " d o r t sehr w e i t 
gefaßt w o r d e n i s t . N e b e n v i e l e n H a n d s c h r i f t e n k l a s s i s c h e r S u a h e l i d i c h t u n g e n finden 
w i r zufällig gesammel te M i t t e i l u n g e n oder B r i e f e , die b i s w e i l e n n u r einige Z e i l e n 
u m f a s s e n . A n d e r e r s e i t s s i n d dor t der gesamte Nach laß des 1962 v e r s t o r b e n e n 
S h a a b a n R o b e r t , des e r s t e n poe ta l a u r e a t u s der S u a h e l i , sowie E r s t f a s s u n g e n v o n 
A r b e i t e n des D i c h t e r s A h m a d N a s s i r b i n J u m a B h a l o a r c h i v i e r t . 



B A R B A R A F L E M M I N G ( H A M B U R G ) : 

AUS D E N NACHTGESPRÄCHEN S U L T A N G A U R l S 

Vergegenwärtigt m a n sich den weit gespannten K r e i s fürstlicher Dichter und 
Förderer türkischer L i t e r a t u r i n den letzten J a h r e n des 15. u n d den ersten des 
16. Jahrhunder t s - von dem T i m u r i d e n H u s a y n B a y q a r a (1469-1506) i n H e r a t , 
dem özbeken Saybäni Hän (gest. 1510) i n S a m a r k a n d über I r a n , wo der 
Safavide Schah I s m a ' i l (gest. 1524) für seine Anhänger türkisch dichtete, bis 
z u m Osmanensultan Bäyezid I I . (gest. 1512) i n I s t a n b u l - so dar f dar in der 
Auftraggeber der türkischen Schahname-Übertragung, der Mamlukensultan 
Qanisav I I . G a u r i (reg. 1501 bis 1516), n icht fehlen. E r hat arabisch und persisch 
gedichtet u n d auch türkische Gedichte gesammelt u n d selbst verfaßt, deren 
früher bekannte geringe Z a h l 1 s ich durch die Wiederauffindung der für ihn 
hergestellten türkischen Sammelhandschri f t Ms. or. oct. 3744 i n der Staats 
bibliothek Preußischer K u l t u r b e s i t z 2 au f achtzig erhöht h a t 3 . W e n n diese Z a h l 
auch nicht den Anforderungen genügt, die m a n a n einen D i w a n i m vollen Sinne 
stellt (die Handschr i f t i s t übrigens unvollständig) - jedenfalls war G a u r i unter 
den gekrönten Förderern türkischer L i t e r a t u r seiner Zeit eine originelle Ge
stalt . 

Sicher w a r er einer der sprachenkundigsten Fürsten; e inmal zählte er einem 
Vertrauten auf, welche Sprachen er beherrsche: erstens das Arabische, zweitens 
die persische Sprache, lisän al-'agami, drittens die türkische Sprache, lisän at-
turki, viertens das K u r d i s c h e , al-kurdi, fünftens das Armenische, al-armanl, 
sechstens das Tscherkessische, al-garkasi, siebtens Abchazisch, . . . u n d Os
setisch ( A s i ) 4 . I n der L a y l a t al-qadr, der Nacht der Herabsendung des K o r a n s , 
d. J . 910/der N a c h t v o m 3. z u m 4. März 1505, bemerkte der S u l t a n : es sei i h m 
unauslöschlich i m Gedächtnis, wie z u der Zeit , als er heranwuchs, i m Tscherkes-
senland (biläd Carkas) i n der L a y l a t al-qadr „das Wasser nicht floß und die L u f t 
sich nicht bewegte" 5 . A l s Musikliebhaber beschäftigte G a u r ! sich auch m i t 

1 J A N O S E C K M A N N , D i e k i p t s c h a k i s c h e L i t e r a t u r . I n Ph i l o l og iae T u r c i c a e F u n d a -
m e n t a I I ( 1 9 6 4 ) , S . 3 0 0 : „ n u r fünf" . 

2 M A N F R E D G Ö T Z , Türkische H a n d s c h r i f t e n 2 , W i e s b a d e n 1 9 5 8 , S . 2 0 7 N r . 3 0 4 . 
D i e e inzige M i n i a t u r der H s . i s t beschr ieben i n I V A N S T C H O T J K I N E U . andere , 
I l l u m i n i e r t e i s l a m i s c h e H a n d s c h r i f t e n , W i e s b a d e n 1 9 7 1 , S . 2 8 1 N r . 1 1 1 . 

3 V g l . a u c h m e i n Serif, S u l t a n G a v r i u n d die „ P e r s e r " , i n D e r I s l a m 4 5 ( 1 9 6 9 ) , S . 
9 1 . 

4 Nafä ' is , S . 2 5 7 . Z u dieser Quel le s. u n t e n A n m . 1 7 . D i e H s . i s t p a g i n i e r t . 
5 Nafä ' i s , S . 1 5 . 
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Musiktheorie und als Poet m i t theoretischen Schri f ten über die Prosodie, 'arüz; 
einschlägige Werke ließ er i n seine türkische Sammelhandschri f t aufnehmen 6 . 

Für seine türkische Dichtung bediente er sich derjenigen türkischen L i t e r a 
tursprache, die sich seit e twa dem E n d e des 14. J h s . i m Mamlukenstaat 
durchgesetzt hatte, des Altanatolisch-Türkischen oder Altosmanischen, das 
zusammen m i t l iterarischen und anderen kulture l len Einflüssen aus dem türki
schen Kle inas ien das früher ebenfalls gebrauchte kiptschakische Türkisch ver 
drängt hatte . 

A u c h seine l iterarischen Vorbilder fand G a u r i überwiegend i m Osmanischen 
R e i c h ; die Diwan-Dichtungen , die er i n seine Sammlung aufnahm, zeigen i h n , 
vielleicht mi t einer geringen Verzögerung, au f der Höhe der Zeit . E r stellte für 
sich eine kleine Anthologie der Gedichte 'Adnis , des hingerichteten Mahmud 
P a s a der Fätih-Zeit, zusammen 7 u n d wählte aus dem D i w a n des noch berühmte
ren Ahmed P a s a (gest. 1497) fünfzig größere u n d kleinere Dichtungen aus 8 . 
A u c h setzte er einzelne Gasele osmanischer Dichter als Vorlagen für eigene 
Parallelgedichte (nazire) i n seinen eigenen „Diwan" e in ; eines davon, das bei 
G a u r i Var ianten gegenüber den osmanischen Handschr i f ten aufweist, s t a m m t 
von dem Anatol ier Nizämi 9 . E r hat auch ein Gasel des osmanischen P r i n z e n 
Gern (geb. 1459, gest. 1495) aufgenommen, der sich nach seiner Empörung 
gegen seinen B r u d e r von September 1481 bis z u m Frühjahr 1482 i m Mamluken
staat aufhielt , bevor er z u seiner langen I r r f a h r t ins F r a n k e n l a n d aufbrach. E s 
ist denkbar, daß G a u r i den osmanischen Prätendenten, dessen Tochter u m 1496 
den Sohn von Su l tan Qaytbay heiratete, u n d der seine Mutter i n Ägypten 
zurückließ, selbst kennengelernt hat . D a s von i h m ausgewählte Gasel Gems 
weist recht erhebliche V a r i a n t e n - mehr türkische Wörter - gegenüber der 
undatierten Handschr i f t auf, die der Faksimi le -Ausgabe des D i w a n s von Gern 
zugrundeliegt 1 0 . 

Schon Gauris früherer H e r r , S u l t a n Q a y t b a y (1468-1496), u n d dessen M i n i 
ster, der hochgebildete Großdawädär Y a s b e k m i n Mahdi , Gaur i s F r e u n d , 
dürften m i t osmanischer Hof l i teratur ver t raut gewesen sein. M a n hielt aber a n 
den Mamlukenhöfen auch beharrl ich an einem volksnahen „Derwischstil" fest, 

6 A H M E D I , Risäle f l l - 'arüz, B l . 1 4 4 b - 1 4 7 a ; eine we i t e re Risäle-i 'arüz B l . 1 4 7 a -
153a. V o n der Risäle f i l - 'arüz des Qädi ' A b d u l l a h ( M u n s i ) , v o n der es eine z w e i t e 
A b s c h r i f t i n D u b l i n , C h e s t e r B e a t t y Türk . M S . 473 , g ib t , bere i te t T O U R K H A N 
G A N D J E I , L o n d o n , eine E d i t i o n v o r . 

D i e Risäle z u r V e r t e i d i g u n g der M u s i k s t e h t B l . 1 8 1 b - 1 8 9 b . 
7 T e i l 6 der H a n d s c h r i f t M s . or. oct . 3744. 
8 T e i l 2 derse lben H a n d s c h r i f t . A u ß e r d e m s tehen z w e i D i c h t u n g e n v o n i h m i n 

G a u r i s „ D i w a n " . 
9 E d i e r t v o n F A H I R 1Z, E s k i T ü r k E d e b i y a t i n d a N a z i m I , S . 183 n a c h I s t a n b u l e r 

H s s . ; dor t 8, be i G a u r i n u r 6 b e y t . Z u m D i c h t e r v g l . H A L Ü K I P E K T E N , K a r a m a n h 
N i z a m i , i n Türkiyat M e c m u a s i X I I I ( 1958) , S . 6 3 - 7 8 . 

1 0 B l . 6 5 b : ol fitne-i qiyämet bir serv-qämet angaq - I S M A I L H I K M E T E R T A Y L A K , 
S u l t a n C e m , I s t a n b u l 1 9 5 1 . 
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so daß ihre türkische L i t e r a t u r nicht die Preziosität und Exklusivität hat, die 
m a n mi t einem „Hofs t i l " 1 1 verbindet. 

Aber auch für l iterarische E n t w i c k l u n g e n i m iranischen Bereich waren die 
späteren Mamluken aufgeschlossen, besonders, wenn diese ihrer Vorliebe für 
Süfi-Dichtung entgegenkamen. E i n e besondere Neigung zu „Persern" fiel den 
Zeitgenossen an S u l t a n G a u r i a u f 1 2 , u m den sich allerlei Türken scharten, die 
aus I r a n stammten, wo neuerdings die Zwölferschia Staatsreligion war . Aus 
Tabr i z stammte I b r a h i m Gulsani (gest. 9 4 0 / 1 5 3 4 ) , der i n K a i r o lebende Gründer 
der G u l s a m y a , eines Zweiges des Halvet lye-Derwischordens. I h n , der vor den 
Safaviden aus T a b r i z hatte fliehen müssen, u n d seine Derwische förderte Su l tan 
G a u r i besonders. E r wies Gulsani die Mu'ayyad-Moschee als Sitz z u ; ke in 
Wunder , daß dessen Biograph mi t Achtung des Sultans gedenkt, übrigens auch 
dessen dreisprachigen D i w a n erwähnt 1 3 . 

A u s Azerbaidschan wie Gulsani s tammt auch das Gasel eines gewissen 
Hasanogh i n Gaur is Sammlung, wenn es zutri f ft , daß es sich hier u m ein zweites 
(allerdings sprachlich „osmanisiertes") türkisches Gedicht von Tzzadd in A s -
farä'ini, Pür-i H a s a n , dem „ersten türkischen azerbaidschanischen D i c h t e r " , 
hande l t 1 4 , das somit hundert J a h r e später als das erste bekannte, ebenfalls bei 
den Mamluken überlieferte, Gasel aufgezeichnet worden wäre. 

H i e r sollen zwei Vertraute Su l tan Gauris zu W o r t kommen, die beide offen
sichtl ich aus dem turkophonen iranischen R a u m stammten. Der eine ist H u s a y n 
b. Muhammad a l - H u s a y n i , den G a u r i m i t yä Sarif anredete, und den er am 7. 
R a b i ' I 9 1 1 / 8 . August 1 5 0 5 z u m Scheich der Süfls an seiner eigenen Madrasa 
ernannte 1 5 . Der andere ist H u s a y n b. H a s a n b. Muhammad a l - H u s a y n i mi t dem 
Dichternamen Serif, der für G a u r i i m K u p p e l b a u des erwähnten Y a s b e k m i n 
M a k d l und später i n der Mu'ayyadiya-Moschee eine türkische Übersetzung des 
Schahname schrieb. Angesichts der letzteren Arbeitsstätte habe ich vorgeschla
gen, i h n m i t dem „Perser" H u s a y n S a r i f zu identifizieren, der seit 1 5 0 3 bzw. 
1 5 0 8 Scheich der Mu'ayyad-Moschee w a r 1 6 . 

Der erstgenannte dieser beiden Scherifen, die möglicherweise verwandt waren 
(Onkel und Neffe?), H u s a y n b. Muhammad, fertigte auf arabisch Aufzeichnun
gen von den Sitzungen an , die S u l t a n G a u r i zwischen dem 2 5 . Februar und dem 
2 8 . Dezember 1 5 0 5 meist dienstags-, donnerstags- u n d samstagsabends in der 
D u h a y s a , einer Ha l l e der Zitadelle von K a i r o , oder i n einem anderen Saa l 
veransta l tete 1 7 . Nach dem rituel len Gebet, das jeweils ein namentl ich aufge-

1 1 V o n d e m U L R I C H H A A R M A N N , A l t u n H ä n u n d Öingiz H ä n bei den ägyptischen 
M a m l u k e n , i n D e r I s l a m 51 (1974) , S . 4, s p r i c h t : „höf ische K u n s t " u n d „türkische 
G e l e h r t e n d i c h t u n g " . 

1 2 S e r i f (s. o. A n m . 3) , S . 82. 
1 3 M . S O B E R N H E I M / I . K A F E S O G L T J , A r t . K a n s u i n I A V I , S . 164. 
1 4 V o n m i r a m 28. 9. 1972 b e i m I . Türk D i l i B i l i m s e l K u r u l t a y i u . d. T . H a s a n 

o g l u n u n b i l i n m i y e n b i r gaze l i v o r g e t r a g e n ; i n B i l i m s e l B i k l i r i l e r 1972, A n k a r a 1975, 
S . 3 3 1 - 3 4 1 . 

1 5 Nafä ' is , S . 115. 1 6 Ser i f , S . 87. 
1 7 H u s a y n b . M u h a m m a d a l - H u s a y n i : Nafä ' is magälis as-sultäniya f i haqä ' iq 
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führter I m a m leitete, teilte der S u l t a n die Themen mit , über die er zu sprechen 
wünschte; meist i n Frageform, wozu er sich dann selbst oder einer der Anwesen
den i n F o r m einer A n t w o r t äußerte 1 8 . Religiöse Gegenstände, wie die Auslegung 
von Koranste l len oder eine Beurte i lung des K o r a n k o m m e n t a r s von az-
Zamahsar i , mögen überwiegen, dienen aber häufig als Ausgangspunkt für mehr 
historische und literarische Fragen . Ob bei der Sint f lut die gesamte E r d e m i t 
Wasser bedeckt gewesen sei ? Welcher Mensch zuerst arabisch gesprochen habe ? 
(Adam) . Ob der Prophet persisch gesprochen habe? ( in der A n t w o r t w i r d 
zwischen den Bedeutungen von 'agam differenziert). Ob die L iebe , die Zulayhä 
zu Yüsuf empfand, , ,uneigentlich"-irdisch oder „eigentlich"-göttlich (magäzi 
oder haqiqi) gewesen sei? (der S u l t a n urtei lte, zuerst sei sie magäzi gewesen, 
dann aber angesichts der Re inhe i t Yüsufs haqiqi geworden 1 9 . Manches j u r i s t i 
sche Fragen und Antworten erinnert an eine Quiz -Veranstal tung. A u c h werden 
regelrechte Rätsel (lugaz) aufgegeben. 

Mit seinem „Protokollführer" H u s a y n b. Muhammad besprach S u l t a n G a u r i 
offenbar gern philologische Fragen . E i n m a l berichtete H u s a y n i h m : „Heutzuta
ge sprechen die Könige von Färs i n Kriegszeiten türkisch, i n Ausübung ihrer 
Befehlsgewalt fahlawi (Dia lekt , Volkssprache) und i n Proklamat ionen u n d 
Versammlungen färsi"20. A l s der S u l t a n e inmal beim E s s e n fragte, wie das W o r t 
al-falüdag auf persisch heiße, gab die A n t w o r t (palüda) Anlaß zu einer Anekdote 
über a l -Asma ' i und den Chalifen Härün a r - R a s i d 2 1 , was überhaupt den S t i l 
dieser magälis kennzeichnet. 

G a u r i k a m bei diesen Anlässen auch h in und wieder a u f die T i m u r i d e n z u 
sprechen - auch von deren Höfen waren j a manche Würdenträger nach Ägypten 
verschlagen worden 2 2 . I n seiner Gedichtsammlung erscheint ke in tschagatai -
sches Gedicht, aber H u s a j m b. Muhammad teilte i h m e inmal , viel leicht aus der 
Er innerung , folgenden Vers mi t , der von H u s a y n B a y q a r a s t a m m t 2 3 : 

vah nä häletdür ki man her nicä körgüzsäm niyäz 
ey büt-i bad-mihr sändän zähir olmaz gayr-i näz 

asrär al -qur 'änlya. H a n d s c h r i f t I s t a n b u l , T o p k a p i S a r a y i , I I I . A h m e t 2680. F . E . 
K A R A T A Y , T o p k a p i S a r a y i Müzesi Kütüphanes i A r a p c a Y a z m a l a r K a t a l o g u I I I . 
I s t a n b u l 1966, S . 207 N r . 5285. I c h d a n k e d e m T o p k a p i S a r a y i Müzesi für die 
Überlassung des M i k r o f i l m s , den D r . P e t r a K a p p e r t so f r e u n d l i c h w a r , m i r m i t z u 
br ingen . E i n e K o p i e des se l tenen D r u c k e s , ed . ' A b d a l w a h h ä b ' A z z ä m , K a i r o 1 9 4 1 , 
e rh ie l t i c h k u r z v o r D r u c k l e g u n g d u r c h die F r e u n d l i c h k e i t v o n H e r r n P r o f . P . M . 
H o l t , L o n d o n . 

1 8 K u r z c h a r a k t e r i s i e r t v o n M . A W A D , S u l t a n a l - G h a w r i . H i s p lace i n l i t e r a t u r e 
a n d l e a r n i n g ( three books w r i t t e n u n d e r h i s p a t r o n a g e ) . I n : A c t e s d u X X e Congres 
I n t e r n a t i o n a l des O r i e n t a l i s t e s , B r u x e l l e s 1938, L ö w e n 1940, S . 321 f. 

1 9 Nafä ' is , S . 7 7 - 7 8 . 
2 0 Nafä ' is , S . 2 5 8 - 2 5 9 . 
2 1 Nafä ' is , S . 2 5 3 - 2 5 4 . 
2 2 E i n e r w a r H u s a y n b . P i r Hägg i A b u B a k r , e i n S c h i r a z e r Türke , der a m 

T i m u r i d e n h o f i n H e r a t das S c h a t z k a n z l e r a m t bekle idet h a t t e u n d später i n Ä g y p t e n 
die G u n s t Y a s b e k s e r l a n g t e : as-Sahäwi, a d - D a u ' al- lämi ' , I I I , S . 139. 

2 3 Nafä ' is , S . 258. V g l . I s m a i l H i k m e t E r t a y l a n , T ü r k E d e b i y a t i Örnekleri V . 
D i v a n - i S u l t a n Hüseyn M i r z a B a y k a r a „ H ü s e y i n i " . I s t a n b u l 1946, S . 213 . 
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A l s i m Mai 1505 die Pest i n K a i r o wütete und der S u l t a n seinen dreizehnjähri
gen Sohn verlor, bat er H u s a y n b. Muhammad u m ein Chronogramm-Gedicht. 
E s lautet : 

söylemen kirn ogh öldi hazret-i Sultän-i Misr 
bir mu'min ölmedi jl kull-i arcl il-'ämira 
mälik oldi küll-i dünyä bi l-'adälet atasi 
gitdi ogh tä ki dutsun mülk-i dar il-ahira 
'aqil inenden sordi ta'rih-i vefähn söyledim 
yetisür ta'rlhuhu a'lä l-qusür al-jähira 

yetisür „erreicht" hat den Zahlenwert 910; der Sohn starb am 6. Dü'l-qa'da 910/ 
10. Mai 1505. 

I n der Nacht des 16. Crum. I 911/vom 14. auf den 15. Oktober 1505 
unterbrach der Su l tan die Sitzung, als die Nachr icht von der tödlichen E r k r a n 
kung des großen Polyhistors Galäl ad-din as-Suyüti k a m , und ließ dreimal die 
erste Sure des K o r a n s rez i t ieren 2 4 . 

A l s m a n sich i n der Nacht des 5. R a b i ' I 911/vom 5. au f den 6. August 1505 zu 
einem Rätselabend zusammenfand, wurde gleichzeitig, wie der Autor vermerkt , 
feierlich der D a m m des Ni l s durchstochen, der i n jenem J a h r die ungewöhnliche 
Höhe von 20 E l l e n (dirä') u n d zehn „Fingern" (asäbi') erreichte 2 5 . K u r z darauf 
verzeichnet H u s a y n die A n k u n f t eines früher rebellischen, n u n reumütigen 
E m i r s (Sibay) i n K a i r o . Außer den regelmäßig erscheinenden Tei lnehmern 
kamen gelegentlich auch Gäste zu den Sitzungen. U n t e r diesen befanden sich 
am 23. G u m . I 911/22. Oktober 1505 die Scheiche T i m u r t a s und Sähin 2 6 , 
berühmte Stel lvertreter (hallje) des aus A y d m stammenden bedeutenden 
Halvet iye -Scheichs 'Omer Rüseni, der unter U z u n H a s a n i n Tabr i z wirkte (er 
starb dort 892/1487). D ie Scheiche T i m u r t a s und Sähin hatten i n Ägypten als 
Wegbereiter des oben genannten I b r a h i m Gulsani gewirkt , der seinerseits einst 
Jünger und Nachfolger von 'Omer Rüseni gewesen war . Daß Su l tan G a u r i die 
beiden Scheiche z u einer seiner Nachtsitzungen einlud, zeigt seine Verbunden
heit m i t dem K r e i s u m I b r a h i m Gulsani . 

U m den S u l t a n z u ehren, setzte H u s a y n b. Muhammad an den Schluß seiner 
„Sitzungsprotokolle" ein türkisch-arabisches mw/amma'-Gedicht G a u r l s 2 7 . 

Der andere Scherif, H u s a y n b. H a s a n , zeigt sich mi t diesen Sitzungen des 
Sul tans ver t raut , die er i n seiner gereimten E in l e i tung z u seiner türkischen 

2 4 Nafä ' is , S . 1 8 7 . I b n Iyäs g ib t e i n abweichendes D a t u m . 
2 5 Nafä ' is , S . 1 1 1 . V g l . W I L L I A M P O P P E R , T h e C a i r o N i l o m e t e r . S tud ies i n I b n 

T a g h r i B i r d i ' s C h r o n i c l e s of E g y p t I . B e r k e l e y u . L o s Ange les 1 9 5 1 , S . 2 0 3 ( n a c h I b n 
Iyäs ) . 

2 6 Nafä ' is , S . 1 9 4 . 
2 7 A u f dieses G e d i c h t h a t t e 1 9 4 0 bere i ts M . A W A D h ingewiesen . E s i s t i n z w i s c h e n 

a u c h a u s z w e i I s t a n b u l e r H a n d s c h r i f t e n b e k a n n t ; J . E C K M A N N , K i p t s c h a k i s c h e 
L i t e r a t u r (wie A n m . 1 ) , S . 3 0 0 , g ib t den A n f a n g ; A . Z A J A C Z K O W S K I , P o e z j e 
strof iczne m u v a s s a h m a m e l u c k i e g o s u l t a n a Qänsüh ( Q a n s a v ) G a v r i , i n R o c z n i k 
O r i e n t a l i s t y c z n y X X V T I / 2 ( 1 9 6 4 ) , S . 7 8 - 7 9 . 
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Schahname-Version bewundert ; „ in seinem (des Sultans) K r e i s werden alle 
Annalen , Histor ien und Geschichten noch e inmal gelesen; dauernd b l i ckt er i n 
Korankommentare - welch ein Su l tan , der sich m i t solchen Dingen be faßt ! " 2 8 

A l s sein Su l tan einmal k r a n k gewesen war , t a t Ser i f sich m i t dem Hofmus iker 
Näsiraddin Muhammad b. Qigiq zusammen (gest. 1514) 2 9 u n d schrieb das 
folgende respektvoll-scherzhafte Strophengedicht a u f den K e h r r e i m ,,dem S u l 
t a n steht Gesundheit z u " 3 0 : 

1 hos oldi hos Sultänumuz 
Sultäna sihhat yarasur 
yohna qurbän gänumuz 
Sultäna sihhat yarasur 

2 hos olmadi bir nige gün 
bagrumuza vurdi dögün 
hosdur bihamdilläh bugün 
Sultäna sihhat yarasur 

3 'adlundan ördek qazila 
ucup qonarlar bäzila 
derler bülend äväzila 
Sultäna sihhat yarasur 

4 sensin bugün bu Misra hän 
sensiz gerekmez hänümän 
ey säh-i sultän-i gihän 
Sultäna sihhat yarasur 

5 sensiz giger olur kebäb 
sensiz gözüm yasi saräb 
sensiz bu milk olur haräb 
Sultäna sihhat yarasur 

6 sen cekmegil derd ü elem 
qo ben senün derdün derem 
her lahze gönülden derem 
Sultäna sihhat yarasur 

7 Misr elinün sen hänism 
'äsiqlarun burhänism 
'äriflerün sultänism 
Sultäna sihhat yarasur 

, , 1 G u t geht es unserem S u l t a n wieder ; dem S u l t a n steht Gesundheit z u (steht 
Gesundheit wohl an , paßt z u i h m ) ; unsere Seelen wollen w i r i h m aufopfern; dem 

2 8 A . Z A J 4 C Z K O W S K I , T u r e c k a w e r s j a Sähnäme z E g i p t u M a m e l u c k i e g o , W a r s c h a u 
1965, S . 263 . 

2 9 Serif, S . 82 f. 
3 0 B l . 8 5 b - 8 7 a der H a n d s c h r i f t M s . or. oct . 3744 der S t a a t s b i b l i o t h e k Preußischer 

K u l t u r b e s i t z . 

8 yérde peri gökde melek 
Haqqdan éder dün gün dilek 
sultänumuz Gavri gerek 
Sultäna sihhat yarasur 

9 sensiz bu lälem hastedür 
isler qamusi bestedür 
dilde du'ä peyvestedür 
Sultäna sihhat yarasur 

10 tendür gihän sen aña gän 
gänsuz güppe degmez gihän 
budur bize vird-i zebän 
Sultäna sihhat yarasur 

1 1 zevq eyle sen sag u esen 
quluü Qigiq ogliyla ben 
sihhat dilerüz tañridan 
Sultäna sihhat yarasur 

1 2 türkänedür sözün Serif 
sözüne kirn olur harif 
her dem degil kirn yä lauf 
Sultäna sihhat yarasur 

1 3 devrän bizüm devränumuz 
Sultan Gavri gänumuz 
sag olsun sultänumuz 
Sultäna sihhat yarasur 
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S u l t a n steht Gesundheit zu . 2 W i e manche Tage fühlte er sich nicht gut ; unserer 
B r u s t brannte das ein M a l e in ; Gott sei gelobt, heute geht es i h m wieder g u t . . . 
3. Angesichts deiner Gerechtigkeit fliegen E n t e und Gans zusammen m i t dem 
F a l k e n u n d setzen sich zusammen nieder; m i t lauter St imme verkünden sie: 
dem S u l t a n steht Gesundheit zu . 4. D u bist heute Chan über Ägypten; ohne 
dich sind H e i m und F a m i l i e entbehrl ich; du Schah, S u l t a n der W e l t . . . 5 Ohne 
dich w i r d die Leber (vom Gram) geröstet; ohne dich die Träne meines Auges zu 
W e i n ; ohne dich k o m m t dieser S taa t zuschanden . . . 6 E r d u l d e du nicht 
K u m m e r und G r a m ; laß, ich w i l l deinen K u m m e r sammeln ; jeden Augenblick 
spreche i ch von H e r z e n : . . . 7 D u bist der Chan von Ägypten; bist der Beweis 
der Liebenden, der S u l t a n der Wissenden . . . 8 A u f E r d e n die P e r i , i m H i m m e l 
die E n g e l - sie wünschen sich T a g u n d Nacht von G o t t : unser Su l tan soll G a u r l 
sein . . . 9 Ohne dich ist diese W e l t k r a n k , s ind alle Dinge gebunden; auf der 
Zunge ist unablässig das G e b e t . . . 10 Der Körper ist die W e l t , du bist ihr Seele; 
ohne Seele ist die W e l t keinen R o c k w e r t ; dies ist unsere dauernde L i t a n e i : dem 
S u l t a n steht Gesundheit zu . 11 Vergnüge du dich gesund u n d munter ; dein 
K n e c h t Qigiq ogh und i ch , wir wünschen von Gott Gesundheit . . . 12 Nach 
Türkenart dichtest du , Ser i f ; wer kennt sich gut m i t deiner Dichtung aus? 
Sprich i m m e r z u : du Gütiger ( G o t t ) : dem S u l t a n gebührt Gesundheit. 13 Diese 
Zeit ist unsere Z e i t ; S u l t a n G a u r i ist unsere Seele; gesund soll er sein, unser 
S u l t a n : dem S u l t a n steht Gesundheit z u " . 

Beide Scherifen, der eine auf arabisch m i t einigen türkischen Kostproben, der 
andere auf türkisch, lassen den kulturel len und sozialen Hintergrund hervortre
ten, vor dem L i t e r a t u r , hier speziell türkische L i t e r a t u r , i n den letzten J a h r 
zehnten der Mamlukenzeit produziert und gewürdigt wurde. B e i dem arabisch 
schreibenden Chronisten jener Tage, I b n Iyäs, hat sich fast nichts hiervon 
niedergeschlagen; er berichtet aus einer anderen, dem H o f nicht so nahen 
Posit ion und behandelt einen langen Ze i t raum, während die hier zit ierten 
Magälis31 n icht e inmal ein J a h r umfassen und Serifs Verse Gelegenheitsdich
tung sind. 

3 1 Z u u n t e r s u c h e n s i n d a u c h die A u f z e i c h n u n g e n u . d . T . a l - K a u k a b a d - d u r r i f i 
masä' i l a l - G a u r l , deren erster T e i l ebenfal ls v o n M . A W A D i n d e m h ier z i t i e r t e n 
A u f s a t z , S . 3 2 2 , beschr ieben w u r d e ; K A R A T A Y , A r a p c a Y a z m a l a r I I I S . 1 6 9 N r . 
5 1 8 4 . W i e i n den l i t e r a r i s c h e n V e r s a m m l u n g e n a m H o f v o n H e r a t a u c h K r i t i k zur 
S p r a c h e k a m , zeigt I R M G A R D E N G E L K E : ' A l i Sir Navä ' I a ls K r i t i k e r der V e r s e 
des S u l t a n s H u s a i n Bäiqarä . I n U A J b 4 2 ( 1 9 7 0 ) , S . 9 1 - 1 1 3 . 



H E R B E R T F R A N K E ( M Ü N C H E N ) : 

E I N M O N G O L I S C H E S F R E I B R I E F - F R A G M E N T 
A U S D E N T U R F A N F U N D E N ( T M 92) 

M i t 1 A b b i l d u n g 

I n der mittlerweile au f über 60 Bände angewachsenen monumentalen 
Reihe Verzeichnis der Orientalischen Handschr i f ten i n Deutschland, die a u f 
immer m i t dem Namen ihres Herausgebers W O L F G A N G V O I G T verbunden blei
ben w i r d , erschien 1961 als erster B a n d die Beschreibung der mongolischen 
Handschri f ten, B lockdrucke und L a n d k a r t e n durch W A L T H E R H B I S S I G . A l s N r . 
549 (S . 293) ist dort ein Fragment eines mongolischen Freibriefes (als Sti ftungs
urkunde bezeichnet) aus den Tur fanfunden beschrieben ( T M 92) , ein m i t der 
Feder geschriebenes Manuskr ipt i m F o r m a t 12,2x 17,5 cm, dessen An fang leider 
nicht mehr erhalten is t . E i n F a k s i m i l e des Schreibens findet sich bei E R I C H 
H A E N I S C H , Mongólica der Ber l iner T u r f a n - S a m m l u n g I I (Akademie-Ver lag 
B e r l i n 1959) auf S. 31 unter der N u m m e r B 5. E i n e U m s c h r i f t des Dokuments 
hat L o u i s L I G E T I unter dem T i t e l , , E x e m p t i o n d'impôt accordée à u n temple 
bouddhique" i n seinem W e r k Monumenta Linguae Mongolicae Collecta I I 
Monuments Préclassiques 1 (Budapest 1972) au f S. 218-219 gegeben und auch 
die A r t des Dokuments genauer best immt: , ,C'est u n document d 'exemption 
accordée à u n temple bouddhique sans doute ouigour." Solche Steuerbefreiungs
urkunden i n mongolischer Sprache s ind vornehmlich i n Quadratschri f t erhal 
ten. E i n e vollständige Übersicht (insgesamt 12 Steuererlaß-Edikte) gibt L I G E T I 
i n Mon. L i n g . Mong. Coli . I I I , Monuments en écriture 'Phags-pa. Pièces de 
Chancellerie en Transcr ip t ion Chinoise (Budapest 1972) 1 . V o n diesen 12 T e x t e n 
sind 11 als Steininschriften bzw. Abreibungen von solchen überliefert, einer 

1 Z u der I n s c h r i f t a u s der Präfektur T 'a i -yüan , deren T e x t L I G E T I a u f S . 3 4 - 3 7 a u f 
G r u n d m e i n e r A r b e i t „ E i n e unveröffentl ichte ' P h a g s - p a - I n s c h r i f t a u s T ' a i y ü a n " , 
C o l l e c t a n e a Mongól i ca ( F e s t s c h r i f t D r . B . R i n t c h e n , W i e s b a d e n 1 9 6 6 , S . 4 9 - 5 7 ) 
w iederg ib t i s t eine B e r i c h t i g u n g vonnöten . I c h h a t t e die I n s c h r i f t a l s „unverö f fent 
l i c h t " beze ichnet , d a i c h d a m a l s n o c h k e i n e K e n n t n i s d a v o n h a t t e , daß sie bere i t s 
v o n j a p a n i s c h e r Se i te bearbe i te t w o r d e n i s t u n d z w a r d u r c h O Z A W A S H I G E O i n 
T o k y o G a i k o k u g o D a i g a k u R o n s h ü 9 ( 1 9 6 2 ) S . 9 - 3 3 . O Z A W A S S t u d i e b e r u h t a u f 
e iner a n d e r e n A b r e i b u n g a ls der i n der T ö h o k u Universität ( S e n d a i ) , d ie m e i n e r 
A r b e i t z u g r u n d e l a g . F e r n e r w i r d m i t g e t e i l t , daß die I n s c h r i f t e rs t 1 9 4 2 e n t d e c k t 
w o r d e n i s t u n d z w a r d u r c h M i c h i b a t a R y ö s h ü , Pro fessor a n der Otani -Universität . 
O Z A W A d a t i e r t den k a i s e r l i c h e n Erlaß a u f 1 2 6 5 , n i m m t j e d o c h a n , daß der I n s c h r i f t 
s t e i n ers t u m 1 3 3 0 e r r i c h t e t w o r d e n i s t . I n s e i n e m A u f s a t z i s t der ' P h a g s - p a - T e x t 
i n F a k s i m i l e wiedergegeben, j edoch n i c h t der ch ines ische P a r a l l e l t e x t . 
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dagegen auf Papier , nämlich das von G I U S E P P E T U C C I aufgefundene E d i k t von 
1350, zugunsten des Klos ters Z a - l u i n T ibet , welches von P A U L P E L L I O T bearbei
tet und übersetzt worden ist ( G . T u c c i , T i b e t a n Pa inted Scrolls I I ( R o m 1949) 
S. 705, 938). E s ist das bis jetzt einzige 'Phags-pa-Dokument, das i n Handschr i f t 
vorliegt. A l s weiterer handschri ft l ich und zwar i n uigurisch-mongolischer 
Schri f t überlieferter Fre ibr ie f t r i t t z u den bisher aus Nordchina und T ibet 
bekannt gewordenen T e x t e n unser Fragment aus dem Cagatai -Reich . E s ist mir 
nicht gelungen, alle Stel len i n befriedigender Weise zu deuten; auch weicht 
meine Lesung , die nur als erster Versuch z u gelten hat , an einigen Stellen von 
der L I G E T I S ( im folgenden stets als L abgekürzt) ab. Schließlich möchte ich der 
Akademie der Wissenschaften u n d der L i t e r a t u r i n Mainz dafür danken, daß sie 
mir von dem Dokument eine gute Photographie hat herstellen lassen. 

T e x t 

Z. 1 kernen tüsibei ner[esiye]n bicigdegsed sas-in aiyuci baysi-
2 nar an-e cay . . . (turl) baysi dekin ey-e ügegü üiles-i 
3 buu ködelgütügei bas-a uluy tngri-lig tümen (?) dib süme-
4 dür sayuju süm-e-dür qariatan yayu keti anu medejü 
5 yajar usun bay borluy-i kökerülgejü kunju tosun bolyaqu jul-a 
6 sitaju i . . . [ . . . ]ju 
7 bida bürün aq-a-nar degüner-ün qmune buyan 
8 iregür ögün atuyai kücü auy-a 
9 buu kürgetügei alba jasay ulay-a sügüsü 

10 qismad saliy örin (1) qayaly-a buu ögtügei kernen nisatu 
11 bicig ögcü moyai jil junu acus sar-a-yin qoyar 
12 q[aucin]-a Ulqun-a büküi-dür bicibei 

Ü b e r s e t z u n g 

. . . so sagend ist es angeordnet worden. Die namentl ich aufgeschriebenen 
Mönche, Ratgeber für die Rel igion, u n d die zu dieser Zeit z u den Mönchen 
Gehörigen sollen nicht zu unfriedlichen T a t e n aufreizen. Ferner sollen (sie) sich 
i m Tempel Uluy Tngrilig Tümen Dib ( ? ) aufhalten und was auch immer vom 
Tempel abhängig ist verwal ten u n d die Ländereien, Garten u n d Weinberg 
gedeihen lassen ( ? ) , Sesamöl herstellen und L a m p e n anzünden Sie 
sollen zugunsten von U n s , al len älteren u n d jüngeren Brüdern, Gebete u m 
Tugendverdienst darbringen. Sie sollen n icht Gewalt u n d K r a f t anwenden. Sie 
sollen nicht geben T r i b u t (alba), Sonderabgabe (jasay), Spanndienste (ulay-a), 
Verpflegungsdienste (sügüsü), Quotenabgabe (qismad), Naturalabgabe (saliy), 
örin ( ? ) - Steuer u n d Torsteuer (qayaly-a). E i n (dies) besagendes Schreiben mi t 
Handzeichen (oder: Stempel) gaben w i r . Geschrieben a m zweiten (Tage) der 
späteren (Monatshälfte) des letzten Sommermonats i m Schlangen jähr, als W i r 
U n s i n Ulqun befanden. 
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Z . 1 kernen tüsibei. I m v o r a n g e h e n d e n , v e r l o r e n e n T e x t m u ß der erste T e i l der 
A n o r d n u n g e n des H e r r s c h e r s , der das D o k u m e n t auss te l l t e , e n t h a l t e n gewesen se in . 
D a i m e r h a l t e n e n T e i l des D o k u m e n t s S t e u e r b e f r e i u n g gewährt w i r d , k a n n v e r m u t e t 
w e r d e n , daß w i e a u c h andere mongo l i sche T u r f a n d o k u m e n t e dieses v o n e i n e m 
C a g a t a i - K h a n ausgefert igt w o r d e n i s t . 

ner[esiyen] L : nere( ? ) . D i e Ergänzung z u neresiyen s c h e i n t s i c h e r ; n a c h d e m n o c h 
gerade l e sbaren -r- i s t eine L ü c k e i m P a p i e r , u n d der R a u m r e i c h t a u s , u m die 
f eh lenden B u c h s t a b e n e i n z u o r d n e n , neresiye- „nament l i ch aufzählen, b e n e n n e n " 
k o m m t a u c h v o r i m T u r f a n - D o k u m e n t T M 93 , e i n e m Besitzbestätigungsbrief v o n 
1352 (Z . 12 neresiyen biöigdegsed daruyas noyad" d ie m i t N a m e n aufgeschr iebenen 
S t a t t h a l t e r u n d B e a m t e n " ) . I n u n s e r e m D o k u m e n t müssen d e m n a c h a u c h die 
N a m e n der A d r e s s a t e n , b u d d h i s t i s c h e r Mönche , z u A n f a n g ges tanden h a b e n . 

sas-in aiyuci baysi. L . si-ke . . . tesi. E s k a n n k a u m z w e i f e l h a f t se in , daß das be i L 
als tesi gelesene W o r t baysi „ M ö n c h " i s t . E i n t- i m W o r t a n f a n g w i r d v o n d e m 
S c h r e i b e r des D o k u m e n t s a n d e r s g e s c h r i e b e n ; a u c h s i n d d e u t l i c h i n be iden V o r k o m 
m e n des W o r t s m e h r „ Z a c k e n " z u e r k e n n e n a l s für tesi nöt ig wäre , sas-in i s t 
m o n g o l i s c h - u i g u r i s c h , „Re l i g i on , religiöse D i s z i p l i n " ( s k r . säsana), sazïn, sajin, 
aiyuci i s t u i g u r i s c h „ R a t g e b e r , S p r e c h e r , M i n i s t e r " ; der ganze A u s d r u c k i s t v o n 
L I G E T I a u f g r u n d der U m s c h r e i b u n g i n c h i n e s i s c h e n T e x t e n der Y ü a n - Z e i t ausführ
l i c h behande l t w o r d e n i n d e m h e r v o r r a g e n d e n A u f s a t z „ S u r que lques t r a n s c r i p t i o n s 
s ino-ouigoures des Y u a n " , U r a l - A l t . Jahrbücher 3 3 , 3 - 4 (1961) S . 2 4 0 - 2 4 4 . D i e 
B e d e u t u n g v o n u i g . sazïn aiyucï w i r d v o n L I G E T I z u t r e f f e n d angegeben a l s „ministre 
(p lus m o d e s t e m e n t : i n t e n d a n t ) des a f fa ires bouddh iques (en matière re l ig ieuse ) , o u , 
u n p e u l i b r e m e n t , m a i s con formément à l a t e rmino log ie re l ig ieuse , maître de l a 
r e l i g i o n " ( S . 243) . I c h se lbst h a t t e 1956 d iesen A u s d r u c k n a c h der c h i n e s i s c h e n 
U m s c h r i f t i n g l e i chem S i n n e w i e L I G E T I gedeutet (Beiträge z u r K u l t u r g e s c h i c h t e 
C h i n a s u n t e r der M o n g o l e n h e r r s c h a f t , W i e s b a d e n 1956, S . 90 A n m . 1) . U n s e r 
D o k u m e n t b ie te t also den e r s t e n n i c h t - c h i n e s i s c h e n B e l e g für d iesen T i t e l , der a u c h 
s a c h l i c h bestens i n den Z u s a m m e n h a n g paßt . 

Z . 2 dekin: M a n könnte d a r a n d e n k e n , tegin „ F ü r s t , P r i n z " z u l esen , d o c h s c h e i n t 
m i r eher , daß es s i c h u m e inen P l u r a l a u f -n z u deki „ z u g e h ö r i g " h a n d e l t . F r e i l i c h 
würde m a n d a n n eher *-taqi e r w a r t e n , j e d o c h dürfte tegin desha lb a u s s c h e i d e n , w e i l 
e in „ M ö n c h - F ü r s t " n a c h den R e l i g i o n s b e a m t e n aufgeführt wäre , w a s a u s p r o t o k o l 
l a r i s c h e n Gründen u n w a h r s c h e i n l i c h i s t . 

Z . 3 uluy tngri-lig tümen ( ?) dib süme. D i e s m u ß der N a m e des T e m p e l s s e i n , für 
den der F r e i b r i e f ausgeste l l t w u r d e , uluy i s t u i g . „ g r o ß " , tngrilig i s t belegt a l s u i g . 
W o r t für „ T e m p e l " ( D r e v n e t j u r k s k i s l o v a r ' S p . 544b , W . B A N G - A . v . G A B A I N , 
Türk . T u r f a n t e x t e I V (1930) S . 4 4 7 : „ G ö t z e n t e m p e l " ) . I n u n s e r e m T e x t m u ß 
f r e i l i c h tngrilig „buddhist ischer T e m p e l " bedeuten . D a s v o n m i r dib gelesene W o r t 
l i es t L a ls teg. I c h k a n n weder dib n o c h teg z u r e i c h e n d erklären. O b e i n u i g . tip 
„ s a g e n d " zugrunde l i eg t , oder tü . tip „ G r u n d l a g e " ( i m S i n n e v o n tip süme „ S t a m m 
t e m p e l " ) ? Z u tip „ G r u n d l a g e " v g l . G . D O E R F E R , T Ü . u n d m o . E l . i m N e u p e r s . I I N r . 
995. Me ine L e s u n g tümen ( L : tört ( ? ) - dies wäre u i g . „ v i e r " ) i s t höchst f r a g l i c h . 
I m m e r h i n i s t d u r c h den nebengesetzten P u n k t der l e t z t e B u c h s t a b e a l s e i n -n 
k e n n t l i c h g e m a c h t , u n d dor t , w o s i c h der r e c h t e H a k e n des m be f inden m ü ß t e , i s t 
eine Lücke i m P a p i e r . Oder so l l m a n toin „Ge i s t l i cher " l e s e n ? F a l l s die L e s u n g 
L I G E T I S tört „ v i e r " z u R e c h t bes tehen so l l te , könnte m a n v i e l l e i c h t a u c h v e r s u c h t 
se in , dib a l s u i g u r i s c h e A d a p t i o n v o n s a n s k r . deva „ G o t t " oder dvlpa „ K o n t i n e n t , 
W e l t " au f zu fassen . W i e d e m a u c h se i , der N a m e des d u r c h d e n F r e i b r i e f begünst ig
t e n T e m p e l s b l e ib t e i n s t w e i l e n u n s i c h e r . F e s t s t e h t n u r , daß w e g e n des F u n d o r t s es 
s i c h u m e inen T e m p e l i n der R e g i o n v o n Qoco gehande l t h a b e n m u ß . 

Z . 4 sayuju, v o n sayu- „ w o h n e n , s i c h a u f h a l t e n " . L : siryuju. qariatan „ zugehör ig , 
U n t e r t a n " ( p l . ) . L : sanggadaca. E s i s t aber s i cher qariatan z u l e sen , v g l . d e n 
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p a r a l l e l e n A u s d r u c k süme-dür qariatan i n d e m v o n P E L L I O T b e h a n d e l t e n q u a d r a t 
s c h r i f t l i c h e n F r e i b r i e f für den t i b e t i s c h e n T e m p e l Z a - l u (s .o . ) . 

medejü, v o n mede- „verwal ten , b e a u f s i c h t i g e n " . L : tataju, w a s a n dieser Ste l l e 
k e i n e n S i n n erg ibt . 

Z . 5 kökerülgejü. L : kögegülgejü. Gegen diese L e s u n g s p r i c h t n a m e n t l i c h , daß der 
S c h r e i b e r unseres D o k u m e n t s das -g- w e i t e r n a c h r e c h t s a u s r u n d e t a ls i n d e m W o r t 
geschehen. I c h fasse das W o r t a ls K a u s a t i v a u f -Ige- des V e r b u m s kökere- oder 
v i e l m e h r kökerü- (so a u c h neben kökere- be i K O V A L E V S K I S . 2628b) „ g rün w e r d e n " 
( v o n P f l a n z e n ) , also „ g rün w e r d e n l a s s e n " (Äcker oder Gärten bebauen) . 

Z . 7 -8 bida bürün . . . b i s atuyai: D i e s e S te l l e i s t v o n F . W . C L E A V E S i n H a r v a r d 
J o u r n a l of A s i a t i c S t u d i e s 25 (1965) S . 62 A n m . 57 w i e folgt übersetzt w o r d e n „ A s 
for u s , for t h e s a k e of ( l i t . , ,before') the eider b r o t h e r s a n d t h e younger bro thers , let 
one g ive good w i s h e s " . 

Z . 9 - 1 0 alba b is qayaly-a i s t eine Aufzählung v o n a c h t A b g a b e n a r t e n i n den 
e inze lnen T e i l e n des mongo l i s chen W e l t r e i c h s ; v g l . die eingehende S t u d i e v o n 
H E R B E R T F . S C H T J R M A N N „Mongo l ian T r i b u t a r y P r a c t i c e s of t h e T h i r t e e n t h C e n 
t u r y " , H a r v a r d J o u r n . of A s . S t u d i e s 19 (1956) S . 3 0 4 - 3 8 9 . 

alba, sonst alban. N a c h S C H U R M A N N S . 3 5 7 - 3 5 9 die ständige regu lar i s i e r te T r i b u t 
abgabe , e n t s p r e c h e n d d e m türkischen, i n v i e l e n u i g u r i s c h e n D o k u m e n t e n aus 
T u r f a n be leg tem qalan. 

jasay. D i e s wäre l a u t l i c h die mongo l i sche F o r m , türkisch yasay. Tü . yasay 
e n t s p r i c h t d e m m o n g . qubciri, Sonderabgabe , die s o w o h l N a t u r a l a b g a b e w i e i n G e l d 
z u zah lende K o p f s t e u e r se in k o n n t e ( S C H T J R M A N N i b . ) . 

ulay-a „Spanndienst , K u r i e r d i e n s t " . Z u W o r t u n d S a c h e v g l . j e t z t a u c h G . 
D O E R F E R , T ü . u . m o n g . E l . i m N e u p e r s . I I , N r . 5 2 1 . 

sügüsü „ P r o v i a n t , P f l i c h t P r o v i a n t z u g e s t e h e n " ( a u c h F u t t e r für R e i t t i e r e ) . V g l . 
h i e r z u a u c h D O E R F E R , op. c i t . I , N r . 239. I c h h a l t e es übrigens für w a h r s c h e i n l i c h , 
daß das türkische Äquiva lent für m o n g . sigüsü i m S i n n e einer Abgabep f l i ch t das 
W o r t tayar w a r . E s k o m m t i n d e m E d i k t des I l a s q o j a v o n 1369 ( T M 79) v o r i n e iner 
Aufzählung v o n A b g a b e n . Z u tayar a l s A b g a b e v g l . insbesondere D O E R F E R , op. c i t . 
I I N r . 905, v o r a l l e m S . 5 1 4 - 5 1 5 u n d die dor t z i t i e r t e L i t e r a t u r . 

qismad i s t e i gent l i ch der bei e iner p a u s c h a l erhobenen A b g a b e au f den 
e inze lnen S t e u e r p f l i c h t i g e n ent fa l l ende A n t e i l . Z u d e m ursprünglich a r a b i s c h e n 
W o r t u n d der S a c h e v g l . S C H T J R M A N N op. c i t . S . 311 u n d 356. 

saliy. D a s W o r t i s t türkisch ; z u g r u n d e l iegt die W u r z e l sal- „auflegen, au fer l e 
g e n " , v g l . a u c h S C H U R M A N N op. c i t . N a c h N . P O P P E , M o n g o l ' s k i s l o v a r ' M u k . a l -
A d a b S . 203a w a r saliq das c a y a t a i i s c h e Äquiva lent für m o n g . jasay, doch zeigt 
u n s e r T e x t , daß es s i c h u m z w e i versch iedene A r t e n v o n A b g a b e n h a n d e l n m u ß . 
A u c h i m erwähnten E d i k t des I l a s q o j a v o n 1369 ersche inen beide W o r t e . 

örin. L : ünin. D i e L e s u n g des W o r t e s i s t n i c h t r e c h t s i cher . L . s L e s u n g könnte 
gedeutet w e r d e n a l s eine irreguläre F o r m ( m i t u n d zusätzl ichem f i n a l e m -n) v o n 
m o n g . üne „ P r e i s " . Z w a r wären d a m i t z w e i Unregelmäßigkeiten a n g e n o m m e n , aber 
i m m e r h i n ergäbe die V e r b i n d u n g des W o r t e s m i t üne „ P r e i s " eine gewisse B e z i e h u n g 
z u r fiskalischen Sphäre, d e n n es könnte s i c h v i e l l e i c h t u m eine A r t U m s a t z s t e u e r 
oder H a n d e l s s t e u e r h a n d e l n . D i e s e heißt gewöhnl ich tamya „Stempels teuer" . N u r 
eine einzige Unregelmäßigkeit würde es bedeuten , läse m a n m i t L ünin u n d sähe 
d a r i n eine N e b e n f o r m z u ünen „ R e c h t , R i c h t i g k e i t " . A b e r das gäbe k e i n e n passen 
den S i n n . M e i n V o r s c h l a g , örin z u lesen, i s t d a d u r c h veranlaßt , daß es e in mongo l i 
sches W o r t öri g ib t , das „ S c h u l d " bedeutet ( v g l . a u c h das d e r i v a t i v e V e r b örile-
, , S c h u l d e n m a c h e n " , K O V A L E V S K I 5 8 0 a - b , 5 8 1 a ) . A u c h m i t t e l m o n g o l i s c h i s t öri 
„ S c h u l d , O b l i g a t i o n " belegt ( P O P P E , Mong . s lov . M u k . 2 7 8 b ) . F r e i l i c h wäre h ier das 
f inale -n b i sher n i c h t belegt . K O V A L E V S K I g ib t a .a .O . a ls we i tere B e d e u t u n g v o n öri 
a n „accro issement , a u g m e n t a t i o n " , also „ Z u w a c h s " . E i n e „Zuwachss teuer " , e t w a 
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a u f Z u w a c h s v o n V i e h ( H e r d e n ) , s c h e i n t n i c h t immögl i ch . W a s für eine A b g a b e m i t 
d e m W o r t gemeint i s t , m u ß also e i n s t w e i l e n offen b le iben . 

qayaly-a , , T o r " i s t a ls W o r t k l a r , der S a c h e n a c h aber n i c h t . E n t w e d e r w a r es e ine 
S teuer , die a n S t a d t t o r e n erhoben w u r d e , oder aber „ T o r " i s t h i e r g e b r a u c h t w i e i m 
ch ines i schen das W o r t hu )3 , w a s j a sowoh l „ T ü r - b z w . Fensterö f fnung" bedeute t 
a l s a u c h „ H a u s h a l t " i m fiskalischen S i n n . So l l t e l e tz teres zu t re f f en , wäre qayaly-a 
eine pro H a u s h a l t erhobene S t e u e r a r t . I n t e r e s s a n t i s t , daß i m E d i k t des I l a s q o j a 
eine a ls amasar bezeichnete S t e u e r e r s che in t , amasar i s t m o n g . u n d heißt „Öf fnung , 
D u r c h l a ß " . V e r m u t l i c h beze i chnen beide W o r t e die gle iche S t e u e r a r t . 

moyai jil „Sch langen jähr " . D i e s e A n g a b e trägt le ider n i c h t s z u r g e n a u e n D a t i e 
r u n g des F r e i b r i e f s be i . E s könnte se in 1305, 1317, 1329, 1 3 4 1 , 1353, 1365, k a u m 
j edoch später. 

Ulqun: N a m e der Örtl ichkeit , w o der H e r r s c h e r das S c h r e i b e n ausge fer t ig t h a t . L 
l i e s t Olqun, w a s natürlich g e n a u so g u t mögl i ch i s t . S i c h e r s c h e i n t m i r z u s e i n , daß es 
s i c h u m eine Örtlichkeit i m Geb irge h a n d e l n m u ß , d a das D o k u m e n t i m S o m m e r 
ausgeste l l t i s t u n d die C a g a t a i - K h a n e die heiße J a h r e s z e i t i m Geb i rge z u v e r b r i n g e n 
pflegten. E s g ibt m e h r e r e Flüsse n a m e n s U l q u n . So heißt z . B . e i n südlicher Zufluß 
des A r a l - S e e s ( „ U l k u n " der A t l a n t e n ) , d o c h l iegt das i n der E b e n e u n d dürfte w o h l 
a u c h z u e n t f e r n t v o m T a r i m b e c k e n gelegen s e i n . E i n a n d e r e r F luß m i t d e m 
N a m e n s b e s t a n d t e i l „ U l k u n " findet s i c h i m A l t a i - G e b i r g e südwestl ich v o n K o b d o , 
w a s s chon eher a l s S o m m e r f r i s c h e i n B e t r a c h t käme . D i e L o k a l i s i e r u n g m u ß j e d o c h 
e i n s t w e i l e n offenbleiben. 

D a s Dokument trägt zwei Stempel , einen runden rechts oben u n d einen 
quadratischen rechts unten. Beide weisen das Abzeichen der C a g a t a i - K h a n e auf 
(vgl . dazu jetzt auch den ausgezeichneten A r t i k e l von D A V I D M . F A B Q U H A R 

„The Official Seals and Ciphers of the Yüan P e r i o d " i n Monumenta Serica 25 
(1966) S. 362-393, insb. S. 389). A u f den ersten B l i c k scheint der runde Stempel 
eine Inschr i f t i n ' Phags-pa-Sokrift zu enthalten, doch war m i r eine Lesung n icht 
möglich und es ist bei näherem Zusehen auch durchaus n icht sicher, ob w i r 
überhaupt hier ' Phags-paSchrift vor uns haben. M i t einiger Phantas ie könnte 
man nämlich i n den Schriftzeichen des runden Stempels auch stil isierte einzelne 
Buchstaben des uigurisch-mongolischen Alphabets sehen. D a n n könnte m a n 
von l inks oben entgegen dem Uhrzeigersinn viel leicht dar in die Buchstaben u-y-
r-l-g erkennen, also „Befehl des" (vermut l i ch K h a n s ) . I n der T a t enthält ein 
Stempel au f einem mongolischen Tur fandokument ( T M 93, H A B N I S C H op. c i t . S . 
32) i n 'Phags-pa-Schrift das W o r t ya-rl-g, d .h . die türkische F o r m m i t y-
anstelle des i m Mongolischen entsprechenden j - . E s handelt sich u m den a m 
weitesten rechts stehenden Stempel. Übrigens enthält unser Dokument T M 92 
i m unteren quadratischen Stempel rechts unten einwandfrei das chinesische 
Zeichen wang ^£ „König, K h a n " . E t w a s ähnliches könnte auch auf der 
unleserlichen rechten Seite des runden Stempels a u f T M 92 gestanden haben. 
Aber einstweilen bleiben dies Vermutungen. E i n e eingehende Untersuchung der 
auf den mongolischen und uigurischen Dokumenten aus T u r f a n vorkommenden 
Stempel bleibt nach wie vor ein Desiderat. 



W . F U C H S ( K Ö L N ) : 

E I N I G E S E L T E N E S I N I C A 

Mi t den sinologischen Raritäten anderer großer Bibl iotheken des Westens 
können sich die deutschen Bestände nicht messen, u n d unser K a t a l o g „Chinesi
sche u n d Mandjurische Handschr i f ten u n d seltene D r u c k e " , Wiesbaden 1966, 
zeichnet sich weder durch deren A n z a h l noch Qualität aus. Gewiß wäre heute 
noch einiges nachzutragen, sei es, daß zwischen 1959 und 1964 das Mater ial 
n icht i n vol lem U m f a n g erschlossen war oder daß die Schloß- und Klosterbibl io
theken u n d -Arch ive überhaupt unberücksichtigt geblieben waren. A u c h wäre 
es sicher begrüßt worden, die spärlichen Seltenheiten aus sinologischen P r i v a t 
sammlungen m i t einzubeziehen. D e n Beg inn z u einem Nachtrag mögen die 
folgenden Ti te laufnahmen bilden (aus m. S lg . ) : 

1. Ch'in-ting Nan-hsün sheng-tien | l v ^ j ^ j | ^ | | c a . 1787 
F r a g m e n t einer Palasthandschri f t von etwa 250 Blättern; 9 Re ihen mi t über
wiegend 18 Zeichen, 28 ,9cm : 19,7 cm (21cm : 16,3cm), R a n d - u n d Reihenlinien 
sowie die Interpunktionskreise i n R o t . U n t e r dem R a n d t i t e l finden sich die K a 
pitelüberschriften pao-shang, Belobigungen u n d Belohnungen, m i t Tei len aus 
K a p . 111-114, 118-121 , u n d tsou-i, Throneingaben, m i t solchen aus K a p . 1 7 3 -
176, 182, 190. A l s spätestes D a t u m erscheint der 9. V I I I . 45. J a h r , 1780. 

E s handelt sich u m eine vorläufige A u s w a h l des Aktenmater ia ls , das zwischen 
1784 u n d 1791 für die sechste u n d letzte Reise K ien lung ' s nach Mittelchina 
(1784) zusammengestellt wurde. D ie endgültige, nie gedruckte Fassung von 
1791 w i r d i m Tien-mu1 I I , tien-tse, l b - hier ohne Ch'in-ting - u n d i n der Ch'ing 
Kung-shih hsü-pien 86, l a zu nur 100 K a p . erwähnt. D a unser Fragment 
mindestens 190 K a p i t e l zählt und noch Aktenstücke von der ersten Reise i . J . 
1751 m i t aufführt, hat m a n i m L a u f e der Bearbeitung das Mater ia l etwa auf die 
Hälfte reduziert ; w a r doch für die ersten v ier Reisen (1751, 1757, 1762 u n d 
1765) schon 1771 eine gleichartige K o m p i l a t i o n als Nan-hsün sheng-tien m i t 
ebenfalls 100 K a p . veröffentlicht worden. Übrigens hat m a n das kaiserliche 
Vorwor t daraus unter Fort lassung des D a t u m s (hsin-mao meng-ch'un yüeh, 
erster Frühlingsmonat 1771) wiederum der Fassung von 1791 beigegeben 
(abgedruckt i n Ch'ing Kung-shih hsü-pien 86, l a - 2 b ) . Diese enthält keine 
I l lustrat ionen, auch ist der Hauptredaktor nicht genannt. Dagegen war die 

1 Ku-kung tien-pen shu-k'u h$ien-ts'un-mu *g* jj^fc ^ =j& / I j l l ü ^ f * |=| > P e k i n g 
1933. 



E i n i g e seltene S i n i c a 35 

Aktensammlung für die fünfte Reise von 1780, durch Sa-tsai ||| ̂  1784 
eingereicht, m i t I l lustrat ionen versehen; auch dieses Nan-hsün sheng-tien i n 100 
K a p . blieb ungedruckt (Tien-mu, I . e . ) . 

Unser Fragment bildet keinen durchlaufenden T e x t . I c h entdeckte erst 
nachträglich i n Deutschland, daß eine alte chinesische Ausgabe des bekannten 
I l lustrat ionswerkes T'ang-shih hua-p'u J|f f ^ l j f §B> ^ 5 9 i n K y o t o erworben, 
i n häufig unregelmäßiger Folge m i t Blättern dieser Palasthandschr i f t durch
schossen war . Die Sammlung i l lustr ierter T 'ang-Gedichte stellt m i t ihren acht 
Te i len von ca. 1620/1621 selbst wieder eine Rarität dar. E s fehlen allerdings die 
Fächer- und Blumenbi lder gänzlich u n d auch sonst größere P a r t i e n ; zudem ist 
das E x e m p l a r wohl erst i m 18. J h . von zumeist s tark abgenutzten P l a t t e n 
abgezogen. Das W e r k ist i n J a p a n unter dem Sammelt i te l Hasshü gafu /\ j f | 
! H bekannt und wurde dort K a n b u n 12, 1672, u n d i n etwas minderer Qualität 
Höei 7, 1710, nachgedruckt 2 . Beide Ausgaben finden sich, z . T . n icht ganz 
vollständig, auch i n der Sammlung von A L F R E D H O F F M A N N (Bochum) . 

2. Sheng-chu lin-yung U-cWeng Jcung-chi I g i ^ | § jlig ^ § ß E h r f u r c h t s 
volle Aufzeichnungen nach Beendigung des R i t u a l s i m [Pi]-yung unter T e i l 
nahme des K a i s e r s 1738. 

Handschr i f t i n A lbumform, 28,3 c m : 17,7 cm, 6 R e i h e n m i t bis z u 16 Zeichen 
auf Goldgrundpapier, 13 B l . m i t gelbem Seidenrand. Die beiden Vorsatzblätter 
zeigen einen Drachen i n Wo lken , das hinterste B l a t t nur W o l k e n ; a m Anfang 
und Schluß das Siegel CW ien-lung yü-lan chih pao, zur Besichtigung durch den 
Ch ' ien- lung-Kaiser [best immt] . 

D a s Ti te lsch i ld au f dem ausgeblichenen Brokatdecke l trägt den Z u s a t z : V o n 
dem U n t e r t a n Chao Tien-tsui j^g ^ || ehrfurchtsvol l eingereicht. 

Chao Tien-tsui, 1668-1744 3 , chin-shih von 1703, hatte sich u m das Schleusen
wesen i m K a i s e r k a n a l Verdienste erworben u n d wurde gegen E n d e des J a h r e s 
1738 Präsident des Ministeriums für öffentliche Arbei ten . K u r z darauf mußte er 
wegen Unregelmäßigkeiten das A m t aufgeben (1739) u n d kehrte i n seine 
H e i m a t Hang-chou zurück. Schon 1734 m i t der ehrenvollen Aufgabe eines 
Expos i tors bei der Klassikerexegese (ching-yen 4g? ) unter Vors i tz des K a i s e r s 
betraut, n a h m er diese abermals i . J . 1738 wahr . N a c h den Vorträgen, die i n der 
Ha l l e Pi-yung-tien U$||f ^ i m Kuo-tzu-chien ^ Jj£, der Studienanstalt der 
Pr inzen , stattfanden, ließ er dem K a i s e r unser A l b u m überreichen, i n dem er i n 
barocker Sprache die seit der Sung-Zeit bestehende I n s t i t u t i o n preist. 

2 Z u m W e r k sehe m a n d e n K a i s e r l . K a t a l o g , c h . 114, Ting Fu-pao ~ J * jjfg ffi Ssu-
pu tsung-lu i-shu pien jJCj $ g ^ | | i ^ fq| j| , 1957, pu-i, hsia-ts'e, f o l . 182, u n d 
Nakada Katsunosuke # 0 J f : j £ ü j j , E h o n no k e n k y ü $§| (7) # f % , 1950, 
p. 3 4 - 3 5 . 

3 B i o g r a p h i e n i m Kuo-ch'ao Ch'i-hsien lei-cheng 68, 3 a - 1 4 a ; für w e i t e r e sehe m a n 
d e n 3 3 - I n d e x , p . 68a . 
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Die zwei Themen der Vorlesung verzeichnen die Ch'ien-lung shih-lu 64, 3 b -
4a, ( I I , 1062): W h a t H e a v e n has conferred is called T h e N A T U R E ^ - ^ ¿ 1 1 

(aus Chung-yung; Legge. 383) u n d E x a m i n i n g into ant iqui ty [we find that ] 
the E m p e r o r Y a o ^ B ^ ^ 1 ! * ^ (Legge, Shoo King, 15). E i n e Abbi ldung 
der Zeremonie i m Wen-hua-tien 3^ i j | J3$ bietet nach einer chinesischen Vorlage 
das Tödo meishö zue J|f - j ^ ^ |^ gg ^ von 1806, 1, 29b -30a ; eine Beschrei 
bung gibt D E G R O O T , Univers ismus , 1918, 264-267. 

3. Hesei toktobuha Daicing gurun-i uheri kooli-i baita hacin bithe sunja tanggü 

K a p . 505 des Ta Ch'ing hui-tien, Minister ium der R i t e n , Audienzen und 
Tributdarbringungen ( T i t e l au f dem Außenschild). 

Pa las tmanuskr ip t i n gelbem Seideneinband, rein mandjur isch, 1 Hef t , 
38 ,1cm : 22 ,5cm, 25 fol. , 9 Re ihen m i t zinnoberroter U m r a h m u n g . Unter t i te l 
auf fol. l a hargasanjire dorolon, Audienzr i tua l . 

D a s H e f t enthält E d i k t e von 1724 bis 1869. Ungedruckt gebliebene Version 
der Bearbeitung von 1899. 

4. Mo-ho pan-jo po-lo-mi-t'o Hsin-ching, jf* =pT $g ^* ^ ^ ^ ^ Hu-
tuktu bilig baramid-un youl jirüken kemeküi sudur, Jalafungga sure-i cargi dalin 
de akünaha niyaman sere nomun, 'P'ags-pa ses-rab-kyip'a-rol-tu p'yin-pa'i snin-
po zes-bya ba'i mdo. 1124: 

Viersprachiger Pa las tdruck , 1 oblonges F a l t b u c h i n gelbem Seideneinband, 
13 cm : 31cm, m i t T i t e l n au f Deckelschildchen, ohne Paginierung (50 fol. T e x t , 
U/a fol. Abb . ) , Querspiegel 25,9cm. Kaiser l i ches Vorwort v o m 8. X I I . Yung-
cheng 1, 3. J a n u a r 1724; ein weiteres ist undatiert , muß aber 1723 niederge
schrieben sein. Diese Ausgabe konnte noch nicht i n anderen Sammlungen 
wiedergefunden werden. Näheres siehe bei W . F U C H S , D ie mandjurischen 
Druckausgaben des Hsin-ching (Hrdayasütra), mi t Reprodukt ion der v ier - u n d 
der fünfsprachigen Ausgabe. A b h . f. d. K u n d e des Morgenlandes, B d . X X X I X , 
3, Wiesbaden 1970. 

5. K'o ku T'an shan-jen erh-yu wai-chi |1| A — M %\$2 1^41 
R a n d t i t e l Pu-cKiu-jen ^f. >J^ \ . 

4 Hefte , 20,8 cm : 12,3 cm, m i t K a p . 6-18. U m r a h m t e Druckangabe auf der 
letzten Seite von K a p . 18: I m Frühling des 14. J a h r e s ch'ung-chen (1641) 
geschnitten bei Wu Ch'u-hsü -^L U$fl H£]. 

D e n T i t e l konnte i ch nicht identifizieren und somit auch nicht den Verfasser 4 . 
N a c h dem Schriftstel lernamen „Eremit aus dem alten T ' a n " stammte dieser aus 

4 N i i d a N o b o r u ^Z. ^ fQ bespr i ch t i n s e inem Chügoku höseishi kenkyü pf=I J||J 
Ü ^ ' J i £ $f ? S ' 1 9 6 2 > P- 816 k u r z unser W e r k n a c h e iner unvollständigen A u s g a b e 
( K a p . 4 - 8 , 1 0 - 2 4 ) , sagt aber a u c h n i c h t s über den A u t o r a u s . S e i n E x e m p l a r trägt ab 
K a p . 19 den T i t e l Hsin-k'o T'ien-ju Chang hsien-sheng ching-hsüan shih-ch'üWan-
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Ch'ang-sha J | yp, der H a u p t s t a d t von H u n a n , wo mehrere ähnliche W e r k e 
erschienen waren. 

Volkstümliche Handbücher des Wissens wie dieses bildeten, ähnlich unseren 
alten Bauernkalendern, oft die einzige Belehrungsquelle für die Bevölkerung 5 ; 
sie trugen häufig den [TJnter - ]Ti te l Pu-ch'iu-jen, M a n braucht keinen anderen 
z u bitten. Unsere K a p i t e l reichen v o n der Geomantik , Medizin u n d Wahrsage
kunst (6-8) über Astrologie, Physiognomik, Rechtswesen, A r i t h m e t i k , Z i ther 
und andere Spiele, Schreib- u n d Malkunst (9-13) bis z u H e i r a t s - u n d T r a u e r 
zeremonien, B r i e f entwürfen, Witzgeschichten, Hausrezepten u n d B l u m e n z u c h t 
(14-18) . 

6. Hsin-k'o Pa-ch'i kuan-chüeh /\ M*$t m 1 7 3 8 

Neugedruckte Beamtenränge der A c h t B a n n e r , 1 H e f t , 26 ,1cm : 18,9 cm 
(22cm : 16,6cm), 92 fol. , 15 Re ihen . Außenseite des Umschlages m i t T i t e l und i n 
Handschr i f t zugefügter russischer Trans l i terat ion , darüber die Verlagsangabe 
Yung-chin-t'ang ^ j^t ; daneben ein Zettel m i t Kennze ichnung des Werkes , 
von alter H a n d i n Russ i sch verfaßt, m i t beigelegter zeitgenössischer Über
setzung : 

,,No. 3. L i s t e des noms de tous les officiers mi l i ta i rs , de l a Milice de Manjour , 
consistante en 8. drapeaux, avec le Supplement de l ' E t a t , c'est à dire, à combien 
se monte l a paye annuelle de chaque officier et soldat, t a n t en argent qu'en 
grain. Imprimée la troisième année du règne du K a n présentement régnant, 
nommé K i c e n - L u n a L'année (1738 : ) . " N a c h der russischen Zuschr i f t z u schlie
ßen, war das H e f t damals von Pek ing nach S t . Petersburg gebracht worden, wo 
sich heute noch ein weiteres E x e m p l a r befindet 6 . E r w e r b 1955 i n einem Wiener 
Ant iquar ia t . 

pao ch'üan-shu %jfM%1ffl%k 3t£%n*È I I H Ä ^ llr • 0 h a n 9 P'u fâ, 
m i t M a n n e s n a m e n THen-ju, 1 6 0 2 - 1 6 4 1 , s t a m m t e a u s Ts'ang-chou j>\\ i n K i a n g s u 
u n d w a r e in d a m a l s b e k a n n t e r L i t e r a t ; seine B i o g r a p h i e f indet s i c h u . a . i m M i n g -
s h i h 288, E n d e . M i t d e m Ku Tlan shan-jen s c h e i n t er n i c h t i d e n t i s c h z u se in . 

5 M a n sehe darüber die A r b e i t v o n S a k a i T a d a o ^jSj tf* , H a n d b ü c h e r z u m 
täglichen G e b r a u c h u n d die V o l k s b i l d u n g z u r M i n g - Z e i t , M i n d a i no n ichiyö r u i s h o to 
s h o m i n kyö iku , i n K i n s e i kyöikushi kenkyü , ed . H a y a s h i T o m o h a r u ^Jf.^^, 
T o k y o 1958, p . 2 5 - 1 5 4 . A n d e r e ähnliche T i t e l s i n d be i W . F U C H S , C h i n e s i s c h e u n d 
M a n d j u r i s c h e H a n d s c h r i f t e n u n d seltene D r u c k e , W i e s b a d e n 1966, p . 7 8 - 8 6 , a u f 
geführt . 

6 S . K a t a l o g f o n d a k i t a j s k i c h k s i l o g r a f o v I n s t i t u t a V o s t o k o v e d e n j a A N , S S S R , 
B d . 1 , M o s k a u 1973, p . 217, N o . 613 . 

I n der Bibl iothèque N a t i o n a l e z u P a r i s f indet s i c h u n s e r W e r k n i c h t ; w o h l aber 
bes i t z t sie d r e i ähnliche R a n g l i s t e n für die c h i n e s i s c h e n M i l i z t r u p p e n : für 1739 das 
Hsin-k'o Jung-cheng ch'üan-shu jffi %\\ ^ j £ £ ^ 1 | | , S i g n , ch ino i s 2 3 4 4 ; für 1777 das 
Ta Ch'ing Chung-shu pei-lan -fc ^ pfj ^[ß | j | ^ , ch ino i s 2346 , u n d e i n Ghung-shu 
pei-lan ohne J a h r e s a n g a b e , ch ino is 2345 ; n a c h f r e u n d l i c h e r M i t t e i l u n g v o n Fräulein 
M . - R . S E G U Y . D a s W e r k v o n 1777 h a t t e P . A m i o t i n e i n e m B r i e f v o m 28. S e p t . 1777 
ausgewer te t u n d n a c h P a r i s ges ch i ck t . D i e A n g a b e n über die c h i n e s i s c h e n M i l i z t r u p -
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Beschri f tung des Tite lb lattes , oben quer: I m 3. J a h r Ch' ien-lung wiederum 
geschnitten (ch'ung-chien j § $ l j ) - R e c h t s : Pa-ch'i kuan-chüeh, Beamtenränge 
der A c h t Banner , Jakün güsai hafan jergi. L i n k s : Geschnitten und herausgege
ben von Yung-chin-t'ang i n der [Straße] Liu-li-ch'ang i n der Haupts tadt , Jing 
hecen Lio Ii cang ni Jung kin tang ci foloho yabubuha. (Hiervon abgesehen ist das 
H e f t re in chinesisch). Darüber: Huldvo l le Verleihungen von E h r e n t i t e l n , B e 
amtenfunktionen nebst Rangangaben, Gehälter i n Silber u n d Re i s , A n z a h l der 
Bannergarnisonssoldaten. 

I n der Vorbemerkung des Verlegers Li Chen BjE 3^ (fol. 1) heißt es, er gäbe 
hier erstmals eine Übersicht über die Ränge der Banner . Obwohl undatiert , 
dürfte er dies, da unsere Ausgabe als neu geschnitten, ch'ung-chien, bezeichnet 
w i r d , k a u m früher als 1736 niedergeschrieben haben. F o l . 2 bis 8 enthalten eine 
Übersicht über die einzelnen Kont ingente m i t ihren Offiziersstellen i n der 
Mandjurei u n d i n China . Die Gesamtstärke der Bannertruppen läßt sich hier
nach allerdings nicht berechnen 7 , da die Höhe für einige Garnisonen wie 
Ch'engtu, K a i f e n g , Ninghsia u n d Ningguta sowie für die Kompaniechefs (tso-
ling) überhaupt fehlen u n d da auch die A n z a h l der Pr inzen - u n d Fürstenpalais 
mi t ihren W a c h e n i n Pek ing nicht gegeben ist . H i n t e r der Aufstel lung nach 
Rangklassen u n d Gehältern werden etwa 4300 Offiziere namentl ich mi t ihrer 
Truppenzugehörigkeit aufgeführt (fol. 12-92) , u n d zwar r u n d 2770 Mandjuren, 
980 Chinesen u n d 550 Mongolen. Besonders die ersten beiden sind i n den 
einzelnen Truppentei len nicht immer getrennt, u n d zudem tragen manche 
Mandjuren sicher chinesische Namen. 

C o r r i g e n d a z u m K a t a l o g (s. e i n g a n g s ) : 
S . 10 u n t e n l ies S u n C h i h - p a o s t a t t S u n - c h i h - p a o 
S . 12 M i t t e l ies 690 s t a t t 890 
S . 38 u n t e n l ies 23 1924 s t a t t 22 1923 
S . 43 oben l ies K u o S h i h - l a ^ [Gützlaff] s t a t t K u o S h i h 
S . 57 u n t e n l ies 19. J h . s t a t t 17. 
S . 75 oben l ies z u r o k u s t a t t t o r o k u 
S . 75 u n t e n l ies M a o - s u n g s t a t t M a o 
S . 112 u n t e n l ies M o n u m e n t a S e r i c a s t a t t M a n u s k r i p t 
S . 115 oben l ies N r . 218 s t a t t die folgende N r . 
S . 131 u n t e n l ies A n f a n g 1655 s t a t t 1654 
S . 140, N o . 73 l ies unengg i j u r g a n s t a t t t a c i h i y a n - i hesen 
S . 149 oben l ies S h u n - c h i h s t a t t S h u n - c h i c h 
S . 149 u n t e n l ies T u n g - p ' o s t a t t T u n g - p o 
S . 153c, 6. Ze i l e v . o. L i e s 64 s t a t t 63 

pen s i n d i n den Mémoires c o n c e r n a n t les C h i n o i s V I , 1780, p . 2 8 6 - 2 8 8 veröffentlicht 
u n d , l e i c h t abgeändert , v o n G r o s i e r , D e s c r i p t i o n générale de l a C h i n e , P a r i s 1785, p. 
278, übernommen . 

7 Für die Z e i t b i s 1690, b z w . 1720 /1735 , sehe m a n C h . Y . F a n g i n H J A S 13 ,1950 , 
1 9 2 - 2 0 5 . 



M A R T I N G I M M ( K Ö L N ) : 

J O H A N N G O T T L O B I M M A N U E L B R E I T K O P F S V E R S U C H 
V O N 1789, C H I N E S I S C H E Z E I C H E N M I T B E W E G L I C H E N T Y P E N 

Z U D R U C K E N 
M i t 3 A b b i l d u n g e n 

A l s sich der bekannte Leipziger D r u c k e r u n d Verleger J O H A N N G O T T L O B 
I M M A N U E L B R E I T K O P F (1719-1794) i n den letzten Dezennien des 18. J h . s m i t 
den Möglichkeiten der chinesischen Typographie beschäftigte, entsprangen 
diese Bemühungen wohl weder primär der Geisteshaltung reiner Sinophilie, 
die ihren K u l m i n a t i o n s p u n k t bis zur Mitte des 18. J h . s 1 erreicht hatte , noch 
missionarischem E i f e r der Evange l iumsverbre i tung i n Ostasien - vermut l i ch 
die beiden Haupttriebkräfte chinesischer Drucktätigkeit durch Europäer - , 
sondern der Erfindungsgabe u n d Exper iment i e r lus t des überragenden Geistes 
dieses gebildetsten u n d belesensten Druckers seines J a h r h u n d e r t s . I m Gegen
satz z u der nach 1800 einsetzenden Periode, i n der neue technische Ver fahren 
an Einfluß gewinnen u n d letzt l ich auch i n C h i n a i n Gestalt des modernen 
Buchdrucks ihren Siegeszug antreten, handelt es sich i n dieser Ze i t i m Grunde 
noch u m Übernahmen chinesischer Hochdrucktechniken, nämlich 1. des a l ten 
Plattendrucks {Xylographie, chines. tiao-k'o tieh-pan ^J§^|J [Oj )T$[), bei dem je 
eine ganze Seite au f einer einzigen Ho lz - ( in E u r o p a öfter auch K u p f e r - ) P l a t t e 
P l a t z findet, und 2. des neueren Druckver fahrens m i t beweglichen T y p e n 
(Typographie, chines. huo-tzu tieh-pan \^ ^ j£2j jrß.)2, bei dem jedes E i n z e l 
zeichen (chu-tzu f l | ^ ) mittels einer M a t r i x (fung-mo |j|) separat i n Meta l l 
gegossen (oder - meist i n der Frühzeit - i n Ho lz geschnitten) u n d später e in
gepaßt werden muß 3 . D ie 2. Gruppe läßt s ich hier weiter untertei len i n : 

1 Über die V i e l f a l t der E i n w i r k u n g e n C h i n a s a u f E u r o p a i n dieser Z e i t s. d e n 
i m m e r n o c h l e senswer ten A u f s a t z v o n F R I E D R I C H A N D R E A E , China und das acht
zehnte Jahrhundert, i n : G r u n d r i s s e u n d B a u s t e i n e z u r S t a a t s - u n d G e s c h i c h t s l e h r e 
z u s a m m e n g e t r a g e n z u E h r e n G . S c h m o l l e r s , hgg . v o n K . B r e y s i g u . a . , B e r l i n 
( 1 9 0 8 ) , 1 2 1 - 2 0 0 . 

2 Ü b e r die E n t w i c k l u n g des D r u c k e s m i t beweg l i chen T y p e n i n C h i n a se lbst i n 
f o r m i e r t neben d e m S t a n d a r d w e r k v o n T H O M A S F R . C A R T E R , The invention of 
printing in China and its spread westward, N e w Y o r k ( 1 9 5 5 ) , k u r z A . W . H Ü M M E L , 
Movable type printing in China, a brief survey, i n : T h e L i b r a r y of Congress Q u a r t e r l y 
J o u r n a l of C u r r e n t A c q u i s i t i o n s , v o l . 1 , no . 2 ( 1 9 4 4 ) , R e p r i n t B d . I I I , 1 2 3 5 - 1 2 4 1 . 

3 Über die t e c h n i s c h e n V o r - u n d N a c h t e i l e der v e r s c h i e d e n e n D r u c k v e r f a h r e n 
u n d die w i r t s c h a f t l i c h e n A s p e k t e a u s der S i c h t der Z e i t s. i n T Y P O G R A P H T J S S I N I C T J S 
[ d . i . W . H . M E D H U R S T ] , Estimate of the proportionate expense of xylography, litho-
graphy, and typography, as applied to Chinese printing . . . , i n : Ch inese R e p o s i t o r y , 
I I I ( 1 8 3 4 ) , 2 4 6 / 5 2 . E i n e r e c h t t re f fende C h a r a k t e r i s i e r u n g der be iden D r u c k v e r -

6 
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2a . D r u c k m i t beweglichen T y p e n , bei dem jede T y p e ein vollständiges chi 
nesisches Zeichen darstel lt (Makrotype), u n d 2b. D r u c k m i t beweglichen T y p e n , 
bei dem jede T y p e nur ein E l e m e n t ( z . B . R a d i k a l ) eines Zeichens repräsentiert 
(Mikrotype; engl, divisible types; der chines. Ausdruck dürfte l a u t e n : p'in-tieh 
p'ai-tzu f ^ f i ^ f B R E I T K O P F S Versuch n u n betrifft die A r t 2b. D e n Vor 
teilen dieses T y p s (man benötigt z . B . weitaus weniger Einzelelemente als bei 
2a. , dafür aber wesentlich mehr Vervielfältigungen, zudem i n jeweils ver
schiedenen F o r m a t e n u n d Lagen) steht ein fundamentaler Nachte i l gegenüber: 
N a c h diesem Ver fahren gelingen meist nur sehr schlechte Einpassungen. Die 
chinesischen Zeichen erscheinen unnatürlich, verfälscht, schwer erkennbar. 
Ver fahren nach der T e c h n i k 2b. waren daher stets die Ausnahme u n d genossen 
meist nur kurzzei t ig eine gewisse Anhängerschaft. D ie so gedruckten Zeichen 
entsprachen meist n icht dem chinesischen Idea l kall igraphischer Ebenmäßig
kei t , das letzt l ich für die weite Verbreitung des Plat tendrucks (Technik 1.) be
st immend war . A u s diesem Grunde war auch B R E I T K O P F S Versuch letztl ich 
z u m Scheitern verurte i l t . 

B R E I T K O P F S Bemühungen schließen an eine etwa zweihundertjährige T r a 
dit ion von Druckversuchen durch Europäer an , deren Mater ia l noch längst 
nicht überschaubar vorliegt u n d deren Geschichte noch zu schreiben bleibt. 
B e i den folgenden, völlig unzureichenden Bemerkungen ist i n den meisten 
Fällen noch k a u m etwas über die H e r k u n f t der T y p e n , über Ver fahren oder 
D r u c k e r bekannt. Der früheste Gebrauch chinesischer Zeichen i n E u r o p a 5 ist 
bereits i n Missionsberichten und geographischen W e r k e n von 1555 6 und 1570flg. 7 

sowie i n der epochemachenden Gesamtdarstel lung Chinas des spanischen Augu
stiners J U A N G O N Z Á L E Z D E M E N D O Z A 8 (1545-1618) von 1585 nachzuweisen. E s 

f a h r e n v o n 1789, d e m E r s c h e i n u n g s j a h r v o n B R E I T K O P F S Exemplum, g ib t der 
A b b é G B O S I E B ( 1 7 3 2 - 1 8 3 2 ) i n Allgemeine Beschreibung des Chinesischen Reichs nach 
seinem gegenwärtigen Zustande, a u s d e m Französ . [der Or ig ina lausgabe v o n 1785] 
übersetzt v o n G . L . S [ C H N E I T L E B ] , B a n d 2, F r a n k f u r t (1789) , 361 /3 . 

5 D i e s e A n g a b e n ( n a c h gegenwärtig n i c h t f es ts te l lbarer Quel le ) v e r d a n k e i c h der 
F r e u n d l i c h k e i t v o n F r a u D r . E V A S . K R A F T , B e r l i n ( B r i e f v o m 24. 3. 1975) . 

6 Cartas qve los padres y hermanos de la compañía di Iesus, qve andan en los 
Reynos de lapon escriuieron a los de la misma Compañía . . . , Alcalá ( 1 5 7 5 ) ; d a r i n : 
Carta del padre Balthasar Gago de lapo . . . v o m S e p t . 1555, p . 7 2 ; 6 chines . Z e i c h e n 
(sowie 6 K a n a - V e r s i o n e n ) n a c h h s . V o r l a g e ges chn i t t en . 

7 Theatrum Orbis terrarum v o n A B R A H A M O B T E L I U S [Oer te l ] ( 1 5 2 7 - 1 5 9 8 ) , se i t 
1570 ; z u r Verfügung s t a n d m i r n u r die l a t . A u s g a b e , edit io u l t i m a , A n t w e r p e n 
(1603) . D i e E i n l e i t u n g z u r dor t igen C h i n a k a r t e (p . 109) enthält 3 mißglückte , k a u m 
m e h r e r k e n n b a r e N a c h s c h n i t t e n a c h h s . V o r l a g e der Z e i c h e n ffi, ^ , j g . 

8 J U A N G O N Z A L E Z D E M E N D O Ç A , Historia de las cosas mas notables, ritos y costvm-
bres, del gran Reyno delà China . . . , 1 . A u s g a b e R o m (1585) . - Über die versch iede 
n e n A u s g a b e n s. H . C O B D I E B , Bibliotheca sínica, I , 8 -16 , u n d R O B E B T S T B E I T , 
Bibliotheca Missionum, 4. B a n d , F r e i b u r g (1964) , 53 flg. - C O B D I E R S A n s i c h t , daß 
dies das früheste B u c h i n E u r o p a m i t ch ines i s chen Z e i c h e n se i , i s t z u k o r r i g i e r e n ; 
s. H . C O R D 1 E R , Notes pour servir à l'histoire des études chinoises en Europe, jusqu'à 
l'époque de Fourmont l'aîné, i n : N o u v e a u x Mélanges o r i e n t a u x ( P u b l i c a t i o n s de 
l ' E c o l e des langues or ienta les v i v a n t e s , I l e sér., v o l . X I X ) , 4 0 0 / 1 . 
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folgen Veröffentlichinigen der Jahre 1 6 1 3 9 und 1 6 1 4 1 0 . Die Bemühungen des ita
lienischen Jesuitenpaters P R O S P E R O I N T O R C E T T A 1 1 ( 1 6 2 5 - 1 6 9 6 ) , der bei seinem 
Besuch 1 6 7 1 in Europa einen Chinesen zur Unterstützung der geplanten 
Drucklegung seiner Werke mitbrachte, schlugen fehl1 2. Eine größere Serie von 
Holzmatern für den Druck umfangreicherer Textteile mit beweglichen Typen, 
die allmählich eine immer stärkere Bedeutung bekommen13, liegt mit der 
„Typographia Sinica", den ,,Schrifft-Zeichen" des Berliner Propstes und 
Amateursinologen A N D R E A S M Ü L L E R 1 4 ( 1 6 3 0 - 1 6 9 4 ) vor. Wenn es auch sicher
lich nicht „die ersten in Europa geschnittenen chinesischen Zeichen sind" 1 5 

9 Thrésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautés . . . 
décadences, mutations . . . et ruines des langues hébraïque, chananéenne . . . p a r 
M . C L A U D E D T J K E T , C o l i g n y (1613) ; a u f p . 902 /3 l a i e n h a f t e N a c h s c h n i t t e v o n 4 Z e i 
chen ( j | | , ^ * ?, ^ -̂ jp ) n a c h M E N D O Z A , p. 9 1 4 / 2 1 H o l z s c h n i t t a f e l n n a c h h s . V o r l a g e 
m i t j a p a n i s c h e n K a n a - Z e i c h e n u n d K u r s i v t e x t e n . 

1 0 F E R N Ä O M E N D E S P I N T O , Peregrinacam de Fernam Mendez Pinto. Em qve da 
conta de mvytas e mvyto estranhas cousas qve vio & ouuio no reyno da China . . ., 
L i s b o a (1614) . - M i r s t eht gegenwärtig n u r die N e u a u s g a b e Fernäo Mendez Pinto, 
Peregrinacäo, hgg. v o n J . D E F R E I T A S , A g u d a (1930) , 7 B ä n d e , aber ohne T a f e l n , 
z u r Verfügimg. 

1 1 S . J O S E P H D E H E R G N E , Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 a 1800, R o m 
u n d P a r i s (1973) , N r . 414 , p . 129/30 . 

1 2 H i e r z u s. den i n A n m . 18 g e n a n n t e n A u f s a t z v o n E . K R A E T . - D i e ch ines i s chen 
Z e i c h e n i n se inem W e r k Sapientia Sinica . . ., das 1662 i n K i e n c h ä m ( d . i . C h i e n -
c h ' a n g , P r o v . K i a n g s i ) e r s c h i e n , w a r e n n i c h t v o n Europäern g e d r u c k t w o r d e n . 
( S . C O R D I E R , Bibl. sin., I I , 1386) . 

1 3 D e r D r u c k m i t beweg l i chen T y p e n w i r d i m L a u f e der Z e i t i m m e r stärker v o n 
Europäern b e v o r z u g t ; s. W . H . M E D H T T R S T , China, its State and prospects with special 
référence to the spread of the gospel, L o n d o n (1838) , 533 . 

1 4 H i e r z u s. G . S . B A Y E R , Museum sinicum ( s . u . ) , 45 , O T T O F R A N K E , Leibniz und 
China, i n : Z e i t s c h r . d . D e u t s c h . M o r g e n l a n d . G e s e l l s c h a f t , B d . 7 (1928) , 167 /8 , 
A n m . 1 , D O N A L D F . L A C H , The Chinese studies of Andreas Müller, i n : J o u r n a l of 
the A m e r i c a n O r i e n t a l S o c i e t y 60 (1940) , 574, A n m . 34, u n d 565 , T I L E M A N N G R I M M , 
China und das Chinabild von Leibniz, i n : S t u d i a L e i b n i t i a n a , Sonderhe f t 1 , W i e s 
baden (1969) , 49 , E V A K R A F T , Die chinesische Büchersammlung des Großen Kur
fürsten und seines Nachfolgers, i n : C h i n a u n d E u r o p a , Chinaverständnis u n d C h i n a 
mode i m 17. u n d 18. J h . , A u s s t e l l u n g v o m 16. 9. b is 1 1 . 1 1 . 1973, B e r l i n (1973) , 18, 
20, 25 . - D i e s e n G r u n d s t o c k ch ines i s cher T y p e n , der of fenbar l e t z t l i c h für M Ü L L E R S 
bere i ts 1674 angekündigtes , aber n i e erschienenes W u n d e r w e r k Clavis sinica h e r 
gestel l t w o r d e n w a r , e r h i e l t i . J . 1685 die Churfürstliche B i b l i o t h e k z u Cölln a n der 
Spree (gegründet 1659) a l s G e s c h e n k , u n d er bef indet s i c h d o r t , näml ich a n der 
heut igen D e u t s c h e n S t a a t s b i b l i o t h e k B e r l i n , U n t e r d e n L i n d e n , n o c h h e u t e . D i e 
A n r e g u n g e n d a z u g ingen möglicherweise v o n d e m J e s u i t e n p a t e r P H I L I P P E C O U P L E T 
( 1 6 2 2 - 1 6 9 3 ; s. D E H E R G N E , N r . 221) a u s , der während eines E u r o p a a u f e n t h a l t e s 
(1682 -1692 ) a u c h B e r l i n besucht h a t t e . D e r heute i n der D e u t s c h e n S t a a t s b i b l i o 
t h e k bef indl iche S c h r a n k m i t 10 Einschüben enthält 3284 vers ch iedene H o l z t y p e n , 
d a r u n t e r a u c h eine R e i h e n i c h t z u M Ü L L E R S S a m m l u n g gehörende ; so d ie j en igen , 
die C H R N . M E N T Z E L für se in Sylloge Minutiarum lexici Latino-Sinico-Characteristi-
ci . . ., Nürnberg (1685) , i n den J a h r e n 1684/5 i n B e r l i n s chne iden ließ u n d die er 
se lbst a l s s ch lecht bewerte te . 

1 5 S . G U I D O A U S T E R , Die Orientalische Abteilung, i n : D e u t s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k 
1 6 6 1 - 1 9 6 1 , B d . 1, L e i p z i g (1961) , 293. 
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entstammen sie - entgegen der Ans i cht H E R M A N N H Ü L L E S 1 6 ( 1 8 7 0 - 1 9 4 0 ) -
wegen der Fehlerhaft igkeit u n d Unvol lkommenheit ihrer F o r m e n der H a n d 
eines europäischen Schnitzers, nach den E r m i t t l u n g e n von E V A K R A F T 1 7 

möglicherweise der W e r k s t a t t des Ber l iner Kupferstechers G O T T F R I E D B A R T S C H . 

„Entstandensein muß d ieseSammlungum 1 6 7 4 anläßlich seiner ,Proposit io ' . [ 1 7 a ] 
Diese Zeichentypen haben den bewußten erhabenen R a n d , aber M Ü L L E R hat 
auch andere Zeichen drucken lassen, die etwas kleiner, zweitens ohne diesen 
R a n d herauskamen. ( Z . B . i n den ,De I n v e n t o Sinico Episto lae nonnullae 
Amoenae . . .' oder i n ,Oratio Orationis ' 1 6 8 0 e t c . ) " ( E V A K R A F T ) . E t w a aus 
dieser Zei t müssen auch drei A r t e n chinesischer T y p e n stammen, die die V a t i 
kanische Bib l io thek besitzt u n d von denen w i r durch einen Briefwechsel 
C H R I S T I A N M E N T Z E L S ( 1 6 2 2 - 1 7 0 1 ) , Le ibarz t von Kurfürst Fr i edr i ch Wi lhe lm 
von Brandenburg i n B e r l i n , m i t E M M A N U E L S C H E L S T R A T E ( 1 6 4 9 - 1 6 9 2 ) von 1 6 8 5 
wissen . 1 8 E t w a gleichzeitig liegen M E N T Z E L S eigene Bemühungen u m chinesische 
T y p e n , die er i n B e r l i n herstellen l ieß 1 9 . I m Gegensatz hierzu griffen andere 
Autoren , wie der spanische Dominikaner F R A N C I S C O V A R O ( 1 6 2 7 - 1 6 8 7 ) i n seiner 
Arte de la lengua Mandarina . . . 2 0 , Canton 1 7 0 3 , insbesondere bei längeren T e x t 
passagen wieder au f den D r u c k m i t K u p f e r - oder Holzblöcken zurück. Dieses 
alte Ver fahren nach handschrift l icher Vorlage w i r d z . B . auch bei G O T T L I E B 

S I E G F R I E D B A Y E R 2 1 ( 1 6 9 4 - 1 7 3 8 ) aus Königsberg i n seinem Handbuch der 
chinesischen Sprache Museum sinicum in quo sinicae linguae et Utteraturae ratio 
explicatur, 2 Bände, S t . Petersburg ( 1 7 3 0 ) , angewendet. E i n e neue Periode m i t 
dem Schni t t ästhetisch wesentlich ansprechenderer T y p e n aus Holz w i r d i n 

1 6 G . A U S T E R , 316, A n m . 72. 
1 7 S . B r i e f v o m 24. 3. 1975. 
1 7 a H i e r z u s. G . S . B A Y E R , Museum sinicum, B d . 1 (1730) , 182/7 . 
1 8 H i e r z u s. eine kürzlich erschienene A r b e i t v o n E . K R A F T , Christian Mentzels 

chinesische Geschenke für Kaiser Leopold I . , Schloß C h a r l o t t e n b u r g , B e r l i n , P r e u 
ßen - F e s t s c h r i f t für M a r g a r e t e K ü h n , München (1975) , 196. Für die E i n s i c h t 
n a h m e i n die K o r r e k t u r f a h n e n u n d sonstige I n f o r m a t i o n e n b i n i c h der V e r f a s s e 
r i n z u g roßem D a n k v e r p f l i c h t e t . - Über die B e d e u t u n g M E N T Z E L S für die B e r 
l i n e r Sinologie s. W A L T E R A R T E L T , Christian Mentzel ( I l l u s t r . M o n o g r a p h i e n 
z u r G e s c h . d . M e d i z i n , 1 ) , L e i p z i g (1940) , W A L T E R F U C H S , Chinesische und mand-
jurische Handschriften und seltene Drucke ( V e r z e i c h n i s der o r i en ta l i s chen H a n d 
s c h r i f t e n i n D e u t s c h l a n d , B d . X I I , 1 ) , W i e s b a d e n (1966) , N r . 6, 105, 176, R O L F 
W I E N A U , Christian Mentzel und die Academia Naturae Curiosum, D i s s . m e d . , M a i n z 
(1970) . 

1 9 S . d e n B r i e f v o n E V A K R A F T v o m 24. 3. 75 , w o r i n a u f eine i n V o r b e r e i t u n g 
be f indl i che A r b e i t v o n R O L F W I E N A U (für A c t a L e o p o l d i n a , L e i p z i g ) h ingewiesen 
i s t , u n d den z u B e g i n n v o n A n m . 18 g e n a n n t e n A u f s a t z . Z u M E N T Z E L S Chronologia 
oder Zeit-Register aller Chinesischen Kayser, B e r l i n (1696) , s. F R I E D R I C H H I R T H , 
Western appliances in the Chinese printing industry, J o u r n a l of t h e C h i n a B r a n c h of 
t h e R o y a l A s . S o c i e t y , 20 (1886) , 165. 

2 0 S . F . H I R T H , 165, S T R E I T , Bibl. Miss., B d . V , 853. 
2 1 S . D E G u i G N E S ( z i t . i n A n m . 22 ) , 86, F . H I R T H , 165, W . F U C H S , N r . 184, 239, 

F R A N Z B A B I N G E R , Gottlieb Siegfried Bayer ( 1 6 9 4 - 1 7 3 8 ) , ein Beitrag zur Geschichte 
der morgenländischen Studien im 18. J h . , München (1915) . 
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F r a n k r e i c h u m 1 7 3 0 durch E T I E N N E F O U R M O N T 2 2 ( 1 6 8 3 - 1 7 4 5 ) , Inhaber des 
Lehrstuhls für Arab isch a m Collège R o y a l P a r i s , eingeleitet, der nach könig
l ichem Auf t rag u . a . für ein chinesisches Wörterbuch „eine ungeheure Menge 
chinesischer L e t t e r n . . . ( 8 0 . 0 0 0 ) s t e c h e n " 2 3 ließ. P a r a l l e l h ierzu läuft als 
Sonderentwicklung die Herste l lung mandjurischer B u c h s t a b e n 2 4 für den D r u c k 
i n der offiziellen Hofsprache des damaligen Reiches der Mand ju -Dynast i e . 

B R E I T K O P F gebührt das Verdienst , z u m ersten M a l Versuche für den D r u c k 
mi t chinesischen Mikrotypen (s.o.) unternommen z u haben, m i t E l ementen 
also, aus denen die eigentlichen Zeichen zusammengesetzt werden. D ie Quellen
age hierzu ist dürftig, da sich unveröffentlichtes M a t e r i a l 2 5 , u . a. wegen K r i e g s -

2 2 H i e r z u s. insbesondere J O S E P H D E G U I G N E S ( 1 7 2 1 - 1 8 0 0 ) , Essai historique sur 
la typographie orientale et greque de l'imprimerie royale, P a r i s ( 1 7 8 7 ) , 9 4 S . ; d a v o n 
deutsche Übersetzung : Des Herrn von Guignes historischer Versuch über den Ur
sprung orientalischer Schriften, die sich in der königlichen Bibliothek zu Paris be
finden . . . , H i l d b u r g h a u s e n ( 1 7 9 0 ) . B e i s p i e l e der T y p e n s. z . B . i n F O U R M O N T S be
k a n n t e n W e r k e n Linguae sinarum mandarinicae hieroglyphicae grammatica du
plex . . . Sinicorum regiae bibliothecae librorum catalogus P a r i s ( 1 7 4 2 ) , Meditationes 
sinicae, P a r i s ( 1 7 3 7 ) . D E G U I G N E S S c h r i f t Principes de composition typographique 
pour diriger un compositeur dans l'usage des Caractères Orientaux de l'Imprimerie 
Royale, P a r i s ( 1 7 9 0 ) , 7 8 S . , k o n n t e i c h n i c h t e insehen . I n s g e s a m t besaß die K ö n i g 
l i che D r u c k e r e i i n P a r i s n a c h 1 8 3 0 „dre i z i e m l i c h vol lständige K o r p s ch ines i s cher 
L e t t e r n , a u f H o l z g r a v i e r t . . . " , s. „ D a s A u s l a n d " , J g . 9 ( 1 8 3 6 ) , 4 4 1 . 

2 3 S . D E G U I G N E S , d t . Übers . , 7 9 . 
2 4 D i e G e s c h i c h t e des D r u c k s m a n d j u r i s c h e r ( u n d mongo l i s cher ) T y p e n i n E u r o p a 

i s t ebenfal ls n o c h n i c h t überschaubar. Frühe europäische T y p e n n a c h H o l z p l a t t e n 
f inden s i c h l t . f r e u n d l . M i t t e i l u n g v o n P r o f . W . F U C H S s c h o n i n G E B H A R D F R I E D R I C H 
M Ü L L E R , Sammlung Rußischer Geschichte, 1 . Stück, 1 . B a n d , S t . P e t e r s b u r g ( 1 7 3 2 ) 
7 0 - 7 2 . ( F e h l e r h a f t e N a c h s c h n i t t e , z . B . Aschani Bitki Da s t a t t ashan-i bithe da 
etc. , v o n 1 3 m a n d j u r i s c h e n W i d e r g a b e n v o n T i t e l n u n d N a m e n der M i t g l i e d e r der 
ch ines i s chen G e s a n d t s c h a f t v o n 1 7 3 2 n a c h M o s k a u ) . - N a c h J . H . P L A T H ( S . U . ) , 
1 0 1 8 , ließ d a n n L E R o u x D E S H A U T E R A Y E S ( 1 7 2 4 - 1 7 9 5 ) , A r a b i s t a m Collège de F r a n 
ce i n P a r i s , das m a n d j u r i s c h e A l p h a b e t i n K u p f e r s techen . M i t d e n i . J . 1 7 8 7 v o n L . 
M . L A N G L È S (geb. 1 7 6 3 ) gestochenen m o b i l e n T y p e n w u r d e J . J . M . A M I O T S ( A M Y O T , 
1 7 1 8 - 1 7 9 3 ) Dictionnaire tartare-mantchou-françois . . . , 3 B ä n d e , P a r i s ( 1 7 8 9 / 9 0 ) , ge
d r u c k t . N a c h d e m v o n d iesen T y p e n eine K o p i e für B O D O N I i n P a r m a ange fer t ig t 
w o r d e n w a r , ließ L A N G L È S n o c h eine k l e i n e , verbesser te T y p e h e r s t e l l e n , die z . B . J . 
P . A B E L - R É M U S A T ( 1 7 8 8 - 1 8 3 2 ) v e r w e n d e t e . D i e b e k a n n t e P e t e r s b u r g e r T y p e geht 
a u f den B a r o n S C H I L L I N G V O N C A N S T A D T ( 1 7 8 6 - 1 8 3 7 ) zurück, der 1 8 1 7 eine größere 
A r t bei F R . G R A S S u n d 1 8 1 9 eine k l e i n e r e be i S C H E L T E R i n L e i p z i g h e r s t e l l e n l ieß. 
L e t z t e r e v e r w e n d e t e J U L I U S K L A P R O T H ( 1 7 8 3 - 1 8 3 5 ) u n d S T E P A N L I P O V C O V ( 1 7 7 3 -
1 8 4 1 ) für seine Bibelübersetzung v o n 1 8 2 2 . ( H i e r z u s. E . v . M E N D E i n O r i e n s E x t r e -
m u s 9 , 1 9 7 2 , 2 2 1 ) . E i n S o r t i m e n t d a v o n g ing 1 8 2 4 a n die Société A s i a t i q u e v o n P a r i s 
u n d w u r d e 1 8 2 5 u n d 1 8 2 8 d u r c h K L A P R O T H dor t k o m p l e t t i e r t . T A U C H N I T Z i n L e i p z i g 
n a h m diese a ls M u s t e r für eine n o c h k l e i n e r e T y p e , n a c h der H A N S C O N O N V O N D E R 
G A B E L E N T Z ( 1 8 0 7 - 1 8 7 4 ) d r u c k e n ließ. - D i e m e i s t e n der v o r s t e h e n d e n A n g a b e n 
n a c h J O H A N N H E I N R I C H P L A T H , Die Völker der Mandschurey, 2 . B a n d , Göt t ingen 
( 1 8 3 1 ) , 1 0 1 8 ; s . a . J o u r n a l a s i a t i q u e 4 ( 1 8 2 4 ) , 5 3 / 4 , 1 1 8 / 9 , 1 8 6 , 3 1 3 ; 6 ( 1 8 2 5 ) , 3 8 1 ; 7 
( 1 8 2 5 ) , 1 9 0 , 3 1 8 / 9 ; N o u v e a u J . a . 2 ( 1 8 2 8 ) , 7 1 , 1 5 8 ; 4 ( 1 8 2 9 ) , 3 9 6 . 

2 5 S . die A n t w o r t s c h r e i b e n a u f m e i n e en tsprechenden A n f r a g e n a n das A r c h i v 
der F a . V E B B r e i t k o p f u n d Härte l , M u s i k v e r l a g , L e i p z i g , v o m 2 6 . 2 . 1 9 7 5 , a n die 
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schaden, bisher n icht finden ließ. E s k a n n daher i m folgenden nur das jetzt 
verfügbare geboten werden, innerhalb dessen zudem manche Fragen ungeklärt 
bleiben müssen. E i n e spätere Ergänzung sei daher i n Aussicht gestellt. J . G . I . 
B R E I T K O P F S 2 6 Leben u n d W i r k e n w a r vor allem durch drei Hauptkräfte be
s t immt : 1 . durch seine Hinneigung zu den Wissenschaften u n d der L i t e r a t u r , 
vorgezeichnet durch eine hervorragende Erz i ehung (u .a . S tud ium der Philoso
phie bei G O T T S C H E D ) , 2 . durch seinen ausgeprägten kaufmännischen S inn 
innerhalb der Handelsstadt Le ipz ig , den er bei dem Ausbau des von seinem 
V a t e r begründeten D r u c k - u n d Verlagshauses ausgezeichnet einzusetzen ver
stand, 3 . durch seine Begabung für mathematische Berechnungen und tech
nische Tüfteleien, die i h m wesentliche Neuerungen auf dem Gebiet des Hoch
druckverfahrens bescherte. Seine überragende Bedeutung steht i n Zusammen
hang m i t Erf indungen i n der Typographie , insbesondere i m Notentypendruck 
u m 1 7 5 4 , ,,der an E x a k t h e i t , K l a r h e i t u n d Schönheit des Gesamtbildes u n 
übertroffen i s t " (W. S C H M I E D E R ) und der z . B . von J O S E P H H A Y D N u n d C. P H . 

E . B A C H hochgeschätzt wurde, aber auch i m B i l d d r u c k , i m Spielkartendruck 
u n d sogar i n - letzt l ich mißglückten - Versuchen m i t dem Landkar tendruck 
m i t T y p e n . D ie Breitkopfsche Schriftgießerei besaß etwa 4 0 0 Schriftformen 
u n d auch T y p e n für mehrere exotische Schri f ten. „Ohne Uebertreibung ist sie 
je tzt für die E inz ige i n E u r o p a zu halten, welche alles das zusammen besitzt, 
was i n andern Ländern zerstückt zu finden ist . N i cht nur alle Europaische ver
altete, u n d gegenwärtige Sprachen i n mehr als einer Schriftgröße besitzt s ie ; 
sondern auch alle die Sprachen, welcher sich A f r i k a und Asien , z u ihren ge
lehrten Arbe i ten bedienen, von Griechenland bis nach C h i n a 2 7 . " 

I m L a u f e seines Lebens brachte B R E I T K O P E eine P r i v a t b i b l i o t h e k 2 8 von ca. 
Sächsische L a n d e s b i b l i o t h e k , D r e s d e n , v o m 1 8 . 2 . 1 9 7 5 u n d a n das S t a a t s a r c h i v 
L e i p z i g v o m 3 1 . 3 . 1 9 7 5 . 

2 6 Über se in L e b e n u n d seine L e i s t u n g e n s. v o r a l l e m : H A U S I U S , B i o g r a p h i e (s. 
A n m . 3 3 ) v o n 1 7 9 4 , F R I E D R . S C H L I C H T E G R O L L , Nekrolog auf das Jahr 1 7 9 4 , G o t h a 
( 1 7 9 6 ) , b sd . p. 2 9 2 flg., K O N R A D F . B A U E R , J . 67. I. Breitkopf und seine typographi
sche Sammlung, P r i v a t d r u c k der F a . G e n z s c h u n d H e y s e , H a m b u r g o . J . [ 1 9 2 7 ] , 
2 5 S . , M . A U D I N , Gottlob Breitkopf et la typographie musicale, i n : G u t e n b e r g J a h r 
b u c h 2 5 ( 1 9 5 0 ) , 2 4 5 / 5 4 , W O L F G A N G S C H M I E D E R , Breitkopf, i n : D i e M u s i k i n G e 
s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t , hgg . v o n F R . B L U M E , B a n d 2 , K a s s e l ( 1 9 5 2 ) , 2 4 9 - 2 5 6 , 
u n d die i n A n m . 4 0 g e n a n n t e n T i t e l . 

2 7 J . G . I . B R E I T K O P F , Ueber Buchdruckerey und Buchhandel in Leipzig, i n : J o u r 
n a l für F a b r i k , M a n u f a k t u r u n d H a n d l u n g , 5 . B d . ( 1 7 9 3 ) ; N e u d r u c k L e i p z i g 
( 1 9 6 4 ) , 2 0 . 

2 8 S . d e n V e r s t e i g e r u n g s k a t a l o g v o n J O H . G O T T L O B S T I M M E L : Bibliothecae loh. 
Oottl. Imm. Breitkopf nuper defuncti pars prior, L e i p z i g ( 1 7 9 5 ) . D e n r e c h t unge
ordneten , z w e i t e n T e i l des K a t a l o g e s i n 2 Ha lbbänden (a) Bibliothecae loh. Oottl. 
Imm. Breitkopf pars posterior cvi accedit appendix librorum optimae notae . . ., 
L e i p z i g o . J . [ 1 7 9 9 ] , 3 9 2 S . , u n d (b) Bibliothek des seligen Herrn J . G. I . Breitkopfs 
zweyter Theil welcher nebst einem Anhange sehr guter Bücher . . . , L e i p z i g [ 1 7 9 9 ] , 
2 7 2 S . , k o n n t e i c h erst i n l e t z t e r M i n u t e e insehen. H i e r z u s.a. W O L F G A N G S C H M I E 
D E R , Joh. Gottlob Imm. Breitkopfs Privatbibliothek, Werden und Vergehen, i n : O t t o 
G l a u n i n g z u m 6 0 . G e b u r t s t a g , F e s t g a b e a u s W i s s e n s c h a f t u n d B i b l i o t h e k , B d . 2 , 
L e i p z i g ( 1 9 3 8 ) , 7 3 - 8 7 . 
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20 000 T i t e l n zusammen, i n der sich - den F e r n e n Osten bezüglich - auch z . B . 
Reiseberichte von P E T E R D E G O J E R u n d J A K . K E I S E R v on 1666 (s. K a t a l o g , 
B d . 1, N r . 160), J A N N I E N H O F F v on 1669, 1675 ( B d . 2a , 149, N r . 2371/2) , O. 
D A P P E R von 1681 und 1698 (s. B d . 1, N r . 2684), A R N O L D M O N T A N T J S v on 1670 
(s. B d . 1, N r . 2714), J . S O N N E R A T von 1783 (s. B d . 1, N r . 2750/1), historische 
Bücher von J . D E G U I G N E S v on 1768 ( B d . 1, N r . 1093) u . a . oder auf China be
zogene Spezialwerke von L E I B N I Z (Novissima Sinica v on 1699, s. B d . 1 , N r . 
1091), A T H A N A S I U S K I R C H E R ( B d . 1, N r . 177 u n d B d . 2a , 5, N r . 31) , C H R . M E N T -

Z E L ( B d . 1, N r . 2157, 2162b), darunter so bedeutende T i t e l wie J . J . M . A M Y O T S 

bekanntes mandjurisch-französisches L e x i k o n von 1789 ( B d . 1 , N r . 420) oder 
T H . S. B A Y E R S Museum sinicum von 1730 ( B d . 1, Nr.576, s. a. N r . 529) befanden. 
B R E I T K O P F besaß zudem mindestens ein chinesisches B u c h , nämlich die be
kannte Elementarf ibe l „Drei-Zeichen-Klassiker", San-tzu ching E E i ^ ^ S 2 9 -
G O E T H E lobte die „sehr angenehme u n d für mich heilsame Verbindung . . . 
mi t dem Breitkopfschen H a u s e " , z u dessen Söhnen er während seines S t u d i 
ums in Leipz ig K o n t a k t pflegte. „ V o n einer schönen Bib l io thek . . . erlaubte 
er [ B R E I T K O P F ] mir den G e b r a u c h . " 3 0 

Die auf China bezogenen Interessen B R E I T K O P F S , wie sie sich i m Sammeln 
und i n der Lektüre einschlägiger Bücher u n d - wie w i r i n Zusammenhang m i t 
seinen Druckversuchen voraussetzen können - i n einer gewissen Beschäftigung 
m i t der chinesischen Schri f t u n d Sprache zeigen, fanden auch i n seinen eigenen 
wissenschaftlichen Bemühungen ihren Niederschlag, so i n seiner Geschichte 
der S p i e l k a r t e n 3 1 und vermut l i ch auch i n seinem „Plan einer großangelegten 
Geschichte der Er f indung der B u c h d r u c k e r k u n s t " 3 2 aus den siebziger J a h r e n . 

Seine Versuche u m den D r u c k der chinesischen Zeichen sind daher als eine 
natürliche Folge innerhalb vielgestaltiger Interessen aufzufassen. Hierüber 
berichtet die Biographie des Mitarbeiters K A R L G O T T L I E B H A U S I U S 3 3 (1754-
1825) bereits zwei J a h r e nach seinem T o d e 3 4 : 

2 9 „ D o r t [ i n L e i p z i g ] befinde s i c h i n der S a m m l u n g des H e r r n B r e i t k o p f B a y e r ' s 
M u s e u m S i n i c u m u n d e i n k l e i n e s Ssan-dsü-kim b e n a n n t e s Büche lchen , we l ches er 
[ d . i . J O S E P H H A G E R a u s M a i l a n d i m J a h r e 1 7 9 9 ] b e n u t z t h a b e . " N a c h J U L I U S 
K L A P R O T H , Leichenstein auf dem Grabe der chinesischen Gelehrsamkeit des Herrn 
Joseph Hager, o .O . o . J . [ E n d d a t u m 1 8 1 1 ] , 3 ; s .a. W I L H E L M L A U T E R B A C H [ d . 
P s e u d o n y m für J . K L A P R O T H ] , Dr. Wilhelm Schotfs vorgebliche Übersetzung der 
Werke des Confucius . . . , L e i p z i g u n d P a r i s ( 1 8 2 8 ) , 3 - 4 . 

3 0 G O E T H E , Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung, 2 . T e i l , 8 . B u c h ; s. 
Goethes sämtliche Werke, vol lständig i n sechs Bänden , 4 . B d . , L e i p z i g ( 1 8 7 3 ) , 1 4 5 ; 
s .a . K . F . B A U E R , 1 0 / 1 . 

3 1 J . G O T T L . I M M . B R E I T K O P F , Versuch, den Ursprung der Spielkarten, die Ein
führung des Leinenpapiers und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu er
forschen, 1 . T e i l , L e i p z i g ( 1 7 8 4 ) , 2 . T e i l , hgg . v o n R o c h , L e i p z i g ( 1 8 0 1 ) ; 1 . T e i l , 2 1 , 
1 1 8 / 9 ; T a f e l V I I , p . 4 1 , b r i n g t e inen P l a t t e n d r u c k m i t ch ines . Z e i c h e n n a c h e i n 
h e i m i s c h e n V o r l a g e n . 

3 2 S . K . F . B A U E R , 7 , S C H M I E D E R i n M G G , 2 5 3 . 
3 3 Biographie Herrn Johann Gottlob Immanuel Breitkopfs. Ein Geschenk für seine 

Freunde, 1 7 9 4 [ v o n K A R L G O T T L I E B H A U S I U S ] ; N a c h d r u c k i n : I m p r i m a t u r , ein 
J a h r b u c h für Bücherfreunde, B d . 8 , W e i m a r ( 1 9 3 8 ) , 9 - 1 0 . I n großen S t e l l e n wört-
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„Endlich entschloß er sich, noch etwas möglich z u machen, was bis dahin 
aller W e l t unmöglich schien, nur i h m n i c h t ; auf dessen Bewerkstel l igung 
sowohl der König von F r a n k r e i c h , mich däucht nach Fourmonts Angabe 
u n d unter dessen Aufs i cht , als auch die heilige Propaganda i n R o m mehre
re Tonnen Goldes umsonst verschwendet hatte , u n d dessen Er f indung i h m 
einige Friedrichsd 'or kostete; nehmlich auch chinesisch mi t beweglichen 
T y p e n z u drucken ; welches gewöhnlich auf Holztafe ln geschnitten w i r d ; 
so daß oft ein ganzes H a u s nöthig ist u m alle die Ta fe ln aufzubehalten, 
die nur z u einem Buche gehören. - E r schickte sogleich ein E x e m p l a r 
dieses Probedruckes nach R o m an den heiligen Vater , welcher i h m durch 
Card ina l Borg ia^ 3 5 ^ antworten, u n d z u dieser Er f indung Glück wünschen 
ließ. - K a u m hatte m a n dieß i n ParisC 3 5 ) ] erfahren, als m a n sich auch ein 
E x e m p l a r für die dasige Akademie davon ausbat. - K u r z darauf l ief ein 
B r i e f aus Holland^ 3 5 ) ] ein, wor in schon seine chinesischen T y p e n verlangt 
wurden, u m damit eine Menge chinesischer Stellen zu drucken, welche i n 
einem Manuscripte stunden, das gedruckt werden sollte; da er sie aber 
vor der H a n d noch nicht weggeben wollte, bis er die weitläufigere B e 
schreibung davon gemacht u n d geliefert haben würde, die aber bey seinen 
vielen Geschäften unterblieben s ind, so bat er sich aus, daß m a n i h m jene 
Stel len i n Abschr i f t z u schicken möge, welche er sodann gleich zum 
D r u c k e fertig gesetzt überschicken wolle, die m a n aber i h m nach dem Ge
brauche unauseinander genommen zurücke senden müsse; es erfolgte 
darauf aber keine A n t w o r t , u n d die Sache unterblieb. - E s w a r i h m auch 
i m Grunde nicht v i e l daran gelegen, wei l er die äußerst mühsame Arbei t 
des Setzens selbst hätte verr ichten müssen, indem er vor der H a n d keinen 
Setzer darinnen U n t e r r i c h t geben wollte, u n d es auch nie wünschte ein 
ganzes B u c h damit jemals drucken z u müssen: die E h r e der Er f indung für 
Deutschland w a r i h m genug." 

Ganz i m Sinne der Biographie u n d des Nekrologes scheint zu Beg inn des 
1 9 . J h . s ein positives E c h o auf B B E I T K O P F S Er f indung vorzuherrschen. So in 
einer Stelle der Denkwürdigkeiten 3 6 von 1 8 0 2 : 

, ,Desto nützlicher w a r seine jüngere Er f indung , chinesisch, welches sonst 
gewöhnlich auf Holztafe ln geschnitten w i r d , m i t beweglichen T y p e n zu 
drucken, die i h m vol lkommen gelang." 

l i e h übereinst immend i s t der N e k r o l o g v o n F R . S C H L I C H T E G R O L L (s. A n m . 26 ) , 
2 9 2 / 4 ; die dort ige e in le i tende A n g a b e „ D e n v o r l e t z t e n S o m m e r v o r s e inem T o d e 
[ d . h . 1792] . . . " k a n n n i c h t zutre f f en , d a das Exemplum bere i ts 1789 ersch ienen w a r . 

3 4 D i e G r a b i n s c h r i f t beze ichnet B R E I T K O P F ausdrücklich a l s „Erf inder des N o 
t e n - L a n d c h a r t e n - w i e a v e h des c h i n e s i s c h e n D r v c k s m i t bewegl i chen L e t t e r n " ; 
s . i n I m p r i m a t u r (s . A n m . 33) , 17. 

3 5 D i e s e A n g a b e n bedürfen n o c h der Nachprüfung ! E i n e A n f r a g e bei der V a t i k a 
n i s c h e n B i b l i o t h e k v e r l i e f n e g a t i v . 

3 6 Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des achtzehnten 
Jahrhunderts ( V o r w o r t v o n C H R I S T I A N G O T T H I L E S A L Z M A N N [ 1 7 4 4 - 1 8 1 1 ] ) , S c h n e p 
f e n t h a l J 1 8 0 2 ) . 
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Oder i n J O H A N N C H R I S T I A N H Ü T T N E R S 3 7 ( 1 7 6 5 - 1 8 4 7 ) Anmerkung i n der Über
setzung von B A R R O W S sehr in format ivem Reisebericht von 1 8 0 5 : 

„Es ist bekannt, daß der unvergeßliche J o h . Got t l . I m m a n u e l B r e i t k o p f 
i n Le ipz ig einen sinnreichen Versuch machte, das Chinesische m i t beweg
lichen T y p e n z u drucken . . . Der verehrungswürdige H r . D . Wendeborn[ 3 8>], 
welcher damahls sich noch i n London aufhielt , besaß Bre i tkopfs Versuch , 
und theilte mir i h n gütigst mi t , ehe i ch [ i . J . 1 7 9 3 , d .h . v ier J a h r e nach 
B r . s Publ ikat ion] m i t der Gesandtschaft nach China ging. D ie Chinesi 
schen Missionärs, welche w i r bey uns hatten , setzten manches a n B r e i t 
kopfs Versuche aus, we i l seine gedruckten Charaktere sich nicht ganz ge
n a u an die ächte F o r m der Chinesischen anschlossen. B e y alle dem w a r der 
Versuch ein rühmlicher Beweis des Scharfs inns, den B r e i t k o p f i n einem 
so hohen Grade besaß." 

E i n e zu Beginn des 19. J h . s bereits anklingende S k e p s i s 3 9 a m W e r t der 
Neuerung B R E I T K O P F S schlägt dann i m Zuge einer intensiveren Beschäftigung 
m i t der chinesischen Schri f t i n E u r o p a a m E n d e des 19 . J h . s i n eine K r i t i k a m 
Nutzen der Sache überhaupt u m . So bemerkt O S K A R V O N H A S E ( 1 8 4 6 - 1 9 2 1 ) , 
ein späterer Eigentümer des Verlages B r e i t k o p f & Härtel, i n der Allgemeinen 
Deutschen B i o g r a p h i e 4 0 : 

„Mit der i h m eigenen Hartnäckigkeit wagte er sich i n seinem Erf indungs
trieb gelegentlich, wol mehr z u m eigenen Ergötzen, au f i h m u n d der typo
graphischen K u n s t unzugängliche Gebiete. E i n Probeschnitt chinesischer 
L e t t e r n i m , E x e m p l u m . . .' t rug i h m zwar den Glückwunsch des Papstes 

3 7 J O H A N N C H R I S T I A N H Ü T T N E R (Übers. ) , John Barrow's Esqs. vormahligen 
Privatsekretärs des Grafen von Macartney, jetzigen Sekretärs der Admiralität, Reise 
durch China von Peking nach Canton im Gefolge der Großbrittanischen Gesandtschaft 
in den Jahren 1793 und 1794, 1 . T e i l , W i e n (1805) , 314 /5 , A n m . - D i e engl ische 
Or ig ina lausgabe e r s ch ien 1804 i n L o n d o n . D e r a u s G u b e n s t a m m e n d e H Ü T T N E R 
h a t t e a ls B e g l e i t e r des Gesandtschaftssekretärs S i r G E O R G E L E O N A R D S T A U N T O N 
( 1737 -1801 ) a n der eng l i s chen G e s a n d t s c h a f t u n t e r E a r l G E O R G E M A C A R T N E Y 
( 1737 -1806 ) v o n 1793/4 n a c h C h i n a t e i l g e n o m m e n . 

3 8 G e m e i n t i s t offenbar der P r e d i g e r u n d K u l t u r h i s t o r i k e r G E B H A R D F R I E D R . 
A U G U S T W E N D E B O R N ( 1 7 4 2 - 1 8 1 1 ) , se i t 1792 M i t g l i e d der königl . A k a d e m i e der 
W i s s e n s c h a f t e n i n B e r l i n . S . G . F R A N K i n Allgemeine Deutsche Biographie, B d . 4 1 , 
L e i p z i g (1896) , 712/4 . 

3 9 S . z . B . H E R M A N N M E N D E L ( 1 8 3 4 - 1 8 7 6 ) i n se inem Musikalischen Conversa-
tions-Lexikon, 2. B d . , B e r l i n (1872) , 1 7 9 : „ V o n weniger p r a k t i s c h e m N u t z e n 
[ w a r e n ] . . . ch ines ische C h a r a k t e r e d u r c h bewegl iche T y p e n h e r z u s t e l l e n . . . " . 

4 0 B a n d 3, L e i p z i g (1876) , 2 9 9 ; d a r a u s a u c h S o n d e r d r u c k u n t e r d e m T i t e l „Bre i t 
kop f & Härtel , B u c h d r u c k e r , B u c h - u n d Musikalienhändler i n L e i p z i g . A u s d e n 
P a p i e r e n des B r e i t k o p f u n d Härteischen Geschäftsarchivs" , L e i p z i g (1875) , 7. S . a . 
Allgemeine Deutsche Biographie, hgg. v o n der H i s t o r . K o m m i s s i o n be i der Kön ig l . 
A k a d e m i e der W i s s . ( 1 8 9 5 ? ) , 1 1 , u n d O S E A T I V O N H A S E , Breitkopf & Härtel, Ge-
denkschrift und Arbeitsbericht, V o r w o r t v o n 1917, 1 . B d . , 4. A u f l a g e , L e i p z i g (1917) , 
5. A u f l a g e , W i e s b a d e n (1968) , 94. - A u f w e n das v e r n i c h t e n d e Urteü l e t z t l i c h z u 
rückgeht , k o n n t e b i s l a n g n i c h t festgestel l t w e r d e n . 
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[späterer Z u s a t z : durch K a r d i n a l Borgia] ein, mißlang aber bei gänzlicher 
Unkenntniß der Sprache vollständig." 

A l s einzige Veröffentlichung mi t Abdrucken von B R E I T K O P F S beweglichen 
T y p e n liegt die kurze Schri f t Exemplvm Typographiae Sinicae figvris charac-
tervm e typis mobilibvs compositvmil, L i p s i a e : E typographeo avtoris ( 1 7 8 9 ) , 
vor. Bere i ts das T i t e lb la t t (s. Abb . 1 ) zeigt drei Proben seiner Zusammen
setzungen (Wen tgong kaö AV jjjg ^ Examen Literatis oblatum). Das Werkchen 
beginnt m i t einem sehr allgemein gehaltenen lateinischen Vorwort (Literarvm 
cvltoribvs) von 2 Seiten, i n dem er ohne jegliche Nennung seiner Informations
quellen oder der H e r k u n f t der chinesischen Vor lagen 4 2 von seinen Altersbe
mühungen u m die beweglichen chinesischen T y p e n spr icht ; , ,Laetor denique 
mih i contigisse, ut Germaniae, A r t i s Typographicae I n v e n t r i c i , id quod sui 
erat jur i s , novum hoc sollertiae specimen qualecumque sit , consacrem". E i n e 
weitere Seite besteht aus der Wiedergabe eines chinesischen Prosastückes 4 3 

(s. Abb . 2 ) unbekannter Provenienz nach kall igraphischer Vorlage. E i n e n 
recht enttäuschenden E i n d r u c k seiner Bemühungen u m zusammengesetzte, 
bewegliche Zeichen vermitte l t (neben den 3 Zeichen auf dem Ti te lb la t t ) die 
Probeseite Pericvlvm sinicum primvm (s. Abb . 3 ) m i t nur 1 2 Schriftzeichen i n 
sog. alter Sung-Type ^ ^ f f f - Die chinesischen Ideogramme geben, fort
laufend gelesen, keinen S i n n , so daß auch hier eine H e r k u n f t nicht festgestellt 
werden k a n n . A u s den Proben ist n icht ersichtl ich, welche Konzept ion und 
welches Sys tem den Versuchen zugrundelagen. Insbesondere ist nicht erkenn
bar, wie weit die Aufspaltung der einzelnen Zeichen durchgeführt wurde. E s 

4 1 I c h v e r d a n k e der L a n d e s b i b l i o t h e k C o b u r g m i t S c h r e i b e n v o m 1 2 . 2 . 1 9 7 5 die 
G e n e h m i g u n g für e ine R e p r o d u k t i o n zwe ier S e i t e n dieses heute r e c h t selten ge
w o r d e n e n W e r k e s . 

4 2 H i e r z u s i n d n o c h nähere U n t e r s u c h u n g e n er forder l i ch . 
4 3 D a s für unser T h e m a n i c h t w e i t e r interess ierende Stück (s. A b b . 2 ) i s t Pao-

hu-chai mo-yin ^ ^ ^ - | ^ ^ | (Einführung i n die T u s c h e s t e i n e des P a o - h u -
Stud ios ) b e t i t e l t . V e r f a s s e r i s t der a u s der P r o v i n z A n h u i (oder H u p e i ) s t a m m e n d e 
W A N G L U N G ' / B E i l t (gestorben 1 7 4 2 , chin-shih a l s Fünftbester v o n 1 6 9 4 ) , e in m i t 
der W a s s e r r e g u l i e r u n g beschäftigter hoher B e a m t e r der K i e n l u n g - Z e i t . ( B i o g r . 
s. n a c h Harvard-Y"enching Institute Sinological Index Ser ies , N r . 9 , N a c h d r . 
T o k y o 1 9 6 0 , s . v . , u n d S u p p l . 1 9 , N a c h d r . T a i p e i 1 9 6 6 , 4 5 ) . V o n den dre i 
S i e g e l a b d r u c k e n w e i s e n 2 au f den A u t o r : r e ch t s oben shui chien-shang yJjC [ d . i . der 
z w e i m a l i g e R a d i k a l , W a s s e r ' bei W a n g L u n g ] $&'jai, „hochgeschätztes Stück des 

W . L . " ; l i n k s oben Hsing-chou chen-chien f r $ }| - f i , „echtes Stück des H s i n g -
c h o u [ e in B e i n a m e des W . L . , l a u t U n t e r s c h r i f t ] ; l i n k s u n t e n e i n Mot to n a c h H S I E H 
L I N G - Y Ü N shang-hsin lo-shih ^ t\j\ „e in er freul i ches D i n g , das das H e r z be
g l ü c k t " o.a. D a s Stück, das i c h i n a n d e r e n S a m m l u n g e n n i c h t n a c h w e i s e n k a n n , 
dürfte a u s d e m B e g i n n des 1 8 . J h . s s t a m m e n . D e r Empfänger des i n k u n s t v o l l e m 
S t i l v o l l r e i cher A n s p i e l u n g e n geschr iebenen W e r k e s über W e s e n u n d W e r t der 
T u s c h s t e i n e , der s i c h h i n t e r d e m S t u d i o n a m e n Pao-hu-chai ( „Studierzimmer der 
k o s t b a r e n J a d e t a b l e t t s " ) v e r b i r g t , of fenbar e i n l o k a l b e k a n n t e r S a m m l e r , k o n n t e 
b i sher n i c h t festgestel l t w e r d e n . E s b le ib t a u c h z u e r m i t t e l n , w i e die V o r l a g e dieses 
Stückes i n B R E I T K O P F S H a n d gelangte . 
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scheint, als ob sowohl Einze lstr i che wie Str ichkombinationen für die Z u s a m 
mensetzung verwendet werden. Hierbe i repräsentieren die E i n z e l typen kleinere 
Elemente als solche, die sich bei einfachen Komposi t ivze ichen, z . B . der 
Gruppe Hsing-sheng ;}12lf:> natürlich ergeben würden, bei Zeichen also, die 
etwa aus einem semantischen Determinat iv ( R a d i k a l ) u n d einem phonetischen 
Ind ikator bestehen. Die verwendeten Elemente s ind kleiner als sog. monogra
phische S t r u k t u r e n 4 4 ( z . B . R a d i k a l e ) , die semantisch nicht weiter zerlegbar 
sind. Ohne zusätzliches Mater ia l läßt sich allerdings weder etwas über die Z a h l 
der verwendeten Elemente noch über deren für die K o m b i n a t i o n benötigten 
F o r m v a r i a n t e n und Größen aussagen. I m ganzen hat m a n den E i n d r u c k , daß 
B R E I T K O P F Z U einer systematischen Durchdr ingung des chinesischen Schr i f t 
systems i m H i n b l i c k auf sein neues Ver fahren noch n icht gelangt war (man 
vgl . auch die i n der HAUSius-Biographie anklingende Resignation) , und daß 
sein Unternehmen daher k a u m über ein Versuchsstadium hinausreichte. 
B e i einer späteren Wiederaufnahme 4 5 des Zusammensetzungsverfahrens er
innerte m a n sich nicht mehr seiner Bemühungen. 

4 4 H i e r z u s. die moderne A n a l y s e der S t r u k t u r e n ch ines i s cher Z e i c h e n v o n P E T E R 
K Ü M M E L , Struktur und Funktion sichtbarer Zeichen, Q u i c k b o r n (1969 ) , 63 f lg . 

4 5 Ästhetisch gelungenere V e r s u c h e m i t der M i k r o t y p e für ch ines . Z e i c h e n , bei 
denen die E l e m e n t e größer a l s bei d e n B r e i t k o p f s c h e n T y p e n g e n o m m e n w u r d e n , 
s i n d m i t d e m N a m e n des P a r i s e r D r u c k e r s M A R C E L L I N L E G R A N D verknüpft , der 
solche a u f A n r e g u n g v o n G E O R G E P A U T H I E R ( 1 8 2 3 - 1 8 7 3 ) i m J a h r e 1834 d u r c h 
führte. „Diese Z e i c h e n [des K'ang-hsi-Wörterbuches] . . . h a t m a n i n z w e i K l a s s e n 
ge the i l t , d ie , we l che s i ch n i c h t zer legen l a s s e n , . . . sie b i l d e n eine Masse v o n 3 5 8 1 , 
f erner d ie , we l che s i c h i n i h r e E l e m e n t e auflösen l a s s e n . D i e s e E l e m e n t e b i l d e n 
4267 P a t r i z e n , d u r c h deren Z u s a m m e n s e t z u n g m a n 2 6 2 9 5 C h a r a k t e r e h e r s t e l l e n 
k a n n . So w e r d e n s i c h also a l le ch ines i s chen C h a r a k t e r e , d e r e n m a n i r g e n d bedar f , 
au f 9000 r e d u c i e r e n . " ( A u s „ D a s A u s l a n d " , 9, 1839, 441 ) . U m 1844 b e n u t z t e a u c h 
die P r e s b y t e r i a n M i s s i o n P r e s s i n M a c a o e in solches V e r f a h r e n . S . h i e r z u u . a . S . 
W E L L S W I L L I A M S , Movable types for printing Chinese, i n : Ch inese R e c o r d e r , 6 
(1875) , 28 /9 , m i t P r o b e n ; F R . H I R T H , 166. 
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Abb. 3: 
Probese i t e v o n B r e i t k o p f s D r u c k v e r s u c h e n aus Exemplum 



W A L T H E R H E I S S I G ( B O N N ) : 

E I N E A N R U F U N G D E S „WEISSEN A L T E N " 
i n der S t a a t s b i b l i o t h e k P r e u s s i s c h e r K u l t u r b e s i t z B e r l i n 

M i t 1 A b b i l d u n g 

U n t e r den aus dem Nachlaß von B e r n h a r d Jülg stammenden, meist fragmen
tarischen Handschr i f ten mongolischer T e x t e , deren H e r k u n f t unbekannt is t , die 
wi r aber als v o n M . A . Castren (1813-1852) i n der nördlichen Mongolei gesam
melt vermuten , 1 findet sich eine kurze Anru fung des „Weißen A l t e n " (cayan 
ebügen), Ms. or. quart 7 7 1 - 5 , 2 die sich von den bekannten anderen F o r m e n der 
Öayan ebügen-Anrufungen3 unterscheidet. A u s diesem Grunde w i r d sie hier i n 
Übersetzung vorgelegt. 

I n den bekannten T e x t e n z u m K u l t des Weißen A l t e n lassen sich schamani -
stische u n d pseudo-buddhistische Einflüsse aus dem K o m p l e x der Verehrung 
der Geister der E r d e u n d der Gewässer erkennen. D i e Einflüsse des Tao ismus 
und der Vorstel lung einer Gottheit des langen Lebens wären noch z u unter
suchen 4 . 

D ie F u n k t i o n e n des „Öayan ebügen" s ind die einer Herden- u n d F r u c h t b a r 
keitsgottheit, der alle T iere Untertan s ind, die H e r r der E r d e , der Wässer u n d 
des langen Lebens i s t 5 . 

Diesen F u n k t i o n e n entsprechen auch die Dinge, u m die der „Weiße A l t e " i n 
der hier z u behandelnden Anru fung angefleht w i r d : Lebensverlängerung, V e r 
mehrung des Viehs , Vertre ibung von Dämonen u n d Teufe ln (adajedker), Schutz 
vor Widerwärtigkeiten, G i f t , Giftschlangen, Räubern, Ver leumdung, B e t r u g , 
Lüge u n d Feinden. Unsere 1966 getroffene E i n o r d n u n g der A n r u f u n g als ein 
R a u c h o p f e r g e b e t 6 (sang) w i r d bestätigt durch das Auf tre ten des gleichen 

1 Mongol ische H a n d s c h r i f t e n , B l o c k d r u c k e , L a n d k a r t e n ( V e r z e i c h n i s der o r i e n t a 
l i s c h e n H a n d s c h r i f t e n i n D e u t s c h l a n d , B d . I ) W i e s b a d e n 1 9 6 1 , E i n l e i t u n g , X I V . 

2 B e s c h r i e b e n : H a n d s c h r i f t e n , 2 5 3 , N r . 4 6 6 . 5 ; T e x t i n U m s c h r i f t : Mongo l i sche 
Volksreligiöse u n d f o lk l o r i s t i s che T e x t e , ( V e r z . d . o r i e n t a l . H a n d s c h . i n D e u t s c h 
l a n d , S u p p l . B d . 6 ) , W i e s b a d e n 1 9 6 6 , 1 2 9 - 1 3 0 ; F a k s i m i l i a T a f e l X V I - X V I I . 

3 Volksreligiöse T e x t e , 1 8 - 2 2 ; 1 3 1 - 1 3 9 . 
4 H . S E B B T J Y S , B e s p r . v . Volksreligiöse T e x t e , M o n . S e r . X X V : 1 9 6 8 , 4 5 8 ; A . 

M O S T A E B T , N o t e s u r le c u l t e d u V i e i l l a r d b l a n c chez les Ordos , S t u d i a A l t a i c a , 
W i e s b a d e n 1 9 5 7 , 1 1 1 . 

5 A . M O S T A E B T , N o t e s u r le c u l t e d u V i e l l a r d b l a n c chez les Ordos , S t u d i a A l t a i c a , 
W i e s b a d e n 1 9 5 7 , 1 0 8 - 1 1 7 ; W . H E I S S I G , D i e R e l i g i o n e n der Mongole i ( i n G . T u c o i / 
W . H E I S S I G . D i e R e l i g i o n e n T i b e t s u n d der Mongo le i , R e l i g i o n e n der M e n s c h h e i t , 
B d . 2 0 ) S t u t t g a r t 1 9 7 0 , 3 8 3 - 3 8 9 . 

6 V o l k s r e l . T e x t e , 2 0 . 
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Wortlautes i n einem Öayan ebügen-n takilya orosibai („Opfer des Weißen 
A l t e n " ) 7 genannten Manuskr ipt , i n dem der Anrufung genaue Durchführungs
bestimmungen für das Opfer vorangestellt s ind u n d dieses sang „Rauchopfer" 
genannt w i r d . 

Die Anrufung lautet nach dem W o r t l a u t der Handschr i f t Ms. or. quart 771-5 
übersetzt: 

1 „Ach, von dem Orte [auf] der Spitze [des J imis l i g ] genannten Berges, 
I h r 1 0 , E r d h e r r i n der Gestalt eines überaus A l t e n , 
Mit Brüdern und dem K r e i s [ E u r e r ] Gefährten 
Geruhet an diesen unerschütterlichen Ort z u kommen. 

5 A n welchem Orte der v ierundzwanzig E r d e n , Wässer, Städte und L a g e r , 1 1 

Ob nah oder fern, wo ihr auch wohnt, 
Geruhet rasch, schnell u n d sogleich zu kommen. 
D i r , E r d h e r r , Weißer A l te r , 
Daß du aufs Wunderbarste sichtbar w i r s t , 1 2 

10 D i c h m i t einzigartigem S i n n e 1 3 (verwandelst) manifestierst 
Opfere i ch m i t den [Rauch ]wo lken des ganzen Opfers räuchernd 1 4 . 
Mi t den sechs guten He i lmi t t e ln des H e r r n der He i lmi t t e l opfere i c h 1 5 . 
Mi t verschiedenen Kostbarke i ten , Gold u n d Per len opfere ich ein Opfer , 1 6 

Mit verschiedenen A r t e n Seidenstreifen 1 7 opfere i ch , 
15 Mi t verschiedenen A r t e n Süßigkeiten u n d schmackhaften Speisen opfere ich 

U n d nachdem du diese verschiedenartig dargebotenen 1 8 Opfergaben 

7 F a l t b u c h , 8 S e i t e n , M o n g . 160, B i b l i o t h e k der U n g a r i s c h e n A k a d e m i e der 
W i s s e n s c h a f t e n , B u d a p e s t . 

8 M o n g . 160 : yayiqamsiytu jimisgeling neretü ayula örögelün . . . 
9 A . M O S T A E R T , N o t e 1 1 1 : jimis-tü Früchte h a b e n d ; P O Z D N E E V , O z e r k i , 8 3 - 8 4 , 

N . P O P P E , O p i s a n i e , 187 ; jimeslig, w e s t m o n g . : zemeseleng ( V R T , 2 1 ) ; Mong . 160 : 
jimisgeling. 

10 tabar < t a b a r ; cf. V R T , N r . X X : öi bara; M o n g . 160 : cibar. 
1 1 I n H s . or. 735 a l s a u c h i n d e m wes tmongo l i s chen Öayan ebügen-Gebet i n M s . or. 

oct. 4 2 2 - 8 ( V R T , 132, 135) , die e inen pseudobuddh i s t i s chen ch ines i s chen T i t e l C h ' u 
s h u i a n - t ' u d a i c h i n g führen, f indet s i c h i n den W o r t e n des Öayan ebügen der S a t z : 
yajar usun-u ejin qota küriye-ü qorin dörben yajar usun neretü tede bügüde-lüge bi 
nökeöijü „ . . . i c h b i n m i t den H e r r e n v o n E r d e u n d W a s s e r , den sogenannten 24 
E r d e n u n d Wässern der Städte u n d L a g e r , a l l e n v e r b u n d e n . . . " , i n Mong . 160 
f inden s i c h 24 E r d h e r r e n erwähnt. 

1 2 M o n g . 160 : yayiqamsiy takil-i iletü belüdün - „ E i n w u n d e r b a r e s Opfer s i c h t b a r 
d a r b r i n g e n d ( w r t l . v o r b e r e i t e n d ) " . 

1 3 I n H s . or. 735 ( V R T , X X ) w i r d e ingangs geschi ldert , daß B u d d h a u n d A n a n d a 
yayöa üjügürtü sedkil-iyer qangyan takimui. 

14 yangqan ~ qanqyan. 
1 5 M e i s t sprechen die Mongo len v o n v i e r oder s ieben H e i l m i t t e l n . 
1 6 Ähnl ich a u c h H s . or. 175. 
1 7 H s . or . 725 ( V R T , 131) versch iedene Früchte u n d Se idenstre i f en . . . ; Mong . 

160 : eriyen kib-e - „ b u n t e S t r e i f e n " . 
1 8 H s . or. 7 3 5 : ergügsen. 
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H e u t e 1 9 gekostet, geruhe dafür Schutz z u geben 2 0 . 
Mit einem weißen B a r t u n d H a a r e n , wie sehr a l t geworden, 
A u f dem ganzen 2 1 Körper m i t einem weißen K l e i d e bekleidet 

20 I h r , die ihr den schweren S t o c k 2 2 

Mit dem Haupte eines röhrenden Drachen , i n der H a n d haltet , 
Der ihr vor den Augen des mächtigen Meisters B u d d h a 
Früh schon den Schwur geleistet, Eideswächter 2 3 . 
Der sehr Verdienstvolles vol lbringt, was es auch sei, 

25 Der wie ein Vater behütet, 2 4 

Der die Namen derer, die gute T a t e n getan und derer die gesündigt 
Wie E r l i g K h a n i n ein B u c h s chre ib t ; 2 5 

Der du die Früchte der T a t e n der Wesen dieser unerbitt l ichen W e l t wahr l i ch 
k e n n s t , 2 6 

E r d h e r r i n der Gestalt eines weisen A l t e n , D i c h bete i ch anrufend a n 2 7 . 
30 Jedoch, was auch immer für Dinge du gewünscht, bot ich D i r dar, deinen 

S i n n z u ändern. 
W a s du gesucht u n d gewünscht, 
Werde ich auf verschiedene Weise ze igen! 2 8 

1 9 M s . or. q u a r t 7 7 1 - 5 : edüge; H s . or. 7 3 5 : idegen ed; M o n g . 160 : ed idege-yi abun 
amsayad. 

2 0 H s . or. 7 3 5 : ergin ergin ibege; M o n g . 160 : ergin ergin ibegejü soyurqa. 
2 1 H s . or. 7 2 5 : Köbce; M o n g . 160 : Köbci; köbci w i r d oft a l s R e i m w o r t i n 

A n l a u t s t r o p h e n a u f Kö/Kü m i t v e r w e n d e t ; cf . kürkirekü dayun-iyan 
köngdüi tergegür bolyayci 
köbce mongyol-un sanaya egüskegci. 

i n e iner Köke möngke tngri-Anrufung ( W . H E I S S I G . E i n innermongo l i s ches G e b e t z u m 
E w i g e n H i m m e l , Z A S 8 : 1974, 531) . 

2 2 H s . or. 7 2 5 : göbdön tuluyci tayay; M o n g . 160 : göbdön tuluyci tayaya, „Sch lag -
u n d S t ü t z - S t o c k " ; göbdö < göbde- „ s c h l a g e n " ; tuluyci < tulyur - „ S t ü t z e " . A . 
M O S T A E R T , Marge , 110 ; Ähnl ich i n einer Köke möngke tngri-Anrufung (N. P O P P E , 
Op i san ie , 158 ; W . H E I S S I G , Z A S 8 : 1974, 530) . Kübdün i n V R T , 1 3 1 , i s t i n göbdön z u 
verbessern . 

2 3 So a u c h M o n g . 160 : D i e s n i m m t B e z u g a u f das Gelöbnis , a l l e L e b e w e s e n z u 
schützen, das der Cayan ebügen d e m yajar usun-i nomoyadqan daruyulun cidagci 
g e n a n n t e n Cayan ebügen sudur zufolge v o r B u d d h a u n d A n a n d a ablegte . (Ms . or . 
oct. 4 2 2 - 1 , 6 v ; V R T , 135, A n m . 2 2 ; H a n d s c h r i f t e n , 5 2 ; R e l . d . Mongo len , 3 8 5 ; 
P O Z D N E E V , O c e r k i , 85) . I n H s . or. 735 j e d o c h : tangyariy-i sakiyci - „ E i d e s w ä c h t e r " . 

2 4 H s . or. 7 3 5 ; M o n g . 160 : Ecige eke metü tedkügci örösiyeltü. 
2 o H s . or. 7 3 5 : Ure sayin-dü eldeb nigül üiledügci-yin neres-i inu erlig metü endet 

ügei bicig-tür bicijü; M o n g . 160 : örösiyeltü eldeb üileddügcid-ün neres-yi erlig qayan 
metü bicig-tür bicigeci. 

2 6 H s . or. 735 /Mong . 160 : qatayu kiling tü (kilinöa-tu) yirtincü . . ; M o n g . 160 
s chre ib t h ie r w i e a n d e r n o r t s m e h r f a c h irtemcü ~ yirtenöü. 

2 7 M o n g . 160 : jalbariju elberen. jalbariyad. 
2 8 Mong . 160 : Ele alimad küsegsen kereg üd-yi cinu 

Eldeböilen sedkil-iyer qubilyaju ergüged bi 
Erigsen qamuy küsel-i 
Eldeböilen egülsiügei bi. öimadur . . . 
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E r b a r m e [Dich ] l i ebend 2 9 wie ein V a t e r ! 3 0 

Unumstößlichen Sinnes 
35 Verbreite die buddhistische Re l ig ion ! 

Mi t tugendhaften Handlungen v e r t r a u t 3 1 

H a l t [uns] fern von anderen 3 2 T a t e n ! 
Mache das Leben lange dauern u n d 
V e r m e h r e 3 3 Bes i tz u n d V i e h ! 

40 V e r n i c h t e 3 4 Dämonen u n d T e u f e l ! 
W a s auch immer für Sache geplant, vollende sie au f religiöse Weise 3 5 . 
V o r dem Schrecken des Giftes, 
V o r dem Schrecken der giftigen Schlangen 
V o r Räubern u n d B r i g a n t e n 3 6 

45 H a l t e [uns] fern u n d w e i t ! 
Betrügerische 3 7 Lügenreden, 
Verleumdungs Worten, 3 8 

N a c h Se l tenem 3 9 z u gieren, 
Al les dies lass verderben, 

50 Al le Schlechten 4 0 

Zurückweisend, laß dies n i c h t 4 1 se in ! 
Laß die bösen Feinde z u Aschenstaub werden ! 4 2 

Reich l i ch sei von dem, was alles Wunderbares erwünscht 4 3 . 
Unvergleichliche drei Kle inodien und 

55 Ganz weißhaariger E r d h e r r , 
D u r c h die K r a f t , daß E u c h geopfert wurde 

2 9 V R T , 1 3 0 narin i s t enerin z u lesen . 
3 0 Vol lständiger i n M o n g . 1 6 0 : Namayi ecige sadu-a metü tedkün örösiye eke metü 

eueren nigüles. - „Schütze m i c h mildtät ig w i e V a t e r u n d F a m i l i e , E r b a r m e d i c h 
[ m e i n e r ] l i e b e n d w i e eine M u t t e r . " 

3 1 W ö r t l . : „ b e f r e u n d e t " . 
3 2 M o n g . 1 6 0 : bujar nigül - „ o b s z ö n e S ü n d e n " . 
3 3 V R T , 1 3 0 üske i s t i n öske z u v e r b e s s e r n . 
3 4 Mong . 1 6 0 : ariluya. 
3 5 M o n g . 1 6 0 n u r : Aliba sanaysan kereg-yi bütege. 
3 6 G e g e n G i f t u n d R ä u b e r w u r d e n a u c h A m u l e t t e getragen ( W . H E I S S I G , E i n 

m o n g . H a n d b u c h für die H e r s t e l l u n g v o n S c h u t z a m u l e t t e n , T r i b u s 1 1 : 1 9 6 2 , 7 9 ) . 
3 7 M o n g . 1 6 0 : qurum-a < lit.: qayurmay. 
3 8 Über Beschwörungsformeln, sibsilge B . S O D N O M , M o n g o l y n s iws leg , S t u d i a 

F o l c l o r i c a V I : 1 9 6 8 , 5 3 - 6 2 . 
3 9 M o n g . 1 6 0 l i e s t : qoyisi qobor s t a t t M s . or. q u a r t : 7 7 1 - 5 qoki qobor. 
4 0 Mong . 1 6 0 : qamuy-a udqa-tan. 
4 1 qariyul -, ügei bolya - s i n d T e i l der v i e l e n i n B a n n g e b e t e n u n d Dhäranl 

a u f t r e t e n d e n p r o h i b i t i v e n B i t t f o r m e n ( W . H E I S S I G , D i e Mongol i schen H a n d s c h r i f 
t enres te a u s O l o n süme, A s . F o r s c h g . B d . 4 6 ) . 

4 2 A u c h i n e i n e m Geser K h a n - R a u c h o p f e r ( R I N T C H E N , E n m a r g e d u c u l t e de 
G u e s s e r K h a n e n Mongol ie , J S F O u 6 0 , 1 9 , 1 9 5 8 , 2 8 ) . . . dayisun tüidker-i toyosun 
tobrayyuluyöi Geser . . . ; F e h l t i n M o n g . 1 6 0 . 

4 3 M o n g . 1 6 0 : yayiqamsiy-tu küsel üd-i . . . 



A b b . 1 

M a s k e des „ W e i ß e n A l t e n " be i e i n e m C a m - T e m p e l t a n z 
i n e i n e m l a m a i s t i s c h e n K l o s t e r des G o r l o s - G e b i e t e s , 1942. 
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Mögen sich unsere guten Tugendverdienste 4 4 vermehren u n d verbre i ten! 
Mögen sich gute Tugendverdienste mehren! 
Möge der Segen des Weißen A l t e n zute i l werden 4 5 . 

60 Möge m a n des Segens des V a j r a d h a r a durch dessen Segnung erlangen! 
Guter Tugendverdienst ! 
Achter , günstiger T a g des Neumonds 4 6 . 

I n den Para l le lhandschr i f ten 4 7 w i r d der m i t Ms. or. quart 771-5 übereinstim
mende Wor t laut i n einer vorangestellten Belehrung über die Durchführung des 
Opfers von Cayan ebügen selbst verkündet, der sich hier als v o m W u - t ' a i - s h a n , 
dem Ort der fünf ManjusriiS gekommen bezeichnet. D ie Beschreibung als 
bärtiger weißhaariger A l t e r m i t dem drachenköpfigen Stock (tayay) u n d dem 
wunscherfüllenden Cintamani-Steine i n den Händen, die er von sich selbst gibt, 
deckt sich mi t den i n den anderen T e x t e n gegebenen Ikonographie des „Weißen 
A l t e n " 4 9 . Der Weiße A l t e , der sich hier als „Burqari" bezeichnet, schreibt sich 
folgende F u n k t i o n e n u n d Fähigkeiten z u u n d gibt folgende Anweisungen für 
das Rez i t ieren der A n r u f u n g : E r unterscheidet u n d kennt Tugendverdienst 
(buyan) und Sünden (kilinca) der Menschen - „wenn er diese n icht kennte, wäre 
er ke in B u d d h a " , i h n z u verehren vermehrt den Tugend verdienst. A m 2. u n d 
a m 16. jeden neuen Monats i s t er anzubeten , 5 0 wenn j emand einen Sohn 
erwünscht 5 1 . F a l l s sich der Sohn nicht einstellt , muß die Anru fung 7 m a l gelesen 
und ein sang (Rauchopfer) 7 m a l geopfert werden, u m dieses Z ie l z u erreichen. 

A u f der J a g d und Fe ldzug {aha ayan) u n d bei fernen K a r a w a n e m e i s e n (qola 
Jiyulcin odqui) 7 m a l rezit iert u n d v o n vielen Rauchopfern begleitet, erfüllt die 
Anrufung das Gedachte u n d Erwünschte. D ie Anru fung des Weißen A l t e n 
bietet Schutz an vor Fe inden u n d Teufe ln (todqar), vor großen Infekt ionen 
(qaldaburi) und Epidemien (yamsiy ebedcin), vor den schwarzen u n d weißen 

4 4 M s . or. q u a r t . 7 7 1 - 5 n u r : cayan; M o n g . 160 d e u t l i c h e r : cayan buyan. 
4 5 M s . 160 n u r : öljei qutuy orosiqu boltuyai. E n d e v o n M o n g . 160. 
4 6 D i e s i s t das D a t u m der N i e d e r s c h r i f t u n d s t e h t i n k e i n e m Z u s a m m e n h a n g m i t 

d e m 2. u n d 16. T a g j e d e n M o n a t s , a n d e m cayan ebügen z u d e n M e n s c h e n h e r a b s t e i g t 
( R e l . der Mongolen , 3 8 7 ; M O S T A E R T , N o t e , 1 1 2 - 1 1 2 ) u n d w e l c h e T a g e v o n f a s t a l l e n 
T e x t e n a ls T a g e für das R a u c h o p f e r a n i h n g e n a n n t w e r d e n . 

4 7 Mong . 160, B u d a p e s t ; Cayan ebügen-ü yeke yayiqamsiytu cadaltai sang sudur 
( P r i v a t b e s i t z U l a n b a t o r ) ; s iehe N r . 9 der v e r g l e i c h e n d e n T a b e l l e . 

4 8 Ähnl ich beschr ieben i n M s . M o n g . 50, K g l . B i b l . K o p e n h a g e n , Erten-ü cay-un 
bolor toli, 6 7 v - 6 9 , „Ursprung des W u t ' a i - s h a n " ( W . H E I S S I G - C . R . B A W D E N , 
Cata logue of Mongo l B o o k s , M a n u s c r i p t s a n d X y l o g r a p h s , K o p e n h a g e n 1 9 7 1 , 18) . 

4 9 A . M O S T A E R T , I . e . , 1 1 1 ; W . H E I S S I G , R e l i g i o n e n , 3 8 3 - 3 8 4 . 
5 0 S iehe A n m e r k u n g 46. 
5 1 Mong . 160 : bi ecige eke metü erkijü köbegün ögüyü - „ W e n n i c h w i e V a t e r u n d 

M u t t e r geschätzt , gebe i c h e inen S o h n ! " S c h o n i n den „ 2 1 L o b p r e i s u n g e n der T ä r ä " 
(Tara-yin qorin nigen maytayal), de ren älteste mongo l i s che F a s s u n g a l s D r u c k des 
J a h r e s 1431 ( C A J I : 1955, 277) b e k a n n t i s t , f indet s i c h e i n ähnliches V e r s p r e c h e n 
einer G o t t h e i t : Köbegün küsegein köbegün oloyad - „ W e r e i n e n S o h n wünscht , 
e r langt e inen S o h n " ( Z A S 1 0 : 1975) . 

um 7 
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Pocken (qara cayan cecig),52 deren saraqa53 u n d anderen ansteckenden K r a n k h e i 
ten, vor Seuchen u n d E r k r a n k u n g e n der Pferde, R inder und Schafe, vor A r m u t , 
Gi f t u n d Ver lus t von Bes i tz , vor bösen Omina , wenn der H u n d au f die J u r t e 
spr ingt , 5 4 zwei Weiber streiten u n d sich an den H a a r e n reißen, die Hörner zweier 
B i n d e r sich verforkeln, W o l f u n d F u c h s heulen , 5 5 e in Vogel au f dem Ger sitzt 
oder i n das Zelt eindringt, gegen Hundebiß 5 6 bei F r a u e n und K i n d e r n , gegen alle 
A r t e n der 81 schlechten Omina (mayui yiro-a), vor fallenden Bäumen und 
Stürzen Schutz . 

B e i Verfluchungen {qara cayan kelen ama)61 i s t die Dhärani i n eine Schale 
Wasser z u t u n u n d 21 m a l zu rezitieren, die J u r t e 3 m a l l inksherum zu 
umwandeln u n d das Wasser zur Zeit des Sternenaufganges i n alle vier R i c h t u n 
gen z u versprengen, dann w i r d jede Verfluchung abgewehrt. 

B e i Beraubung von V i e h oder Habe ist die Anrufung siebenmal z u zitieren, 
das Rauchopfer (sang) auch siebenmal zu opfern u n d die Dhärani einundzwan
zigmal z u rezitieren. D a n n ist Wasser i n eine Schale z u t u n u n d m i t drei 
Birkenholz -Schabern (kederge) e inundzwanzigmal umzurühren. D a s Wasser ist 
dann i n ein nach der l inken (buruyu) Seite gerichtetes L o c h zu gießen und dieses 
m i t einem dicken schwarzen Stein , au f den die Dhärani z u schreiben ist , zu ver
schließen, dann werden die Räuber gefaßt. Z u den hier noch erwähnten Fähig
keiten des Cayan ebügen gehört seine Herrschaft über die Orte der Drachen 
(luusuu oron) der gegenwärtigen W e l t (yirtincü - yin oron) u n d der acht A i m a y 
(naiman ayimay), der 24 E r d h e r r e n , der bösen (qoortan dayisun) Feinde und Dä
monen (simnus), aller Teufe l u n d Behinderungen (ada todqar) u n d der Verstorbe
nen, n icht erlösten Seelen (nögöcigsen58 sünesü ese toniliysan5^) und andere Übel. 

Die mehrmals i n Mong. 160 erwähnte Dhärani laute t : 
Om namo salu dulu duna. om 
dulu dalu day-i-a suvaq-a. 

Mit geringen Abweichungen findet sich die Dhärani i n den m i t dem Pseudo
chinesischen T i t e l Ch 'u - shu i a n - t ' u t a - c h i n g 6 0 bezeichneten mongolischen und 

5 2 N i c h t u n t e r d iesem N a m e n i m Rasiyan-u jirüken ( l H a n t ' a b s ) aufgeführt ( W . 
H E I S S I G , H a n d s c h r i f t e n , 634) . 

5 3 L i t . - m o n g . : sirq-a; i m P a r a l l e l t e x t Cayan ebügen-ü yeke yayiqamsiytu cadaltai 
sang sudur, 2 v : yara sarya- „Geschwüre u n d W u n d e n " . 

5 4 H o c h s p r i n g e n des H u n d e s g i l t a l s Z e i c h e n der T o l l w u t i m Rasiyan-u jirüken 
( P L B , N r . 1 3 7 ) ; U N K R I G , T o l l w u t , 9. 

5 5 A h n l i c h e O m i n a m i t d e m H e u l e n v o n W o l f u n d F u c h s i n Cayan sikürtei busuda 
ülü ilaydaqu yekede qariyuluyci neretü tarni (Ms . M o n g . 468, K o p e n h a g e n , 7v—8r, 
G z u g d u i 1729, I I , N r . L X X I V ) , G l o n süme, N r . 23 . 

5 6 W . A . U N K R I G , D i e T o l l w u t i n der H e i l k u n d e des L a m a i s m u s n a c h t i b e t i s c h 
mongo l i s chen T e x t e n , S t o c k h o l m 1954 ( S i n o - s w e d i s h E x p e d i t o n , P u b l . 38) , 1-19. 

5 7 E i n seit d e m 16. J a h r h u n d e r t i n einer Übersetzung des A y u s i guosi w e i t v e r b r e i 
tetes a p o k r y p h e s mongol isches G e b e t i s t Qutuy-tu qara kelen aman yala-yi amurliyu-
lun üiledügci neretü yeke kölgen sudur. ( H a n d s c h r i f t e n , N r . 4 0 0 ; O l o n süme-Frag-
m e n t e O S I V / 1 4 7 ; M a n u s k r i p t f r a g m e n t e , 3 8 - 4 0 ) . 

5 8 l i t . : nögcigsen. 
5 9 l i t . : toniluysan. 
6 0 Volksreligiöse T e x t e , 19, z u m häufigen A u f t r e t e n dieses r e k o n s t r u i e r t e n T i t e l s . 
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oiratischen ,,Öayan ebügen-u nom-un sudur61 als t i b . : O m sa l u t u m u t u n a om 
tuh i sed t h i s v a ' h a ' ; mong. : Om salu tumu dun. Om tulu tulu sedi suvaqa62. D o r t 
w i r d B u d d h a (Ilaju tegüs nögcigsen burqan) als ihr Schöpfer genannt, der sie als 
Schutz gegen K r a n k h e i t u n d Seuche (ebedcin taqul), Sünde (kilinca), S tre i t 
(keregür barayur), Verhungern des Viehs u n d U n w e t t e r (jud turaqa), für gute 
Hi l f e (aci), Gläubigkeit, langes Leben u n d Segen l e h r t 6 3 . 

E i n Vergleich der Anru fung Ms. or. quart . 771/5 m i t acht weiteren C a y a n 
ebügen-Gebeten aus der südlichen, westl ichen u n d nördlichen Mongole i 6 4 

zeigt, daß trotz sonst varierenden I n h a l t e s dieser Gebete, stets auch Tei le der 
Anru fung wiedergegeben werden. 

2 3 4 5 
Mong . H s . or. M s . or. f o l . M s . or . q u a r t 
160 735 5 9 4 - 6 / 7 7 7 1 - 5 
( B u d a p e s t ) ( V . R . T . X X ) ( V . R . T . X X I I ) ( V . R . T . X I X ) 

1 + — 
2 + — 
3 + — 
4 + — 
5 — 
6 + — 
7 + — 
8 — 
9 + — 

10 + — 
11 + — 
12 + + 
13 + — 
14 + + 
15 + + 
16 + + 
17 + 
18 + + 
19 + —• 
20 + 
21 + + 
22 + + 
23 + 
24 + + 

6 1 Volksreligiöse T e x t e , X X u n d X X I . 
6 2 B e i P O Z D N E E V , O c e r k . . . 8 5 - 8 6 , w o s i c h eine m i t V o l k s r e l . T e x t e , N r . X X I . 

we i t e rgehend übereinst immende r u s s . Übersetzung eines Cayan ebügen sudur 
f indet , l a u t e t die D h ä r a n i : om namo sa lu to ma toka to lo ton om tolo to lo di ya sva ha. 

6 3 V o l k s r e l . T e x t e , X X I , 1 3 3 ; X X I , 135. 
6 4 Für die E i n s i c h t n a h m e i n N r . 6 - 9 d a n k e i c h H e r r n P r o f . D r . C . R . B a w d e n , 

L o n d o n . 

7 
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25 + + 
26 + + 
27 + + 
28 + + 
29 + + 
30 H — — 
31 + — 
32 + — 
33 ~ — 
34 + — 
35 + — 
36 + 
37 — 
38 + — 
39 + -
40 + 
41 ~ — 
42 H — 
43 + 
44 + — 
45 + — 
46 + — 
47 + 
48 + — 
49 + — 
50 ~ — 
5 1 + 
52 — — 
53 + — 
54 ~ — 
55 + — 
56 + — 
57 + 
58 ~ — 
59 — — 
60 — 
61 — — 
62 — — 
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6 7 8 9 
C a y a n ebügen- C a y a n ebügen- C a y a n b u r q a n - C a y a n ebügen-ü 
ü s a n g ü sang u u b s a n g y e k e y a y i q a m s i y - t u 

+ o r u s i b a i U l a n b a t o r c a d a l b a i s a n g 
S t a a t s b i b l . U l a n b a t o r ( I n s t . f. S p r a c h e s u d u r o r o s r b a i . 
U l a n b a t o r ( P r i v a t b e s i t z ) u . L i t e r a t u r U l a n b a t o r 
294.2 .C 13 A k a d . d . W i s s . ( P r i v a t b e s i t z ) 
(16927) 

1 + + + + 
2 + + + — 
3 + + + — 
4 + . + + + 
5 + + + + ~ 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + — 
9 + + + — 

10 + + + — 
11 - + + _ 
12 + + + _ 
13 + + + _ 
14 + — + — 
15 + + + — 
16 + + + _ 
17 + + ~ + — 
18 + + I 
19 + + / + _ 
20 + - f ~ 
21 -| + 
22 + + + 
23 + + + _ 
24 + ~ + + _ 
25 + ~ + + _ 
26 + + + _ 
27 + + + _ 
28 + + + _ 
29 + + + _ 
30 + ~ - ) - ^ _|_ 
31 + + _ _ 
32 - f + + _ _ 
33 + — + _ 
34 - + _ _ 
35 + + _(_ 
36 + + + _ 
37 + + + _ 
38 + + + + 

39 + + + + ^ 
40 + + + + 

+ 
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41 + + — — 
42 + 1 - — 
43 + + 1 + — 
44 + + + — 
45 + + — — 
46 + + + — 
47 + + + — 
48 + + + 
49 + + + 
50 + + 
51 
^2 

+ — — + 
53 + + + 
54 + 
55 + + 
56 + + + 
57 + + + 
58 — + — 
59 
60 
61 
62 

I m K o n t e x t der bisher bekannten Cayan ebügen-Gebete n i m m t die hier 
vorgelegte Anru fung Ms. or. quart 7 7 1 - 5 folgende Stellung e in : 
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41 i 
~r + — — 42 + 1 - — 43 + + J + — 44 + + + — 45 + + — — 46 + + + — 47 + + + — 48 + + + 
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I m K o n t e x t der bisher bekannten Öayan ebügen-Gebete n i m m t die hier 
vorgelegte Anrufung Ms. or. quart 7 7 1 - 5 folgende Stellung e in : 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
M s . or. fo l 5 9 4 - 6 / 7 
( V R T , N r . X X I I ) 

W e s t m o n g o l i s c h 

M s . or. oct. 4 2 2 - 8 
( V R T , N r . X X I ) 
( P o z d n e e v , O c e r k i , 86) 

W e s t m o n g o l i s c h 

H s . or. 735 
( V R T , N r . X X ) 

südliche Mongole i 

M o n g . 160 
B u d a p e s t 

M s . or . q u a r t . 771 /5 
( V R T , Nr . X I X ) 
V m t l . Nördl. Mongole i 

ö a y a n ebügen-ü 
s a n g 

S t a a t s b i b l i o t h e k 
U l a n b a t o r 294.2 C 
13 (16927) 

C a y a n ebügen-ü 
s a n g oros iba i 

U l a n b a t o r . 
( P r i v a t b e s i t z ) 

C a y a n b u r q a n - u 
u b s a n g -f-

U l a n b a t o r ( I n s t . f. 
S p r a c h e u n d 

L i t e r a t u r d . A k a d . 
d . W i s s . ) 

ö a y a n ebügen-ü 
y e k e y a y i q a m s i y t u 
c a d a l t a i sang s u d u r 
oros iba i 
( P r i v a t b e s i t z ) 

M a n t r a i n U m s c h r i f t N a m o - F o r m e l N a m o - F o r m e l N a m o - F o r m e l 
M o n g . - c h i n . T i t e l M o n g . - c h i n . T i t e l qoyosun a y a r . . . 

R a u c h o p f e r m i t 
A n r u f u n g der T n g r i 
u n d B e r g e 

B u d d h a u n d A n a n d a 
l u s t w a n d e l n a u f d e m 
J i m i s l i g - B e r g 

B u d d h a u n d ^ A n a n d a 
op fern d e m C a y a n 
ebügen 

A u f t r e t e n u n d 
B e s c h r e i b u n g des 
C a y a n ebügen 

A u f t r e t e n u n d 
B e s c h r e i b u n g des 
C a y a n ebügen 

A u f t r e t e n u n d 
B e s c h r e i b u n g des 
C a y a n ebügen 

A u f t r e t e n u n d 
B e s c h r e i b u n g des 
C a y a n ebügen 

A n r u f u n g , 
Z e i l e n 1 2 - 2 9 

H e r r s c h a f t s e r k l . des 
C a y a n ebügen 

Herrschaftserklärung 
des C a y a n ebügen, der 
a m 2. u . 16. T a g 
herabs te ig t u n d die 
v o n i h m b e s t r a f t e n 
Sünden 

Herrschaftserklärung 
des C a y a n ebügen, der 
a m 2. u . 16. T a g 
herabs te ig t u n d die 
v o n i h m b e s t r a f t e n 
Sünden 

B e l e h r u n g des C a y a n 
ebügen über seine 
M a c h t 

B e l e h r u n g des 
Öayan ebügen über 
seine M a c h t 

E i d des C a y a n ebügen 
Verkündung der 
Dhärani 

E i d des C a y a n ebügen 
Verkündung der 
Dhärani 

V e r k ü n d . d . 
Dhärani , d ie 2 7 x 
zu l esen 

A n b e t u n g der E r d - , 
W a s s e r - H e r r e n u n d 
S a k i y u l s u n 

A n b e t u n g der E r d - , 
W a s s e r - H e r r e n u n d 
S a k i y u l s u n 

M a n t r a 

N u t z a n w e n d u n g der 
Dhärani 

N u t z a n w e n d u n g der 
Dhärani 

N u t z a n w e n d u n g der 
Dhärani u . d . A n r u f u n g 

N u t z a n w e n d u n g der 
Dhärani u . d . A n r u f u n g 

T i t e l a n g a b e T i b e t . G e b e t 

1 A n r u f u n g 
1 Ze i le 2 -57 

H A n r u f u n g 

1 Ze i l e 1-62 

1 A n r u f u n g 
1 Z e i l e 1-57 

A n r u f u n g 
Ze i le 1-30 

I A n r u f u n g 
1 Z e i l e 1-57 

§8 A n r u f u n g 

g Ze i l e 5 -6 3 8 - 4 0 , 48. j 

3-strophiges 
R a u c h o p f e r g e b e t 

B e r u f u n g a u f E i d 

A n r u f u n g 
Ze i le 3 3 - 4 0 

B i t t e u m das W o h l 
v o n bogol u . s ibegen 
u . E g ü d e n - ü n o q a i 6 5 

6 5 Ähnl i che F o r m u l i e r u n g e n i n F e u e r g e b e t e n : V R T 74, egüden-deki arad boyol . . . bosiya-daki boyol noqai; V R T 8 1 , Gerün bosuya-daki 
noqai arad . . . ; R I N T C H E N , Matériaux p o u r l 'Étude d u c h a m a n i s m e Mongol , I , A s i a t . F o r s c h g , B d . 3, 23 , bosuyan-daki boyol noqai egüden-
deki ère boyol . . . 

A n r u f u n g 
Zei le 4 4 - 5 7 





K L A U S L U D W I G J A N E R T ( K Ö L N ) : 

MATHURÄ, E I N A L T E S I N D I S C H E S K U L T U R Z E N T R U M 
I M S P I E G E L S E I N E R I N S C H R I F T E N 

B e i m I n t e r n a t i o n a l e n Orientalistenkongreß i n D e l h i k o n n t e i c h 1964 n o c h v o l l e r 
B e g e i s t e r u n g H e r r n Härtel z u se inen späteren G r a b u n g e n i m Mathurä-Gebiet 
anregen , nämlich be i d e m d a m a l s gerade v o n m i r b e s u c h t e n S o n k h . S o z u s a g e n 
h e i m i s c h geworden w a r i c h i n Mathurä d u r c h m e i n e mehrjährigen F e r t i g s t e l l u n g s -
a r b e i t e n v o n H e i n r i c h Lüders ' großer u n d k o s t b a r e r H i n t e r l a s s e n s c h a f t z u e i n e m 
seit J a h r z e h n t e n i n V o r b e r e i t u n g be f ind l i chen B a n d des C o r p u s I n s c r i p t i o n u m 
I n d i c a r u m , d ie , a l s Mathurä Inscriptions ed ie r t , 1961 i n Gött ingen schließlich h a t t e 
ersche inen können. D i e d a r i n e n t h a l t e n e n M a t e r i a l i e n , S t u d i e n u n d Entwür fe h a t t e 
Lüders größtenteils lange z u v o r , i n d e n V o r k r i e g s j a h r e n 1937 /38 , i m K r e i s e seines 
„ K r ä n z c h e n s " v o r g e t r a g e n u n d z u r D i s k u s s i o n geste l l t , z u d e m er regelmäßig die 
d a m a l s j e w e i l s i n B e r l i n a n w e s e n d e n I n d o l o g e n u n d I r a n i s t e n z u s i c h n a c h H a u s e 
e i n l u d . - D e r folgende B e i t r a g se i g e w i d m e t der E r i n n e r u n g a n jenes s a g e n u m 
wobene Kränzchen i n der Sybelstraße 19 i n B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g u n d a l l e n , die 
d a r a n t e i l n a h m e n . 

[Am Schluß zu: Bl, B2, L , § nebst Zahl.] 

A m Oberlauf der Yamunä, des bedeutendsten Nebenflusses der Gangä, 
ungefähr 150 Ki lometer südlich von De lh i , liegt die seit jeher berühmte Stadt 
Mathurä. Die Orte ihrer Umgebung werden von den E inhe imischen m i t Lebens
und Liebesereignissen der mythisch-legendären vischnuit ischen H i r t e n - , H e l 
den- u n d Gottgestalt K r s n a nebst dessen liebster F r e u n d i n Rädhä verknüpft; 
ihnen vor al lem gelten heute die Wal l f ahr ten , Prozessionen u n d F e i e r n , die die 
Stadt oftmals i m J a h r festlich beleben u n d immer v i e l fernes V o l k anziehen. 

Religiöses Tre iben u n d ernste oder wilde Gläubigkeit best immten die K u l t u r 
der Stadt seit früher Zeit . D a v o n zeugen einerseits gelegentliche Mathurä-
Erwähnungen i n der alten indischen L i t e r a t u r oder i n re la t iv jüngeren 
Versionen vorliegende epische T e x t e vischnuit ischer Prägung wie H a r i v a m s a 
oder Bhägavatapuräna usw. u n d andererseits Dokumente , die z u einem 
bestimmten T e i l den Einfluß von landfremden Eindr ing l ingen erkennen lassen 
oder von Ausländern verfaßt s ind u n d v o n geschichtlicher W i r k l i c h k e i t 
durchdrungen. Letztere frei l ich wissen nur wenig v o m heute blühenden K r s n a -
K u l t z u berichten. 

A l s derartige Dokumente liegen uns v o r : die Inschr i f t en (wozu sogleich), 
Reiseberichte der chinesischen Buddhis ten F a - h s i e n aus dem vierten , Yüan-
tsang aus dem siebenten, von Europäern aus dem siebzehnten J a h r h u n d e r t , 
sowie Kriegsschilderungen von Mohammedanern u n d Engländern. - W a s i n 
Mathurä indischer Gewerbefleiß u n d Wohls tand weit über tausend J a h r e schuf, 
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verfal len ließ, sammelte, neu gestaltete u n d auftürmte, das zertrümmerte i m 
Anfang des elften Jahrhunder t s der schreckliche Glaubensfanatismus der 
Mohammedaner i n zwanzigtägiger Plünderung: einer der Tr iumphe des Su l tan 
M a h m u d von Ghazn i bei seiner neunten Indieninvasion . 

K r i e g , R a u b , Zerstörung u n d religiöse Unterdrückung beherrschten von nun 
an m i t nur z u kurzen Unterbrechungen das F e l d , bis 1803 Mathurä unter 
britische Herrschaf t fiel und R u h e und Glaubensfreiheit i n der bekannten A r t 
u n d Weise garantiert waren. D a r a n vermochten auch die zeitweisen W i r r e n des 
,Großen Aufstandes ' von 1857 wenig zu ändern. D e n n ein Handelsplatz wie 
Mathurä konnte stets florieren, wenn der Nordsüdhandel flüssig, das heißt, 
unbehindert von engen politischen oder engstirnigen geistigen Grenzen auf der 
großen Durchgangsstraße pulsieren konnte : Sie w a r - wie inschri ft l ich bezeugt 
- von alters her die Schlagader der Stadt . 

E i n glücklicher Z u f a l l hat uns so ein Inschrifttäfelchen i m Ostdialekt von 
Mägadha aus etwa dem dr i t ten J a h r h u n d e r t vor Christus beschert, das zugleich 
m i t der paläographisch ältest datierbaren Erwähnung des Stadtnamens von den 
Büffeln der Fernlaster berichtet, die sich auf der Wagenhauptstraße i n 
Marschrichtung auf (das Handelszentrum) Mathulä befinden (L937 ) . V o n dieser 
Verkehrs- u n d handelspolitischen Bedeutung der Stadt hören w i r auch aus 
Inschr i f ten , die m a n bei Mathurä selbst f a n d : E i n e aus etwa dem zweiten 
J a h r h u n d e r t vor Chr . stammende wichtige Statue wurde von einer Verehrer
schaft des Manibhadra , des Genius der Überlandkaufleute, beschriftet und 
gestiftet (§139), und etwa i m zweiten J a h r h u n d e r t nach Chr . brachten zwei 
weibliche Famil ienmitgl ieder von Karawanenkauf leuten (särthaväha) je eine 
B o d h i s a t t v a - oder J i n a - S k u l p t u r dar (§172; L 3 0 ) . 

Aber ich greife schon vor . 
U m 1850 begann m a n sich ernstl ich für archäologische Stücke (etwa aus dem 

2. J h . vor Chr . bis z u m 4. J h . nach Chr . u n d später) z u interessieren, die i m 
Gebiet u m Mathurä aus dem Boden aufgetaucht waren. Man sammelte sie und 
führte bis zur Jahrhundertwende einige zielstrebige, allerdings wenig sachkun
dige Grabungen durch, wobei sich zeigte, daß i n früher Zeit i n der Umgebung 
der Stadt eine A n z a h l von wohl meist reich ausgestatteten Anlagen bestanden 
haben muß. D ie F u n d e aus verwitterndem (meist rostrotem, oft grau getüpfel
tem) Sandstein tragen teilweise Inschr i f ten , deren Gesamtzahl heute nach 
Hunderten zählt; sie sollen die Grundlage der folgenden Betrachtung bilden. 

A u f Baute i l en , Säulenbasen, Steinpfosten u n d -tafeln, vor al lem aber auf den 
zahlreichen Sockeln von B o d h i s a t t v a - oder J i n a - F i g u r e n liest m a n die E p i 
graphe. Sie teilen uns mi t , daß es sich bei den Fundstücken zumeist u m 
bürgerliche, aber auch u m fürstliche buddhistische und j inistische Stiftungen 
handelt - auch Anhänger des Näga- oder Schlangenkults ergreifen das W o r t - , 
oder aber u m Steinkopien von brahmanischen Opferpfosten und figürliche 
Darstel lungen , indo-skythischer ' E d l e r . 

Zwischen den Inschr i f ten i n reinem Mittel indisch oder i n Sanskr i t aus den 
indischen &unga- u n d Gupta -Dynast i en (erstere i m 1. J h . vor Chr . endend, 
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letztere i m 4. J h . nach Chr . beginnend) liegt die Mehrzahl der epigraphischen 
Dokumente, die i n der offensichtlich höchsten Blütezeit von Mathurä, während 
des Regiments nordländischer Fremdl inge abgefaßt w u r d e n : E s s ind das die 
Inschr i f ten aus der Periode der (sich des Sanskr i t befleißigenden) Nördlichen 
Ksatrapa -Herrscher und vor al lem der , indo-skythischen' Kusäna-Fürsten, aus 
deren Epoche uns paläographisch wie sprachlich besonders eigenartige u n d 
zugleich besonders zahlreiche Schriftdenkmäler überliefert s ind. 

Außer den Fundstätten religiösen Charakters , von denen sogleich die Rede 
sein soll, fanden sich i n einiger E n t f e r n u n g v o n der S tadt zwischen Gebäude -
trümmern Fragmente mehrerer , indo-skythisch ' gekleideter Statuen . I h r e 
Inschr i f ten besagen, daß es sich u m Abbi lder jener Kusäna-Fremdherrscher 
(wie K a n i s k a ) handelt u n d daß diese i m 2. J h . nach Chr . dort au f garten- u n d 
teichverziertem G r u n d eine A r t von ,Ahnengalerie ' erbaut hatten , i n der die 
F iguren aufgestellt waren (§98 etc.) . D a m i t bestätigte sich endlich eine bisher 
nur l i terarisch bezeugte E i n r i c h t u n g . Zugleich aber wurde die Bevorzugung 
faßbar, die jenes Fürstengeschlecht der weit i m Süden seines Herrschaf ts 
bereiches gelegenen Stadt Mathurä angedeihen ließ. 

E i n e ähnliche Überraschung brachte die Abtragung eines damals a m 
Stadtrand befindlichen Hügels (Kankäli Tilä), der Reste von vielen u n d 
teilweise umfangreichen Gebäuden bedeckt hatte (cf. J A N E R T i n : L Ü D E R S , 

Math . I s s . , S . 39ff . ) . E s stellte sich heraus, daß dort v o m 2. J h . vor Chr . bis ins 
13. J h . nach Chr . ein bedeutendes, i n alter Zei t viel leicht das bedeutendste 
Zentrum der Jainare l ig ion gewesen war , das besonders unter den Kusäna 
geblüht hatte . Dies ergab sich vor al lem aus den weit über hundert geborgenen 
Epigraphen, - zumeist St i f ter inschri f ten, aus deren Namenbestand bereits u m 
1890 B Ü H L E R wichtige Schlüsse auf die Authentizität der l i terarischen J a i n a -
tradit ion ziehen konnte ( W Z K M 1). 

I n auffallendem Gegensatz z u der Zusammenfassung der Gebäudeanlagen 
jener Religionsanhänger an einem Ort fanden sich rings u m die Stadt Reste v o n 
Bauwerken , i n denen die Gefolgsleute des B u d d h a heimisch gewesen waren . D i e 
Menge der buddhistischen B a u t e n wie Klöster, Tempe l , Rehquienhügel usw. 
weist au f die große Bedeutung von Mathurä als Pflegestätte des buddhistischen 
Glaubens, der hier i n wohl friedlichem Nebeneinander m i t dem J i n i s m u s vor 
allem während der Herrschaft der Kusäna prosperierte. Mi t den zahlreichen 
Zeugnissen hervorragender B i ldhauerkunst geben uns viele Inschr i f ten K u n d e 
unter anderem über Einze lhe i ten der Gebäudegründungen, ihrer einstigen 
Ausschmückimg u n d Größe, sowie ihrer Benennungen. So erfahren w i r n i cht 
nur von Stiftungen buddhistischer Mönchsniederlassungen durch die wohlha
benden Kaufmannsg i lden , au f die i ch später zurückkommen werde, sondern -
auch der , indo-skythische' Großkönig H u v i s k a verband seinen N a m e n m i t einer 
bestimmten, also doch wohl seiner Klostergründung (§31). 

E s ist dies ein Zeugnis für eine für die alte Zei t typische Glaubenstoleranz; 
denn das Kusäna-Geschlecht selbst betrachtete sich wie eine Mathurä-Inschrift 
bezeugt (§99), als eingesetzt von Gnaden besonderer dem Gott S i v a zugehöriger 
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Verkörperungen u n d es s tand überdies z u den den vedischen Glaubenspraktiken 
ergebenen B r a h m a n e n i n gönnerhafter, ehrerbietiger Beziehung. 

Für die wechselseitige Respektierung der verschiedenen Priesterschaften 
jener Zei t liegt ein eindrucksvoller Beleg vor . A n der soeben erwähnten 
örtlichkeit vor den Toren der Stadt , an der das säulengeschmückte H u v i s k a -
K l o s t e r gegründet wurde, hatte zuvor schon ein Schrein der Schlangenverehrer 
ex is t ier t ; eine wichtige Inschr i f t gibt uns darüber Auskunf t (§27). Für die 
Ausgestaltung des genannten buddhistischen Klos ters n u n stiftete ein Priester 
der genannten Schlangenkultstätte eine Säulenbasis, au f der er sich und seine 
Schenkung verewigte ( § 3 4 ) . - Der volkstümliche Näga- oder Schlangen
k u l t i m Mathurä-Gebiet w i r d durch viele Personennamen wie Nägadatta, 
Nägadäsa, Nägap(r)iyä usw., eine ganze Reihe von Skulpturen und durch 
weitere Epigraphe bezeugt. Z u diesen Zeugnissen gehört auch eine Nägastatue, 
die gemäß ihrer Inschr i f t e twa i m 5. J h . nach Chr . von einem Mann namens 
V i s n u , Sohn eines Gov inda , gestiftet wurde ( § 1 6 1 ) ; wie diese beiden Namen 
zeigen (es w i r d sich u m H y p o k o r i s t i k a handeln) , entstammte der Spender selbst 
einer vischnuit ischen F a m i l i e , die dem Gotte V i s n u i n seiner Verkörperung als 
Gov inda oder K r s n a verehrungsvoll ergeben war . 

Der K r s n a - K u l t , der (wie eingangs erwähnt) i n jüngerer Zeit das Wesen der 
Stadt so entscheidend bestimmt, läßt sich an H a n d unserer Inschr i f ten bereits 
re lat iv früh nachweisen. Allerdings ist er nur erst spärlich bezeugt; das mag 
aber einfach daran liegen, daß der Boden des archäologisch so vielversprechen
den Mathurä-Gebietes noch k a u m w i r k l i c h durchforscht ist . Weitere intensive 
u n d fachkundige Grabungen würden gewiß unsere Kenntnisse i n jeder nur 
denkbaren H i n s i c h t vertiefen u n d verbreitern können. Jedenfal ls vermochte 
L U D E R S , ausgestattet m i t einem Be i t rag von A L S D O R F , u m 1 9 4 0 durch die 
Interpretat ion einer Inschr i f t aufzuzeigen (cf. § 1 1 3 ) , daß bereits u m die 
Zeitenwende westl ich der Stadt ein prächtig angelegtes Bhägavata-Heiligtum 
bestanden hat , i n dem einst Statuen von fünf Brüdern des K r s n a aufgestellt 
gewesen sein müssen. Der E i f e r , m i t dem während der Regierung des 
weitherzigen J a l a l - u d - d i n A k b a r i m 1 6 . J a h r h u n d e r t vor der Stadt die einst so 
glanzvolle u n d bedeutende Tempelanlage z u E h r e n des K r s n a K e s a v a d e v a 
erbaut worden war , läßt erkennen, daß Mathurä durch die Jahrtausende mi t 
Gedanken und Gedenken der vischnuit ischen H i r t e n - , Helden- und Gottgestalt 
des K r s n a anhing u n d anhängt. 

D a s vielfältige religiöse Leben der Stadt setzt eine (wie w i r heute sagen 
würden:) gläubige, vor al lem aber auch eine wohlhabende Gönnerschaft voraus. 
Die Menge der zeitweise wohl nach Tausenden zählenden Mönche und Nonnen 
u n d die vielen Asketen u n d Priester wollten versorgt, ihre Beziehungen z u den 
außernatürlichen Mächten und Kräften aufgewogen, ihre B a u t e n und Anlagen 
errichtet u n d erhalten sein u n d zudem mußten die dafür tätigen Handwerker 
scharen u n d Künstler entlohnt werden. 

W i e über die Spenden, so erfahren w i r aus den Mathurä-Inschriften auch 
Einiges über die wohlhabenden Stifter u n d können uns damit ein gewisses B i l d 
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über den politischen Hintergrund verschaffen sowie über den H a n d e l u n d 
Wandel der Stadt . 

B e i den meisten Epigraphen haben w i r es m i t wor tkarg formulierten 
Dokumenten z u t u n , treffender ausgedrückt: m i t mehr oder weniger formelhaf
ten Aussagen über Geber u n d Gabe. I n der Regel is t es so, daß die Inschr i f t en 
mi t dem genauen D a t u m (Herrscher]ahr, Monat, Tag ) beginnen, detaill ierte 
Personalangaben des jeweiligen Sti fters (gelegentlich m i t Berufshinweis ) ent 
halten und mi t der i m Grunde magischen Zweckbest immung der Gabe 
abschließen, beispielsweise: ,, . . . errichtet (oder dargebracht) z u m Zweck des 
Hei ls und Wohls aller Lebewesen" ( S k t . sarvasattvänäm hitasukhärtham). 

U n s sollen i n diesem Zusammenhang vor al lem die Auskünfte über die 
bürgerlichen Stifter beschäftigen. Deshalb w i r d hier au f die mönchischen wie 
auf die fürstlichen Spender ebenso wenig eingegangen werden wie au f die Geber 
aus der hochgestellten Beamtenschaft , deren z u m T e i l fremdartige T i t e l jedoch 
die gelegentlich i n Mathurä vertretenen Inst i tut ionen charakteris ieren mögen; 
so s ind uns gemäß den Inschr i f ten verschiedenartige u n d oft großzügige 
Schenkungen überliefert v o m : Kälaväla, N i y a v a d a k i , Ksaharäta, sowie v o m 
Mahädandanäyaka (etwa Großgeneral), Balädhika (etwa Heerführer), 
Asvavärika (etwa K a v a l l e r i s t ) , Visväsika (etwa Geheimer R a t ) , G a n j a v a r a 
(Schatzmeister) , Äbhyantaropasthäyaka (Aufwärter bei den F r a u e n z i m m e r n ) . 
Viel leicht gehört auch noch der Räja(s)näpita, der königliche Bader , dazu , der 
seinen Namen vor wohl zweitausend J a h r e n a u f eine sonst glatte Steinplatte 
einmeißeln ließ (§75). E n d l i c h sei hierzu die Posit ion eines Dorfoberhaupts 
(grämika) erwähnt, dessen Schwiegertochter eine besondere J i n a - F i g u r stiftete 
(B1.11) . 

WTar von der besonderen Bedeutung des Transi thandels für die Stadt u n d den 
Karawanenkauf leuten schon zuvor die Rede, so ist aus anderen inschri ft l ichen 
Angaben auf eine vielfältige heimische Gebrauchs- u n d L u x u s i n d u s t r i e z u 
schließen. 

V o n dem einstigen Holzre i chtum des Mathurä-Gebietes, von dem der Chinese 
Yüan-tsang i m siebenten J a h r h u n d e r t vor al lem hinsicht l i ch der Mangohaine 
und später die Mohammedaner bezüglich des Nutzholzes z u berichten wußten, 
zeugen nicht nur die ausgegrabenen Steinkopien von Holzba lken nebst ihren 
Schnitzereien, - epigraphisch überliefert ist uns etwa aus dem 2. J h . nach Chr . 
die E x i s t e n z eines Mangoklosters (Cütakavihära §79); ferner unterhielt eigens 
die Gilde der Holzkaufleute eine nach ihr benannte Mönchsniederlassung, den 
Kästhikiya Vihära (§157), u n d eine andere Inschr i f t (L23a ) spricht v o n der 
St i f tung einer Gruppe von Zimmermannsfrauen (vardhakininäm). 

Die Ausbeute der geologisch bekannten Eisenlagerstätten des B e z i r k s bereits 
i m 2. J h . nach Chr . mag durch Darbringungen von Ste inskulpturen zweier 
verschiedener Eisenschmiedemeister (lohikakäraka) bezeugt sein ( B l , 2 1 ; 
B2 ,18) . Überdies w i r d uns berichtet von der Schenkung der Schwiegertochter 
eines Eisenkaufmanns , lohaväni(j)a ( B l , 4 ) . 

Auffälligerweise war diese F r a u die Tochter eines Juwel i e rs , ma(n)ik(ä)ra. 
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D u r c h die K e t t e n u n d den Körperschmuck mancher der au f uns gekommenen 
Mathurä-Steinfiguren ist uns die prachtvolle Arbe i t dieser Künstler bekannt, 
die bei ihrem H a n d w e r k Unterstützung bei der nicht minder kunstfertigen 
Handwerkerschaft der Goldschmiede gefunden haben müssen. 

Angehörige dieser Zunft s ind i n Mathurä mehrfach belegt. Vie l le icht steuerte 
der Flußsand der Yamunä seinen Be i t rag zu dem edlen Arbei tsmater ia l dieser 
K u n s t h a n d w e r k e r bei. E t w a i m 2. J h . nach Chr . spendete die Tochter eines 
H a i r a n y a k a eine J i n a - S k u l p t u r (B2 ,23) , brachte die F r a u eines S a u v a r n i k a eine 
B o d h i s a t t v a - P l a s t i k dar (§150). Aber auch schon aus dem J a h r h u n d e r t vor der 
Zeitenwende sind uns paläographisch datierbare Zeugnisse des Re i chtums der 
Goldschmiede bekannt, deren Geschäft die Wohlhabenheit auch der städtischen 
Herrenschicht für jene frühe Zeit voraussetzt. Während der Öunga-Zeit 
vermochte so ein S a u v a r n i k a die E r r i c h t u n g eines B a u w e r k s zu unterstützen 
(§168) u n d die Gilde der Goldschmiede konnte es sich gar erlauben, eine 
buddhistische Mönchsniederlassung, den Suvarnakäravihära, zu unterhalten 
(§89). 

W i e w i r aus den Inschr i f ten erfahren, muß i n Mathurä i n alter Zeit schon das 
Gewerbe der Stoffherstellung geblüht haben. Zunächst sei die St i f tung vermut 
l i ch doch einer Färberfrau (rayagini für r a j a k i n i ? B l , 5 ) an die J a i n a s erwähnt; 
sie würde entgegen ihrer niedrigen K a s t e auftreten, u n d es wäre deshalb 
anzunehmen, daß sie z u einer begüterten F a m i l i e gehört hat . Wei terh in hören 
w i r von der F r a u eines Kärpäsika, eines Mannes, der seinen Wohlstand der 
Beschäftigung m i t Baumwol le verdankte (§15). Die Tuchmacher (prävärika) 
erscheinen i n fünf verschiedenen Inschr i f ten m i t Stiftungen für Buddhisten , 
J i n i s t e n u n d für Näga-Schreine (§§7;81;124;133; B2,39) und ihre Gilde war , 
wie überdies epigraphisch bezeugt is t , i n der Kusäna-Zeit reich genug, u m für 
den Bes tand eines buddhistischen Klosters , das heißt, für ihren 
Prävärikavihära aufkommen zu können (§74). E s scheint nicht ausgeschlossen, 
daß ihre Gewebeproduktion n icht nur zur Anfert igung von Kle idung , mantel 
artigen Umhängen usw. diente, sondern auch zur Herstel lung der i n der 
Handelsstadt laufend benötigten Wagenplanen beitrug. Das Rohmater ia l für 
diese Stoffe mag das H i n t e r l a n d von Mathurä geliefert haben, für dessen 
F r u c h t b a r k e i t die Menge der r ingsum verstreuten Dörfer spricht, die (wie die 
Fundstätten der Inschr i f ten zeigen) schon i n früher Zeit exist iert haben 
müssen. 

Aber nicht nur Zeugnisse materiel len Wohlstands der Stadt sprechen z u u n s ; 
auch die Vertreter der schönen Künste, von den B i ldhauern und Bauleuten 
ganz abgesehen, nahmen an der Blüte von Mathurä t e i l : So verehrte eine i m 
Mathurä des zweiten Jahrhunder ts namhafte Schauspieltruppe den Schlangen
fürsten D a d h i k a r n a m i t einer großen Steinplatte (§27) und das Sivayasä 
„Ruhmesglanz des & i v a " genannte Weib eines Tänzers vermochte i n weit 
früherer Zeit den sittenstrengen Jaina-Mönchen eine kostbare Ta fe l zu überant
worten (B2 ,5 ) . I n diesen Reigen gehört schließlich die V a s u , der Wirtschafts 
blüte liebstes K i n d , eine Hetäre (ganikä), die m i t ihrer gesamten Dienerschaft, 
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m i t Schwester, Tochter und Sohn zusammen m i t ihrer Mutter , der Hetäre 
Lonasobhikä, der , ,Anmutsprangenden", auszog, u m (wie sie berichtet) den 
Jaina-Heilsträgern eine wahrhaf t fürstliche St i f tung darzubieten u n d zugleich -
u m durch eine überaus prunkvol le Steinreliefplatte wortreich von sich reden z u 
machen (L102 ) . 

Schenkungsinschriften von Parfümeuren (gandhika B l , 7 ; 2,16) einerseits u n d 
andererseits von ,Patr i z i e rn ' (sresthin B l , 2 ) und Geschäftsleuten (vyavahärin 
§65) vermögen dem B i l d weitere Farb igke i t zu verleihen, das die oft fragmenta
risch erhaltenen und teilweise i n mühsamer K l e i n a r b e i t z u entziffernden 
Inschri f ten uns v o m alten Mathurä u n d dem dort i n alter Zeit pulsierenden 
Leben überliefert haben 1 . 

1 D i e obigen S i g l e n b e d e u t e n : B l , . . . : G . Bühlers I n s c h r i f t e n n u m m e r n i n : 
E p i g r a p h i a I n d i c a 1.1892; B 2 , . . . : d i t o i n : E p . I n d . 2 . 1 8 9 4 ; L . . . : H . Lüders , L i s t of 
B r a h m i I n s c r i p t i o n s ( A p p e n d i x t o : E p . I n d . 1 0 . 1 9 1 2 ) ; § . . . : H . Lüders , Mathurä 
I n s c r i p t i o n s , u n p u b l i s h e d papers ed i ted b y K . L . J a n e r t ( w i t h I n d i c e s a n d 
B i b l i o g r a p h y e t c . ) , A b h a n d l u n g e n der A k a d . der W i s s . i n Gött ingen, Phü.-hist . 
K l a s s e 3 ,47 .1961 . 



B E R N H A R D K Ô L V E R ( S T O C K H A U S E N ) 

A R I T U A L MAP F R O M N E P A L 
W i t h 3 P l a t e s 

§ 1. T h e religious history of Nepal is characterized, not only by the we l l -
known interpénétration of H i n d u i s m and B u d d h i s m , but also by numerous and 
unorthodox developments of theological doctrine and practice that , at least 
u n t i l now, have not yet been proved to stem from I n d i a . Repeatedly, local 
chronicles te l l us , kings have called B r a h m i n s into the Va l l ey , who w i l l 
presumably have had some concern for the pur i ty of the creed they were to 
further . T h e i r efforts at establishing orthodoxy have failed again and again : 
neither did they succeed i n obliterating local, p re -Hindu cults, nor could they 
entirely prevent Newar religious thinkers , be they B r a h m i n s or Karmâcâryas or 
(Jyâpu, i.e. peasant) Âcàjûs, from adapting and developing tradit ional H i n d u 
patterns and turning them to their own use. 

T h e paint ing given on P la te I is a case i n point 1 . A t first sight, th is looks 
l ike a T a n t r i c mandala , not quite conforming to the usual type i n that i ts centre 
is of rhomboid shape, but otherwise not so v e r y different from the customary 
aids to meditation and invocation of a deity. 

F r o m such mandalas, though, the painting differs i n one essential respect. A s 
i t stands, i t is a pictorial representation of one of the three old R o y a l Cities of 
the V a l l e y of K a t h m a n d u , v i z . , B h a k t a p u r . Not only can most of the deities 
depicted be actual ly found w i t h i n the town, but the relat ive position of shrines 
is exac t ly mirrored i n the painting. 

T h e shape of a mandala is usual ly determined by theory, which dictates 

1 T h e p a i n t i n g is t h e p r o p e r t y of P t . Ratnarâ j Sarmâ, of I c h u , B h a k t a p u r . I t w a s 
p a i n t e d a b o u t 50 y e a r s ago b y a B h a k t a p u r P u m (the Newârï t e r m for Citrakâr) 
a c c o r d i n g to t h e i n s t r u c t i o n s of P t . Madhukumâr Sarmâ ( R â j u p â d h y â y ) , t h e f a t h e r 
of t h e present owner , w h o c l a i m s , h o w e v e r , t h a t i n des igning t h e p a i n t i n g h i s f a t h e r 
d r e w u p o n a s i m i l a r , o lder m a p w h i c h m i g h t e v e n t o d a y be k e p t somewhere i n t h e 
house of t h e f a m i l y . A p e r f u n c t o r y s e a r c h , h o w e v e r , f a i l e d to t r a c e t h i s . -

T h e m a p w a s f i r s t p u b l i s h e d b y A U E R a n d G T T T S C H O W 1 9 7 3 , p . 3 8 . I a m m u c h 
obl iged to P t . R A T N A R Â J È A R M Â for t h e p e r m i s s i o n to h a v e i t photographed , a n d to 
M r . P T J R N A H A R S H A B A J R A C H A R Y A , M r . D E V I P R A S A D L A M S A L , M r . B T J D D H I S A G A R 
P A R A J T J X I , a n d M r . J A N A K L A L S H A R M A , a l l of t h e Purâtat tva Vibhâga of H . M . G . , 
for a d v i c e . M y greates t debt i s , of course , to N". G U T S C H O W , for repeated d iscuss ions . 
T h e p r i n c i p l e s t h a t t h e p a i n t i n g a t t e s t s v e r y s t r i k i n g l y c o n f i r m h i s bas ic a s s u m p 
t i ons a b o u t t h e s t r u c t u r e of B h a k t a p u r . 

T h e ident i f i ca t i ons of t h e shr ines are G T J T S C H O W ' S , whose l o ca l i za t i ons are 
r e p r o d u c e d on M a p s I a n d I I . 

I m u c h regret t h a t i t w a s imposs ib le to h a v e P l a t e I p r i n t e d i n colour. 



A R i t u a l M a p f r o m N e p a l 6 9 

actual execution. T h e paint ing under discussion, however, can be v iewed as a 
description of existing conditions. T h i s is the aspect we emphasize b y call ing i t a 
map. T h i s label , of course, does not preclude a n esoteric interpretation, which 
w i l l indeed have been the reason for hav ing the picture painted. 

T h e interpretation of the paint ing Mali of course have to depart from its 
description. 

§ 2. Paraphernalia. Cremation Grounds. 

T h e entire sector outside the rhomboids cannot w i t h any certa inty be related 
to B h a k t a p u r . T h e landscapes enclosed i n cartouches jus t might depict actual 
scenery - some of the peaks of the lower mounta in range as we l l as the snow
capped mountains i n the north and north-west one fancies to recognize. S t i l l , 
the painting is not i n any sense an exact rendering of the ac tua l landscape; a 
snow-covered mountain, e.g., is of course not found south-west of B h a k t a p u r 2 . 

T h e representation of the eight smasanas (cremation grounds) seems to a i m at 
a fa i thful repetition of convention. T h i s is v e r y fu l ly given i n M E I S E Z A H L 1974, 
passim; cf. T u c c i 1969, pp. 40 sq. 

§ 3. Astamatrka. 

T h e outermost rhomboid holds the pictorial representations of the E i g h t 
Mothers (Astamdtrkds), their names being (1) B r a h m a y a n i ( E ) , (2) M a h e s v a n 
( S E ) , (3) K a u m a r i (S ) , (4) V a i s n a v i ( S W ) , (5) V a r a h l ( W ) , (6) I n d r a y a n I ( N W ) , 
(7) Mahaka l i (N ) , (8) Mahalaksmi ( N E ) . F r o m the map on P l a t e I I I the reader 
w i l l see how this symmetr i ca l arrangement is , by and large, reflected by the 
position of A s t a m a t r k a sanctuaries (pithas) w i t h i n - or, more preciseby, on the 
outskirts of - the t own of B h a k t a p u r . Fac tors of local topography have of 
course modified the ideal p a t t e r n ; s t i l l , the re lat ive position of shrines tall ies 
w i t h the sequence prescribed. 

T h e E i g h t Mothers are said to be grouped around the goddess T r i p u r a s u n d a r i 
who i n the picture is given i n the centre of the red triangle. T h i s theoretical 
connection seems reflected i n r i t u a l . D u r i n g the Dasaim festivities, the populace 
pay a v i s i t to the A s t a m a t r k a pithas on eight successive days . Af ter hav ing thus 
gone through the sequence from B r a h m a y a n i to Mahalaksmi , on the tenth day 
(Vijayadasami) they w i l l pay obeisance to T r i p u r a s u n d a r i , whose pitha is 
located w i t h i n the town, i n T i b u k c h e m W a r d (see Map I , p. 70, No. 1). 

§ 4. Astabhairava. 

T h e middle rhomboid shows two sets of figures, one painted w i t h the halo 
surrounding the entire body, called prabhdvali, the second set wi thout this halo. 

2 I T . W I E S N E R d r a w s m y a t t e n t i o n to t h e f a c t t h a t t h e t y p e of l a n d s c a p e p a i n t i n g 
used i n t h e car touches is t y p i c a l l y W e s t e r n ; hence , t h e p a i n t e r m u s t h a v e h a d some 
t r a i n i n g of W e s t e r n i n s p i r a t i o n , e i ther t h r o u g h t h e a g e n c y of R a n a p r i n c e s or 
d i r e c t l y f r o m I n d i a . 



P l . I I . M a p I . C e n t r e . Mahávidyás . 
1. Tripurasundarí 4 - 6 . Trikunda Qaneéa 7 - 1 3 . Mahávidyás 10. B h a i r a v I 
2. Bhairavnáth 4. Bálákhu Caneé 7. Kál l 1 1 . Bagalá 
3. Bhadrakálí {dyocherh) 5. Calákhu G a n e s 8. Tárá 12. Mátañgi 

6. Mulákhu G a n e s 9. Bhuvaneávari 13. K a m a l á 
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F o r the second group, see § 8a, below. T h e first group, doubtless the more 
important one, represents the E i g h t B h a i r a v a s (Astabhairava): (1) As i tahga ( E ) , 
(2) R u r u ( S E ) , (3) Canda (S ) , (4) K r o d h a ( S W ) , (5) U n m a t t a ( W ) , (6) K a p a l i s a 
( N W ) , (7) B h i s a n a (N) , (8) S a m h a r a ( N E ) . T h e y are again found i n B h a k t a p u r , 
manifesting themselves i n the shape of large stones, the location of which is 
given on Map I I , p. 72. 

I n theory, they might be, and indeed by some are, referred to the B h a i r a v a of 
the central triangle, who is said to s tand for the big B h a i r a v n a t h temple 
immediately south-east of the N y a t a p o l Pagoda. I n the present state of our 
knowledge, this attr ibut ion seems somewhat uncer ta in : I do not know of a 
r i t u a l observance t h a t would solely l ink the A s t a b h a i r a v a to the B h a i r a v n a t h 
temple. U n t i l a reference of this type is found, the at tr ibut ion seems open to 
doubt, especially since the B h a i r a v a of the innermost triangle would admit of a 
different - and probably correct - interpretat ion : see below, § 7. 

§ 5. Astaganesa. 
T h e innermost rhomboid again shows two sets of d iv ini t ies , one of which is 

characterized by a prabhdvali. These are identified as the E i g h t Ganesas 
(Astaganesa); for the figures adjoining them, see § 8b, below. 

T h e deities treated hitherto are l inked by doctrine: the E i g h t Mothers and the 
E i g h t B h a i r a v a s form a u n i t y i n a sense t h a t surpasses the function of 
the gods taken singly. T h i s is not demonstrably the case w i t h the E i g h t 
Ganesas. One is of course tempted to v iew them as representations of the eight 
chief avataras of Ganesa : V a k r a t u n d a , E k a d a n t a , Mahodara, G a j a n a n a , 
Lambodara , V i k a t a , V i g h n a r a j a , and D h u m r a v a r n a , as they are given i n the 
Mudgalapurana 3 . However , I have found nobody i n B h a k t a p u r who both knew 
of these avataras and thought to apply them to the Astaganesa of the picture. 
T h e only identification t h a t could be obtained is a purely geographical one: 
eight of the numerous Ganesas of B h a k t a p u r are singled out and said to be 
represented i n the painting. These are (1) the T v a c a Ganes ( E ) , (2) the J e m l a 
Ganes ( S E ) , (3) the Pombho Ganes (S ) , (4) the K o m t v a , Ganes ( S W ) , (5) the 
Maco Ganes ( N W ) , (6) the Comga Ganes ( ' N W ' ; w a y before the town, i n 
westerly direction), (7) the L a t a Ganes ( N ) , and (8) the K v a t h a t n d a u Ganes 
( N E ) . T h e i r location is again given on Map I I : see p. 72. 

§ 6. A n interesting problem that can only be outlined i n the present context is 
posed by the interrelation of the E i g h t Matrkas , E i g h t B h a i r a v a s , and E i g h t 
Ganesas. T o put i t briefly, the question is whether these three sets of eight 
should be considered as separate systems, or whether they manifest a single 
underlying idea. 

Several circumstances point to the second solution. Among the B h a k t a p u r 
Navadurga dancers, e.g., we find masques of seven of the E i g h t Mothers 
(significantly, Mahalaksmi is omitted, her place being taken by a portable 

3 M u d g a l a p u r a n a 20, 5 - 1 2 : see K a l y a n , G a n e s - a r i k a , p. 335. 
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shrine) , plus one masque of Ganesa, plus one of B h a i r a v a . A s imi lar relation 
obtains between Ganesa and the S a p t a m a t r k a : see G E T T Y 1971, p. 11 sq. 
Ganesa is added to the A s t a m a t r k a i n a contemporary Nepalese account of 
B h a k t a p u r 4 . T h e same arrangement is found on m a n y toranas of dyochems 
('god-houses') holy to Matrkas , and such toranas usual ly also show B h a i r a v a : 
one, e.g., is being kept i n the B h a k t a p u r Museum; others are s t i l l i n in situ5. T h e 
Mahaganapatisahasranamastotra briefly touches upon the same connection, 
calling Ganesa astamatrsamdvrtah and astabhairavasevyah6. 

T h u s , the relation between these three types of deities cannot be doubted. 
B u t while the juxtaposi t ion of a s t a m a t r k a and ^ s f a b h a i r a v a does not present a 
serious problem, the addition of Eight Ganesas is less straightforward. 

I n v iew of the fact that both texts and r i t u a l do show Ganesa i n connection 
w i t h the E i g h t Mothers, the one-to-one correspondence of our picture was 
perhaps suggested by the fact t h a t an image of Ganesa w i l l usual ly be found 
w i t h i n the precincts of a pitha holy to a M a t r k a ; moreover, the L a t a Ganes is 
situated on the v e r y h i l l that houses M a h a k a l i , though the two sanctuaries v e r y 
probably are of separate origin. T h e solution of the entire complex is only to be 
expected from an account of the nature and history of the god whom the 
Nepalese at present worship under the name of Ganesa. 

§ 7. Central Triangle. Trikunda Canes'a. Tripurasundari. Bhairava and 
Bhadrakdli. 

T h e red triangle which forms the centre of the mandala again holds two 
groups of deities. 

a) T h e figures next to the three corners are Ganesas. T h e y are unanimously 
identified as (1) the B a l a k h u Ganes ( N E ) , (2) the C a l a k h u Ganes ( S E ) , and (3) 
the M u l a k h u Ganes (W) . F o r their location, see the map on p. 70. T h e y go 
by the collective name of Trikunda Ganesa, and the terr i tory they enclose is of 
special importance to the town of B h a k t a p u r : i t is w i t h i n the area of this 
triangle t h a t B r a h m i n s are to l ive . A c t u a l fact to th is v e r y day largely conforms 
to this in junct ion : houses of B r a h m i n s describe a k i n d of crescent round the 
roya l palace t h a t forms the northern boundary of the D a r b a r Square, w i t h the 
B a l a k h u and the M u l a k h u Ganes as i ts horns. 

b) T h e goddess seated i n the centre of the triangle is T r i p u r a s u n d a r i . T o her 
right, we see B h a i r a v a , and to her left, B h a d r a k a l i . T h i s pair refers to the New 
Y e a r (Bisket Jatra) celebrations, the most important fest iva l i n the B h a k t a p u r 

4 M U N A M K A S M I 1968, p . 1 . S t r a n g e l y enough , he d e v i a t e s f r o m t h e o r y , i n f a v o u r of 
a c t u a l f a c t s , s a y i n g [. . .] purvamd brahmdyanl, dgneya konamd mahesvarl, daksinma 
kumdri ra vaisnavl, nairrtya konamd vdrdhi, pascimmd indgdl ganes, vdyavya konamd 
indrdyanl, uttarama mahakali, liana konamd mahdlaksml ra blcmd srl[-]tripurasun-
darl ddi devlganaharu(as\amatrkd)le virajmdn bhaeko yo dhdrmik sthdn ho. ( loc . c i t . ) 

5 See the d e s c r i p t i o n of a s i m i l a r t o r a n a f r o m a K i r t i p u r t e m p l e t o G a n e s a i n 
O L D F I E L D 1880, v o l . 1 , p. 1 2 9 f . : t h i s also c o n t a i n s a B h a i r a v a . 

6 M a h a g a n a p a t i s a h a s r a n a m a s t o t r a , v . 147 (p. 568) . 
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calendar. T h i s assessment was obviously shared by the author of the map. 
B h a i r a v a and B h a d r a k a l i represent the two chariots (rathas) the procession of 
which is the nucleus of the rites that usher i n the New Y e a r . 

T h e location of the two deities who adjoin Tr ipurasundar i only part ia l ly 
reflects geographical facts. T h e place assigned to B h a i r a v a , south of Tr ipurasun 
dar i (whose pitha is i n T ibukchem) , corresponds to r e a l i t y : i n i ts disassembled 
state, the B h a i r a v a chariot is kept next to the B h a i r a v n a t h temple i n T a u m a d h i 
Square, i.e. roughly south of Tr ipurasundar i ' s pitha, as the painting says. 
B h a d r a k a l i , however, is not north of Tr ipurasundar i , as the picture would have 
us believe. I n B h a k t a p u r , she is equated w i t h the M a t r k a V a i s n a v i . T h i s 
goddess i n an A s t a m a t r k a context is a lways called V a i s n a v i , while i n connection 
w i t h B i s k e t J a t r a and i ts chariots she a lways goes by the name of B h a d r a k a l i . 
W h a t the map refers to is , i n a l l probabil ity, not the V a i s n a v i pitha given as No. 
4 on Map I I 8 , but rather her dyochem, i.e. the place where her appurtenances are 
kept . T h i s is s i tuated due west of the B h a i r a v n a t h temple, i.e. to the south-west 
of Tr ipurasundar i . W e thus have to conclude that the in junct ion to observe 
symmetry i n a mandala overrode the author 's desire to reproduce the 
geography of his town. T h i s is the only place where he permits himself a gross 
distortion of facts 7 . 

§ 8. Siddhas. Mahavidyas. 

T h e two series of figures that adjoin the As tabha i rava and the Astaganesa 
present a number of problems that cannot be completely solved at present. T h e 
B r a h m i n possessor does not know whom they are to represent. T h u s , the logical 
next step was to consult local painters (Citrakdrs), who s t i l l work according to 
their books. A B h a k t a p u r and a K a t h m a n d u C i t rakar agreed i n their 
identification. W i t h both of them, the figures are not matters of everyday 
knowledge: they named them by referring to their manuscripts . 

a) T h e series adjoining the A s t a b h a i r a v a are, according to these authori
ties, eight Siddhas, who are named as follows: 

Direct ion B h a k t a p u r C° K a t h m a n d u C° 

( 1 ) N E Macharipa Macharipa 
(2) E Vagar ipa D h u m a r i p a 
(3) S E Nagaripa Vagpa 
(4) S N a k u r i p a N e k u r i p a 9 

(5) S W K u k k u r l p a K u k k u r l p a 

7 A p a t t e r n w i t h B h a i r a v a as daksindmndya a n d B h a d r a k a l i as uttaramndya i s 
f o u n d i n t h e T a n t r a r a h a s y a , q u o t i n g t h e D e v y a g a m a : see W O O D R O E E E : S a k t i a n d 
S a k t a . 7 t h ed . M a d r a s 1969, p p . 95 sq . - F o r the B h a k t a p u r B i s k e t J a t r a f e s t i v i t i e s , 
see G U T S C H O W a n d K O L V E R ( f o r thcoming ) , P l a t e s 9 - 1 3 . 

8 T h e pitha of V a i s n a v i is e n t i r e l y d i sregarded i n t h e N e w Y e a r f e s t i v i t i e s , a n d t h e 
c h a r i o t s do no t come a n y w h e r e n e a r i t . 

9 N e w a r i nyakuli [ K a t h m a n d u d i a l e c t ; = nakuli i n the B h a k t a p u r d ia l e c t ] ' h o r n ' . 
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(6) 
(7) 
(8) 

W 
N W 
N 

Japaripä 
Bintiripä 
Pätravipä : 

2 

Virapä 

These names do not seem connected w i t h the B h a k t a p u r manifestations of 
the N a t h cult . Some modification of this is followed by the B h a k t a p u r Kusle 
( ' tai lors ' ) , out-castes who, i n contrast to other untouchables, are tradi t ional ly 
i t allowed to l ive w i t h i n the town. Questioning of two K u s l e made i t quite clear 
that religious practices specific to their group are exc lus ive ly centered around 
the Gorakhnath shr ine ; they know of none other of the Nine N a t h S iddhas 1 1 , 
nor are they involved i n the Matsyendranath fest iva l t h a t forms such a 
prominent feature of the religious year of the town of P a t a u 1 2 . 

Again , i t is difficult to say whether these eight Siddhas are to be connected w i t h 
the 84 Siddhacaryas of the Buddhis ts , as some of the names would suggest 1 3 . See
ing that the names come from Ci t rakars , who are no t radi t ional ly l iterate group, 
is quite possible that some corruption might have crept i n . Furthermore , D A S 
G U P T A ' S tables show t h a t variat ions w i t h i n the l is t of the 84 Siddhas are by no 
means inconsiderable. S t i l l , i t is somewhat strange to see figures t h a t quite 
definitely have B u d d h i s t implications referred to i n a picture t h a t i s , to a l l 
intents and purposes, H i n d u . 

T h e identification and interpretation of the Siddhas is so tentat ive because 
they, as the only set of figures i n our picture, seem to lack a counterpart in reality. 
While the other deities can a l l be found i n B h a k t a p u r or i ts immediate v i c i n i t y , 
neither G U T S C H O W nor I have succeeded i n tracing any spot t h a t is dedicated to 
the Siddhas. T h i s is a most noteworthy deviat ion from the idea t h a t seems to 
underly the picture (see pp. 77 sqq.). T h e present state of our knowledge of 
Nepalese iconography - and indeed religion - being w h a t i t is , i t is by no means 
inconceivable t h a t both lines of interpretation which have been suggested i n the 
preceding are wrong 1 4 . 

b) T h e goddesses next to the Astaganesa are var ious ly identified. Whi l e a 
pandita versed i n T a n t r i k knowledge, though not i n iconography, th inks they 
might symbolize the E i g h t Accomplishments of a perfect sadhaka, the 
As tas iddh i 1 5 , both C i t rakars independently of each other agree they belong to 

1 0 = P a t r a d i p p a ? 
1 1 F o r these , see B R I G G S 1 9 7 3 , p p . 1 3 6 sqq . , D A S G U P T A 1 9 6 9 , pp . 2 0 6 sqq . 
1 2 See L O C K E 1 9 7 3 , p a s s i m , esp. p p . 9 1 s q q . 
1 3 D A S G U P T A 1 9 6 9 , p. 2 0 3 ; cf. B H A T T A C H A E Y Y A 1 9 6 4 , pp. 8 4 sq . K u k k u r i p a d a 

u n f o r t u n a t e l y occurs b o t h i n a N a t h a n d i n a B u d d h i s t c o n t e x t . 
1 4 P t . J A N A K L A L S A R M A . t h i n k s t h e f igures are m e a n t to represent t h e A s t a d i k p a l a 

- b u t t h i s i d e n t i f i c a t i o n is v e r y d i f f i c u l t f r o m a n i c o n o g r a p h i c a l p o i n t of v i e w . -
E x t e n s i v e m a t e r i a l s on Nepa lese i c o n o g r a p h y h a v e been co l lec ted b y M r . K R I S H N A 
D E V , of t h e A r c h a e o l o g i c a l S u r v e y of I n d i a , d u r i n g h i s t w o - y e a r s t a y i n N e p a l . Once 
these m a t e r i a l s are accessible ( w h i c h , f r o m a n I n d i a n p o i n t of v i e w , seem to be 
h i g h l y a n o m a l o u s ) , w e s h a l l be ab le to i d e n t i f y images w i t h greater a u t h o r i t y . 

1 5 T h e y are l i s t e d , e.g., i n B h a g a v a t a p u r a n a 1 1 . 1 5 . 3 - 5 , 1 0 - 1 7 [ed. N S P ] . T h e 
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the D a s a m a h a v i d y a group. Before entering into their discussion, we have to 
recapitulate topographical facts. 

T h e B h a k t a p u r D a s a m a h a v i d y a are venerated i n sanctuaries of widely 
differing size and shape, ranging from an unhewn stone (to Matangi) to the 
shrine of B h a i r a v i , wh i ch is four metres i n height. F r o m theory, they look l ike a 
system that ought to be on a par w i t h the Matrkas etc. B u t i f this is so, i t is not 
borne out by the arrangement of their sanctuaries, which follows no principle 
that I can recognize. Aga in , there are texts that connect the Mahavidyas to 
manifestations of B h a i r a v a 1 6 . I n our painting, however, they are related to 
Ganesas, a connection for whi ch I cannot quote scr iptural authori ty . 

T o re turn to the painting. Whi le the B h a k t a p u r C i t r a k a r is perfectly certain 
that the eight figures under discussion do represent eight of the ten Dasamaha-
v idyas , he was unable, or perhaps not wi l l ing , to name them. T h e K a t h m a n d u 
C i t r a k a r produced the following l i s t : (1) T a r a , (2) Tr ipurasundar i , (3) B a l a s u n -
dar i , (4) B h a i r a v i , (5) Matangi , (6) Baga la , (7) Mahalaksmi , and (8) K a l i . These 
names only par t ia l ly t a l l y w i t h those usual ly assigned to the Dasamahavidyas . 
I t is even stranger that the picture shows only eight members of a group of 
deities the v e r y name of which states t h a t there ought to be ten. E v e n i f we 
should decide to discard the Chinnamasta shrine near the Nyatapo l Pagoda 
(which is peculiar as to external appearance and not unanimously identified), 
the i rregular i ty is only par t ia l ly removed. 

Aga in , there is the irregular i ty of designations. A t first sight, the names just 
quoted do not inspire confidence: i t is , to put i t mi ld ly , surprising to see the 
names of two goddesses repeated who have already appeared w i t h i n the 
A s t a m a t r k a context. B u t a glance at P la te I shows that the pictorial 
representations of Mahalaksmi as Matrka, and Mahalaksmi as M a h a v i d y a , 
T r i p u r a s u n d a r i as M a h a v i d y a and Tr ipurasundar i i n the centre of our painting, 
are not identical . 

T h e names, however, are not as a rb i t rary as they look. Pratapas imhadeva , i n 
his invaluable B r h a t p u r a s c a r y a r n a v a , quotes three verses from the $ a k t i -
samgamatantra which teach the relation between Mahavidyas and their 
B h a i r a v a s . Neither the B h a k t a p u r B h a i r a v a s , nor the Mahavidyas of that town, 
follow this l i s t - but there are suggestive parallels between the C i t r a k a r names 
and those from the t a n t r a . T h e evidence is summarized i n the following table, 
col. I giving the designations customarily employed for the B h a k t a p u r shrines; 
col. I I repeating the K a t h m a n d u C i t r a k a r ' s identifications of the goddesses i n 
the p ic ture ; col. I l l quoting the l ist culled from the ^akt isamgamatantra . 

connec t i on rests on the i n t e r p r e t a t i o n of S i d d h i as s"akti of G a n e s a ; t h i s is v o u c h e d 
for e.g. b y B r h a t p u r a s c a r y a r n a v a ( v o l . 2, p . 2 0 7 : iaktih siddhir ganes'asya) - w h i c h is 
a Nepalese c o m p i l a t i o n . 

1 6 See B r h a t p u r a s c a r y a r n a v a , v o l . 1 , p . 20. T h e s e , h o w e v e r , are not t h e 
A s t a b h a i r a v a . 
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I I I I I I 1 7 

K a l i 
Tärä 
Tr ipurasundar i 
B h u v a n e s v a r l 
B h a i r a v i 
Chinnamastä 
Dhümavati 
Bagalä 
Mätangi 
Kamalä 

K a l i 
Tärä 
T r i p u r a s u n d a r i 
Bälasundari 
B h a i r a v i 

K a l i k a 
Sundar i 
Tärä 
Chinnamastä 
Bhuvanä 
Dhümrä 
Mahälaksmi 

Mätangi 
Bagalä 
Mahälaksmi 

B h a i r a v i 
Mätangi 
Bagalä 

T h e present paper is not the place for a detailed account of the concepts and 
iconographical manifestations associated w i t h the D a s a m a h a v i d y a s ; the con
frontation of three l ists w i l l demonstrate that var iat ions of sequence and 
appellation do occur w i t h i n this group, and t h a t the C i t r a k a r identifications 
cannot be discarded w i t h safety, although they stem from a t rad i t ion t h a t 
differs from the one current i n B h a k t a p u r . 

These problems of detai l should not blind us to the fact t h a t the m a i n 
diff iculty about the Mahav idyas is their number. O f this i rregular i ty , the 
C i t rakars were of course wel l aware - and this lends addit ional force to their 
identification, which is , after a l l , not the product of momentary theological 
speculation that would be on a par w i t h the B r a h m i n ' s guess a t the Astas iddhi , 
but corroborated by the art i s ts ' m a n u a l s 1 8 . I t w i l l most certa inly have s t ruck 
the original painter. T h u s , we cannot but conclude t h a t the deviat ion results 
from Madhukumar ' s theological v iews , f rom the intentions t h a t caused h i m to 
design the paint ing. 

Obviously, he was much struck by the number eight. T h e theory of the 
mandala told h i m there had to be eight cremation grounds 1 9 . F r o m the 
observation of his town he gathered t h a t there are E i g h t M a t r k a s , E i g h t 
B h a i r a v a s , E i g h t Ganesas. T h i s m a y have led h i m to posit a system of eight 
Mahavidyas , possibly i n analogy to the A s t a m a t r k a , though this runs counter to 
accepted doctrine. 

§ 9. Purpose of the mandala. 

I t w i l l have been gathered from the preceding t h a t our paint ing is a somewhat 
unusual example of a mandala . T o me, its value seems to lie i n i ts v e r y 
peculiarities, and thus we have to append a few words about the presumable 
intentions of i ts author. 

W h a t is the purpose of a mandala ? ' I t i s , above a l l , a map of the cosmos. I t is 

1 7 B r h a t p u r a s c a r y a r n a v a , v o l . 1 , p . 20. 
1 8 T h e s e I w a s n o t p e r m i t t e d to see. 
1 9 See § 2, above , a n d M E I S E Z A H L 1 9 7 4 , p a s s i m . 

9 
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the whole universe i n i ts essential p lan , i n its process of emanation and 
reabsorpt ion 2 0 . ' T h i s process is often visual ized i n a series of deities of ever more 
universa l scope, the nearer we come to its centre: for ' transfiguration from the 
plane of samsara to t h a t of nirvana occurs i n successive phases, by degrees; just 
as on the cosmic mountain and around the axis mundi are disposed, rank after 
r a n k , one above the other, the Gods ever p u r e r 2 1 ' . 

I t goes without saying that w i t h i n this framework the gods who symbolize 
successive manifestations and concretizations of the central d i v in i ty are of 
necessity dogmatically related to the centre. Y e t , i t is precisely this self-evident 
aspect of the theory of the mandala that our picture does not seem to bear out. I 
do not know of a theological bond say, between Tr ipurasundar i and B h a i r a v a / 
B h a d r a k a l i , the two figures a t her side; the only direct connection leads from 
her to the A s t a m a t r k a s , and this is hard ly sufficient to account for the whole 
painting. 

F o r i ts understanding, we have to recur to the observation that almost a l l of 
its deities are actual ly found i n B h a k t a p u r . F r o m the theoretical point of v iew, 
this is not at a l l called for, and i t can hardly be fortuitous. Second, for a religious 
th inker the Mandala is unsatisfactory at least i n three points: 1) Of the ten 
Mahav idyas , i t presents but eight; 2) i t posits a system of E i g h t Ganesas, which 
is of doubtful authent i c i ty ; 3) i t relates gods and goddesses in a w a y that can 
hard ly be justif ied from texts . 

F r o m this , i t is v e r y l ike ly t h a t the author meant the painting to say 
something altogether different. W h a t does the painting te l l us ? I t shows that 
the town of B h a k t a p u r is i tsel f a mandala , a reflection of the cosmos i n the sense 
that T u c c i has explained. 

T h i s hypothesis also explains w h y Tr ipurasundar i should have been chosen as 
the central godhead. I n herself, she is not so v e r y important i n the town's life 
and r i t u a l that this prominent place would seem justified. H e r position i n the 
picture probably stems from a passage i n the Gopalra javamsaval i . 

B h a k t a p u r , the chronicle tells us, was raised to the status of a roya l c i ty 
(rdjadhani) by K i n g Anandamal la . I n a sense, one might say the life of the town 
began w i t h this e levation: of course the religious and secular endowment that 
went into the embellishment of a roya l c i ty would be much more extensive than 
that coming to a vi l lage. T h e sentence which records this v i t a l change is t h i s : 
tripurasahita rdja[dhdni pra]tisthitd22. T h i s is i n Nepal generally, though i n a l l 
probabi l i ty by an anachronism, understood to mean " [Anandamal la ] estab
lished a R o y a l C i t y provided w i t h T r i p u r a [ s u n d a r i ] . " T h u s , Nepalese scholars 
argue, Tr ipurasundar i is the goddess established at the very beginning of the 
c i ty ' s history. 

2 0 T u c c i 1969, p. 23. 
2 1 loc . c i t . , p. 29. 
2 2 T h e t e x t reads °sthita. T h i s is quoted f r o m the f r a g m e n t i n t h e K E S H A R 

L I B R A R Y [ed. by P E T E C H 1958, p. 2 1 4 f . ] T h e t e x t of B E N D A L I / S V a m s a v a l l h a s 
tripurasahita rdjadhani pratisthita [ P E T E C H , loc. cit., p. 221.] 
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T h i s is the tradit ion that is reflected i n the painting. I t s centre is occupied b y 
the oldest goddess of the c i ty . She is f lanked by the two deities whi ch stand for 
the most important communal r i t u a l of the B h a k t a p u r y e a r : the connection is 
descriptive rather t h a n dogmatic. 

T h i s seems to be the clue to the interpretation of the paint ing. T h e author 
noticed the manifold systems of sanctif ication t h a t th inkers of successive 
generations imposed onto their c i ty to reaf f irm its transcendental status. T h i s is 
the v e r y feature t h a t is so astonishing to the modern Western observer. T h e 
painting attemps to tie down these observations, i.e. attempts to cope w i t h 
external , topographical facts. T r a d i t i o n provided the author w i t h a form to 
express his findings, for a mandala 'represents protection from the mysterious 
forces that menace the sacral p u r i t y ' 2 3 - the threat of course comes from the 
'unurbanized ' terr i tory beyond the c i ty . B u t the author 's basic idea : to 
interpret real i ty , to use historical data to fort i fy his assertion, is his own, and i t 
is a highly original one. H e must have been a v e r y remarkable m a n indeed. 

2 3 T u c c i , loc. c i t . , p. 23 . 
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M E I S E Z A H L 1 9 7 4 . R . O. M e i s e z a h l : ^ m a s a n a v i d h i des L u y i . [ I n : ] Z e n t r a l a s i a t i s c h e 
S t u d i e n 8 . W i e s b a d e n , pp . 9 - 1 2 8 . 

M U N A M K A E M I 1 9 6 8 . L . M u n a m k a r m i : M a l l a k a l i n n e p a l . K a t h m a n d i i . 
O L D F I E L D 1 8 8 0 . H . A . O l d f i e l d : S k e t c h e s f r o m N i p a l . V o l . 1 - 2 . L o n d o n . 
P E T E C H 1 9 5 8 . L . P e t e c h : M e d i a e v a l h i s t o r y of N e p a l (c. 7 5 0 - 1 4 8 0 ) . R o m a . 
T u c c i 1 9 6 9 . G . T u c c i : T h e t h e o r y a n d p r a c t i c e of t h e m a n d a l a . T r a n s l . b y A . H . 

B R O D R I C K . L o n d o n . 



L E O P R I J S ( M Ü N C H E N ) : 

A B R A H A M I B N E S R A , M I T T E L A L T E R L I C H E R V O R L Ä U F E R 
D E R M O D E R N E N P E N T A T E U C H - E X E G E S E 

I m R a h m e n des Werkes „Verzeichnis der orientalischen Handschr i f ten i n 
Deutsch land" , herausg. von W . Voigt , erschien als Supplementband 17: 
„Abraham ibn E s r a ' s K o m m e n t a r zu Genesis K a p i t e l 1, E i n l e i t u n g , E d i t i o n 
und Superkommentar" , von Leo P r i j s , Wiesbaden 1973. 

Mit A b r a h a m ibn E s r a (gest. 1167, - i m folgenden: I E ) vollzog sich innerhalb 
der jüdischen Bibelexegese der Durchbruch von der homiletisch-midraschischen 
zur sachl ich-grammatikal ischen Komment ierung des A l t e n Testamentes. A m 
E n d e der E in le i tung unseres oben genannten Buches (S . X I f.) bemerkten w i r : 
„Daß I E ' s Bibe lkommentar , mehr als jeder andere hebräische B ibe lkommentar 
des Mittelalters, eine Fundgrube wichtiger Erkenntn i sse auch für die heutige 
Bibelwissenschaft ist , wurde längst e r k a n n t ; daß trotzdem viele Schätze dieser 
Fundgrube noch ungehoben s ind, liegt n icht zuletzt a m Feh len einer wissen
schaftlichen E d i t i o n mi t Superkommentar . Schon deshalb wäre zu wünschen, 
daß I E ' s Bibe lkommentar bald g a n z ediert u n d kommentiert w i r d . " 

Zweck dieses Beitrages ist es, auch dem gebildeten Nicht -Hebra is ten durch 
erstmalige Übersetzung* des König-Abschnittes (Deut . 17, 14-20) einen E i n 
druck von der Kommentierungsweise I E ' s z u vermit te ln . D ie besondere Schwie
rigkeit einer Übersetzung I E ' s liegt i n der lapidaren Kürze seiner Ausdrucks 
weise. U m den T e x t I E ' s wörtlich, aber (trotz der Kürze) verständlich überset
zen zu können, haben w i r i m folgenden die wörtliche Übersetzung I E ' s jeweils 
durch erklärende (zur Unterscheidung stets i n K l a m m e r n gesetzte) Worte 
ergänzt. So ergab sich uns für jeden Vers folgende Dre i te i lung : 1. M T = 
Übersetzung des masoretischen Textes (nach Zunz , m i t geringen Abwe i chun
gen). 2. I E = Wörtliche Übersetzung des K o m m e n t a r s I E ' s m i t Verdeutl ichung 
i n K l a m m e r n , wie soeben angegeben. 3. (falls notwendig) E r k l . = Zusätzliche 
Erklärung der Worte I E ' s . 

V . 14. M T : U n d wenn du kommst i n das L a n d , das der E w i g e , dein Gott d i r 
gibt, u n d du n immst es ein u n d wohnst dar in und du spr ichst : 

* D e r P e n t a t e u c h k o m m e n t a r I E ' s i s t n o c h unübersetzt , abgesehen v o n e in igen 
Übersetzungsproben be i J . W i n t e r / A . W ü n s c h e , D i e jüdische L i t e r a t u r se i t A b 
schluß des K a n o n s , B d . I I , T r i e r 1894 ( N a c h d r u c k O l m s , H i l d e s h e i m 1965) , S . 2 9 5 -
306. D a bis heute n u r w e n i g e n S p e z i a l i s t e n zugänglich, k a n n m a n den größten T e i l 
dieses P e n t a t e u c h k o m m e n t a r s m i t F u g u n d R e c h t a l s „ F o l i a r a r a " beze i chnen . 
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i ch w i l l über mich einen König setzen, wie a l l die Völker, die 
rings u m m i c h : 

I E : 
V . 15. M T : So setze einen König über dich, den der Ewige , dein Gott 

erwählen w i r d . A u s der Mitte deiner Brüder sollst du über dich 
einen König setzen, du kannst nicht über dich einsetzen einen 
Ausländer, der nicht dein Bruder ist . 

I E : ,,So setze" : freiwil l ig . 
E r k l . : D ie E r n e n n u n g eines Königs ist k e i n Gebot. Die i m Hebr . hier 

gebrauchte F u t u r - F o r m des Verbums („du wirs t setzen") k a n n 
an sich ein Gebot implizieren ( = „du sollst setzen") , i n unserem 
F a l l ist aber gemeint: „du magst setzen ( - falls du w i l l s t ) " . 

I E : „Den (der Ewige , dein Gott ) erwählen w i r d " : durch einen 
Propheten oder durch die Entscheidung der U r i m (des Ora
kels ) . Der S i n n ist (nicht etwa, daß Gott auf jeden F a l l einen 
König bestellen w i r d , sondern) daß (wenn es überhaupt zur 
Königswahl kommt, was j a nicht der F a l l zu sein braucht) nicht 
d u (ihn) wählst. 

I E : „ D u kannst n i c h t " (etc . ) : I n Wahrhe i t ist der S i n n von „nicht 
dein B r u d e r " , daß er (dann nicht als König wählbar ist , wenn 
er) n icht zur F a m i l i e Israels gehört; nicht etwa (wählbar ist 
also) ein Idumäer, obwohl dieser (Deut. 23,8) als „Bruder" 
bezeichnet w i r d . 

E r k l . : Mi t der Betonung der R i cht igke i t seiner Erklärung („In W a h r 
h e i t " etc.) w i l l I E viel leicht zur talmudischen Kontroverse 
(bab. Sota 41a) über die Legitimität des 44 n . Chr . gestorbenen 
Königs Agr ippa (der idumäischer H e r k u n f t war) Stellung neh
men u n d betonen, daß dieser „in W a h r h e i t " , d.h. nach der 
richtigen Interpretat ion , v o m Königtum ausgeschlossen war . 

V . 16. M T : N u r soll er sich nicht viele Pferde halten, daß er nicht zurück
führe das V o l k nach Ägypten, u m viele Pferde anzuschaffen: 
denn der E w i g e hat euch gesagt: N i cht wieder sollt ihr fortan 
diesen Weg zurückkehren. 

I E : W e i l m a n die Pferde i n jenen Tagen aus Ägypten auszuführen 
pflegte, - wie aus dem biblischen Ber i cht über Salomo hervor
geht, i n dem es heißt ( I Reg . 10, 2 9 ) : „es wurde ein Gespann 
ausgeführt aus Ägypten" , - war er (der König), u m i n den 
Besi tz vieler Pferde gelangen zu können, genötigt, das Vo lk zur 
Sünde der Rückkehr nach Ägypten zu veranlassen. E s ist k lar , 
daß, nachdem Gott sie (die Israel iten) von dort erlöst hat , sie 
durch ihre Rückkehr den göttlichen Namen entweihen würden. 
W a s den Propheten U r i a anbelangt, so war es Lebensgefahr, die 
i h n veranlaßte, dorthin zu fliehen (Jer . 26,21). A u c h Jeremia 
hat sich g e g e n seinen W i l l e n dorthin begeben (Jer . 43, 5ff . ) . 
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E r k l . : I E sieht den i m B i b e l vers n icht angegebenen G r u n d für das 
Verbot der Rückkehr nach Ägypten i n der „Entweihung des 
göttlichen N a m e n s " , d.i . Verminderung des göttlichen Anse
hens i n der Wel t . Dieser Begrif f i s t i n der Tradi t ions l i teratur 
sehr häufig, ebenso wie der Gegensatz: „Heiligung des göttli
chen N a m e n s " ( z . B . durch den Märtyrertod). 

I E : „Nicht wieder sollt ihr f o r t a n " (etc . ) : Dies war eine göttliche 
Verordnung, obwohl sie nicht niedergeschrieben wurde. 

E r k l . : Die W o r t e : „Der E w i g e hat euch gesagt, n icht wieder sollt ihr 
f o r t a n " etc. implizieren, daß diese Verordnung (nicht wieder 
nach Ägypten zurückzukehren) bereits z u einem früheren Zeit 
punkt gegeben wurde. Daß sich i n der B i b e l eine solche Verord 
nung nicht ausdrücklich findet, sondern nur hier als Z i t a t , 
vermindert n icht die Gültigkeit dieser Verordnung. 

I E : U n d manche meinen (die Verordnung sei sehr wohl bereits a n 
einer anderen Stelle niedergeschrieben worden; die Rückkehr 
nach Ägypten sei nämlich bereits verboten) au f G r u n d des 
Verses ( E x . 14,13): „(Steht fest und seht an die Hi l f e des 
E w i g e n , die er euch heute schaffen w i r d ; denn, die ihr heute 
seht, die Ägypter), werdet ihr fortan nicht wieder sehen bis i n 
die E w i g k e i t . " Dies ( E x . 14,13) ist aber eine andere (Aus-
drucks-)Weise (als hier i n unserem Deut . -Vers ) . 

E r k l . : Mi t dem letzten Satz w i l l I E z u m A u s d r u c k bringen, daß die 
beiden Verse (trotz des gleichen hebr. Wor t lautes : lö töslfü) 
nicht in gleicher Weise zu übersetzen s i n d : hier i n Deut , liegt 
ein V e r b o t v o r : „Ihr sollt n i c h t " etc . ; i n E x . 14,13 hingegen 
eine V e r h e i ß u n g für die Z u k u n f t : „Ihr werdet n i c h t " etc. 
I m m e r h i n k a n n der hebr. T e x t E x . 14,13 auch übersetzt wer
den: „Ihr sollt n i c h t " etc., weshalb auch moderne Bibelexege-
ten nicht ausschließen, daß unser Deut . -Vers a u f E x . 14,13 
hinweisen w i l l (S . R . D r i v e r , Deuteronomy, i n : In ternat iona l 
Cr i t i ca l Commentary , 3. A u f l . , E d i n b u r g h 1901, S. 2 1 1 : „The 
thought of E x . 13,17; 14,13 is s i m i l a r " ) . - D ie Wendung „eine 
andere (Ausdrucks- )Weise" (auch übersetzbar: „ein anderer 
W e g " , hebr. : derek aheret) gebraucht I E hier i n Anspielung auf 
die Wendung „auf diesem W e g " (ba-derek ha-ze) unseres 
Deut. -Verses. I E w i l l seine Aussage durch ein K o n t r a s t - W o r t 
spiel einprägsam gestalten: I n unserem Deut . -Vers ist von 
„ d i e s e m W e g " die Rede (auf dem „ihr fortan nicht zurück
kehren s o l l t " ) ; i m E x . - V e r s liegt ein a n d e r e r Weg (des 
Ausdrucks , eine andere Ausdrucks weise) vor. nämlich: „ihr 
w e r d e t fortan die Ägypter n icht wieder sehen" etc. - Für 
ähnliche Wortspiele I E ' s s. mein B u c h „Die grammatikal ische 
Terminologie des A b r a h a m ibn E s r a " , B a s e l 1950, S. 16, A n m . 1. 
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V . 17. M T : A u c h soll er nicht viele Weiber nehmen, daß sein Herz nicht 
abweiche, und Silber u n d Gold soll er sich nicht i n Menge 
anschaffen. 

I E : „Daß sein Herz nicht abweiche", - denn er würde (dann z u 
sehr) seiner (sexuellen) Begierde folgen (und dadurch die Regie
rungsgeschäfte vernachlässigen). 

I E : „Und Silber u n d Gold soll er sich nicht i n Menge anschaffen", 
damit er I s r a e l n icht (mit Steuern) peinige. Siehe: Gegen König 
Salomo, der aus lauter Liebe zum Mammon Geld wie Steine 
aufhäufte i n Jerusa lem (vgl . I Reg . 10,27), waren die Israel i ten 
aufgebracht u n d sagten (zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, I 
Reg . 12,10): „Dein Vater hat unser J o c h schwer gemacht." 
Manche allerdings meinen, sie seien (nicht wegen der Steuern, 
sondern) wegen der (Frondienste für die) B a u t e n (des Tempels 
u n d des königlichen Palastes , I Reg . 5 , 27ff.) aufgebracht 
gewesen (also nicht wegen der finanziellen, sondern wegen der 
körperlichen Leistungen) . Dies entspricht aber nicht der W a h r 
heit , denn es waren Fremdlinge, die den Tempel bauten, wie 
(ausdrücklich i m Schri f tvers) geschrieben steht (nämlich I I Chr. 
2,16ff.). U n d siehe, den Adoniram, der (zur Zeit Salomos) über 
die Steuern gesetzt war , steinigten sie (die Israel i ten) bei seinem 
(Salomos) Tode ( I Reg . 12,18; - ein Beleg dafür, daß das V o l k 
tatsächlich wegen der Steuerlast gegen Salomo aufgebracht w a r ) . 

V . 18. M T : U n d es soll geschehen, wenn er auf dem T h r o n seines König
reiches s i tzt , so soll er sich die Wiederholung dieser T o r a i n ein 
B u c h schreiben, aus dem ( B u c h ) , das vor den Priestern, den 
L e v i t e n (liegt). 

I E : „Und es soll geschehen, wenn er . . . s i t z t " : Z u Beg inn seiner 
Regierung. 

E r k l . : Der hebr. S t a m m für „Sitzen" hat nach I E anscheinend hier die 
Bedeutung von „sich setzen" (Das Hebr . der B i b e l kennt kein 
besonderes V e r b u m für „sich setzen".) M T wörtlich: „Bei 
seinem Sitzen auf dem T h r o n " etc. ; nach I E : „Bei seinem sich-
Setzen auf den T h r o n " etc. 

I E : „Die Wiederholung" : E i n e zweite Fassung. 
V . 19. M T : U n d sie soll bei i h m sein, daß er dar in lese alle Tage seines 

Lebens, auf daß er lerne, den E w i g e n , seinen Gott zu fürchten, 
u n d zu hüten a l l die Worte dieser Lehre und dieser Satzungen, 
u m sie auszuüben. 

I E : „Und s i e (fem.) soll bei i h m se in " bezieht sich auf die ( im 
vorigen Vers genannte) „Tora" . „Und er soll dar in (wörtlich: i n 
i h m ) lesen" bezieht sich auf das ( im vorigen Vers genannte) 
„Buch" . (Das W o r t „ T o r a " ist i m Hebr . fem., das W o r t für 
„ B u c h " ist i m Hebr . m a s c ) . 
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I E : „(seinen Gott ) zu fürchten": E r selbst. 
E r k l . : D ie Lektüre des Gesetzbuches dient zunächst seiner eigenen 

sitt l ichen Vervo l lkommnung ; vg l . die For tse tzung : 
I E : „ Z u hüten a l l die W o r t e " (etc . ) : D e n n er k a n n aufgrund seiner 

Vo l lmacht die (vom Gesetz) Abweichenden a u f den richtigen 
Weg bringen. 

E r k l . : „Zu hüten" etc. bedeutet demnach i n unserem K o n t e x t : „als 
Hüter aller Worte dieser L e h r e u n d dieser Gesetze zu fungieren, 
damit sie (durch das V o l k ) ausgeübt würden." 

V . 20. M T : Daß sich nicht erhebe sein Herz über seine Brüder u n d daß er 
nicht weiche von dem Gebote rechts noch l inks , au f daß er 
lange lebe i n seinem Königreich, er u n d seine Söhne i n Israe ls 
Mitte . 

I E : „Damit sich nicht erhebe sein H e r z " , - (wie es der F a l l sein 
würde) wenn er von den Geboten befreit gewesen wäre. 

I E : „Und daß er nicht weiche (von dem Gebote)" , denn wenn er 
nicht lernen würde, würde er n icht wissen, welche Bewandtn i s 
es mi t dem Gebot (d.h. m i t den Geboten) hat . U n d sein L o h n 
(wird se in) : „auf daß er lange lebe." 

„Auf daß er lange lebe" ist auch unser W u n s c h an den J u b i l a r , dem diese 
Festschri f t gewidmet ist . A u c h er ist ein „ K ö n i g " au f seinem Gebiet, entspre
chend dem talmudischen Aussprach (bab. G i t t i n 62a ) : „Wer s ind die ( w i r k l i 
chen) Könige? Die Ge lehr ten ! " 



H E I M O R A U ( H E I D E L B E R G ) 

B E M E R K U N G E N ZUM PÜJÄRI MATHA 
D E S DATTÄTREYATEMPELS Z U B H A K T A P U R 

ANLÄSSLICH S E I N E R S A N I E R U N G 
M i t 5 A b b i l d u n g e n 

1 . 

Im Haupttal von Nepal liegt fünfzehn Kilometer östlich von Kathmandu die 
kleinste der drei Mallastädte, Bhatgaon oder Bhaktapur1 genannt. Die Stadt 
soll der Legende nach 8 8 9 n. Chr. von dem Räja Änanda Deva gegründet 
worden sein. Die Gesamtanlage ähnelt im Grundriß einer Muschel - eines der 
Visnu-Embleme - und ist am Hange eines Tales hingelagert, durch das die 
Hanumante der Manama entgegenfließt. Zwei Plätze bilden Schwerpunkte im 
Stadtbild Bhaktapurs. Sie sind Mittelpunkt des umgebenden Stadtteils und 
durch auffallende Bauten hervorgehoben der Tempelplatz Taumadhi Tole im 
Westen und der Tempelplatz des Dattätreya im Osten. Dazu kommt der 
Darbarplatz am nordwestlichen Rande der Stadt. Er entspringt der Willkür der 
Herrscher, die an dieser Stelle ihren Palast der fünfundfünfzig Fenster errichte
ten und mit Heiligtümern aller Art umgaben. E r hat nichts mit dem Entstehen 
und dem ursprünglichen Wachstum der Stadt zu tun und ist nicht ins tägliche 
Leben der Stadt einbezogen. Das Kommen und Gehen der Bürger, das Treiben 
der Handwerker und Händler hält sich von der Palastregion fern. Dagegen füllt 
es die beiden anderen genannten Plätze wie die Gassen der Stadt mit pulsendem 
Leben. Über dem unregelmäßigen Boden des Taumadhi Tole erhebt sich die 
Nyätapolapagode fünf Stockwerke hoch auf fünf gemauerten Terrassen bis zu 
einer Höhe von 3 0 , 4 8 m 2. Sie ist das eindrucksvollste Bauwerk der Stadt, erbaut 
1 7 0 1 / 1 7 0 2 von Bhüpatmdra Mafia ( 1 6 9 6 - 1 7 2 2 ) . Mit dem steilen Aufschwung 
der fünf sich verjüngenden Stockwerke dieser Pagode kontrastiert im Osten des 
Platzes der gedrungene Bau des Bhairavanätha, der unter Jagät Jyoti Mafia 
( 1 6 1 7 - 1 6 3 8 ) entstand.3 

1 P e r s o n e n u n d geographische N a m e n w e r d e n i n der landesüblichen U m s c h r i f t 
wiedergegeben. 

2 G e n a u e Messung v o n J o s e p h Schne ider . 
3 D e r T e m p e l w a r ursprünglich einstöckig, w u r d e aber v o n Bhüpat indra M a l l a 

( 1696 -1722 ) au fges tockt . D a m i t w o l l t e er v e r h i n d e r n , daß das ältere u n d ehrwürdi
gere H e i l i g t u m neben der aufschießenden j u n g e n Nyätapo lapagode se in A n s e h e n 
v e r l o r . 
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2. 

E i n e n halben Ki l ometer Weges von hier nach Osten, der auf holprigem 
Ziegelpflaster durch gewundene Gassen zurückzulegen ist , steht der Dattätreya-
tempel auf einem trapezförmigen, leicht nach Westen abfallenden P l a t z . W i r 
sind damit , wenn nicht alles täuscht, i n den älteren T e i l der Stadt hinüber
gewandert. Viel le icht ist hier das Zent rum der ersten Stadtanlage z u suchen. 
Der Gott , dem dieser Tempel geweiht is t , stellt sich als eigentümliche Mischung 
von B r a h m a , Öiva und V i s n u dar. U n t e r M i t w i r k u n g dieser drei Gottheiten 
wurde er als Sohn des A t r i und der Anasüyä geboren. E r w i r d als dreigesichtiger 
nackter Asket geschildert i m Tigerfe l l und mi t Schlangenohrringen. I n seinen 
vier Händen hält er cakra , trisüla, damaru und gada. So s i tzt er m i t gekreuzten 
Beinen i n tiefer Meditation. E r galt als Lehrer des S i v a und überhaupt der 
Götter und Menschen. I h m werden nicht nur B l u m e n , Zinnober, R e i s , grünes 
L a u b und Gras , Weihrauch , K a m p f e r und Parfüm, Y o g h u r t , Mi lch u n d Süßig
keiten dargebracht. Z u gewissen Gelegenheiten werden auch Stiere und Ziegen 
geopfert. 

Der Dattätreyatempel ist eine dreistöckige, plump wirkende Pagode, die wie 
der Kästhamandapa i n K a t h m a n d u aus dem Holz eines einzigen B a u m e s errichtet 
worden sein soll . Diese Legende verweist hier wie dort auf ein hohes A l t e r des 
heiligen Bauwerkes . Erwäimt w i r d der Tempel zuerst unter J a y a Y a k s a Mal la 
(1428-1482), zu einer Zeit also, als das T a l noch nicht i n die Stadtstaaten 
auseinandergefallen war . Daß viele Tei le , z . B . die Holzschnitzereien, erneuert 
worden sind, k a n n nicht über das hohe A l te r der Pagode selbst hinwegtäuschen, 
deren Proportionen auf die Frühform des Pagodenbaus deuten, die gedrungen, 
massiv und geschlossen war . A u c h diese Eigentümlichkeiten tei l t der D a t 
tätreyatempel mi t dem Kästhamandapa. Sie werden besonders deutl ich, wenn 
m a n ihnen die Spätform der eleganten Nyätapolapagode gegenüberstellt. 

3. 

Der P l a t z , auf dem der Dattätreyatempel steht, ist ein Mit te lpunkt des 
handwerkl ichen und gewerblichen Lebens der Stadt B h a k t a p u r . I n seinem 
Bereich gibt es drei Tempel u n d neun Klöster (matha) . Vor u n d hinter dem 
Dattätreyatempel ist je eine erhöhte P l a t t f o r m aus Ziegeln angelegt. Der 
Tempelplatz verengt sich und senkt sich leicht nach Westen, wo die einge
schossige Hal le des Bhmiasenatempels (zum ersten M a l erwähnt 1654/1655) den 
Abschluß bildet. Dahinter liegt ein rechteckiges Wasserbecken. D ie räumlichen 
Beziehungen zwischen dem dreigeschossigen Haupttempel u n d dieser niedrigen 
Hal le machen die W i r k u n g des Platzes aus, der i m übrigen von niedrigen 
Häusern umrahmt w i r d . Man steigt z u m Dattätreyatempel empor. H i n t e r dem 
Haupttempel liegt noch einmal ein kleiner, fast quadratischer P l a t z , der als 
Raumeinhei t für sich w i r k t , we i l die Zwischenräume zwischen der Pagode u n d 
den umgebenden Häusern schmal s ind. A n der Südseite dieses Platzes liegt 
der stattl iche K o m p l e x des z u m Dattätreyatempel gehörigen Püjäri Matha , 
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der a n Größe und Ausstat tung die anderen Mathas des Platzes weit hinter 
sich läßt. 

Nach mündlicher T r a d i t i o n der Priester a m Püjäri Matha wurde das K los ter 
von Gosain Gurubaksha G i r i gegründet, einem Sadhu aus Mahuragarh i n Ind ien , 
der von einer Pi lger fahrt nach T ibe t m i t reichen Schätzen beladen zurückkehr
te. I m J a h r e 606 der Nepalära, d .h . i m J a h r e 1486, wurde die Gottheit feierlich 
inthronisiert . Die Beziehung z u T ibe t blieb jahrhundertelang erhalten. Der 
Matha bekam aus L h a s a jährlich ein tola Gold, ein tola Silber, ein Pferd , einen 
Teppich, 365 okhars (Trockenfrüchte) und 216 R u p i e n . Der Zuschuß hörte erst 
i n der Ranaze i t unter Chandra Shamasher J u n g B a h a d u r R a n a auf 4 . 

4. 

Die F u n k t i o n e n des Matha sind vielfältig. 
1. E r s t e n s ist er ein Gotteshaus, das folgende Gottheiten beherbergt: D a t -

tätreya, V i s v e s v a r a Mahädeva, Sämantako Mahädeva, K a l i , Ganesa, B h l m a -
sena u n d I s t a Devatä, die tantrische Familiengöttin der Mallas T a l e j u , die z . B . 
m i t v ier Köpfen und sechzehn A r m e n über dem goldenen Palasttor am Darbar -
platz von B h a k t a p u r dargestellt i s t . D e n Pr iestern obliegt der ständige Gottes
dienst. Die Götter wohnen i m ersten Stock des Gebäudes. Selbst während der 
Restaurationsarbeiten i m Hause war es unmöglich, die K u l t b i l d e r zu Gesicht z u 
bekommen. Die Priester brachten sie, bevor die Bauarbei ten begannen, an einen 
anderen Ort , nicht ohne i n einer besonderen püjä die Vergebung der Götter für 
diese Störung zu erflehen. Nach Abschluß der Sanierung wurden sie wieder an 
den alten P l a t z geholt. 

2. Der Matha ist die Residenz des Mahanta . Der erste Träger dieses Amtes 
w a r der Gründer Gurubaksha G i r i . Sein Throns i tz w i r d i m ersten Stock des Hauses 
noch immer bereit gehalten m i t L e i n t u c h , Wassergefäß und agnipätra. Die 
Namen weiterer Mahantas s ind i n einem Manuskr ipt enthalten, das sich i m 
Bes i tz von K r i s h n a B a h a d u r G i r i befindet. Sie lauten i n zeitlicher Reihenfolge: 

Rämadatta G i r i , Mänadatta G i r i , K i s h o r G i r i , G a u t a m G i r i , Santosh G i r i , 
M u k u n d G i r i , Mädhava G i r i , V a l a G i r i , S h i v a G i r i , B h a v a G i r i , K r i p a l G i r i , 
Nandaräm G i r i , Suphala G i r i , Devanäräyan G i r i , G u n a r i G i r i , Lokanäth G i r i , 
Kulamän G i r i , Bhüpänanda G i r i , Kailäsh G i r i , Kälikä Prasäd G i r i , V i s h w a m -
bhar G i r i . 

D ie Designierung des Nachfolgers geschah jeweils auf dem Sterbelager, wo 
der hinscheidende Mahanta dem besten seiner Schüler die Würde übergab. Der 
jetzige Mahanta V ishwambhar G i r i verzichtete auf die priesterliehen F u n k -

4 D i e i m F o l g e n d e n wiedergegebenen mündl ichen T r a d i t i o n e n z u r Gesch i chte u n d 
z . T . s c h r i f t l i c h oder i n s c h r i f t l i c h niedergelegten V e r e i n b a r u n g e n z u r W i r t s c h a f t s 
führung des Püjäri M a t h v e r m i t t e l t e n R a m e s h J u n g T h a p a , D i r e c t o r of A r c h a e o l o -
gy , P u r n a h a r s h a B a j r a c h a r y a , R e s e a r c h Of f icer , K r i s h n a S h r e s t h a , D i r e c t o r , B h a k 
t a p u r M u s e u m , u n d R a n i N i w a s P a n d e y , L e c t u r e r , D e p a r t m e n t of Nepalese H i s t o -
r y , C u l t u r e a n d A r c h a e o l o g y , T r i b h u w a n U n i v e r s i t y . I h n e n sei für die H i n w e i s e , die 
z u e ingehenderen U n t e r s u c h u n g e n Anlaß genug geben, f r e u n d l i c h s t g e d a n k t . 
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tionen und lebt das Leben eines grhastha. A n seiner Stelle versehen zwei 
Priester die püjä. K r i s h n a B a h a d u r G i r i besorgt die Gottesdienste für Säman-
tako Mahädeva und für K a l i , J a n a n i Prasäd für die übrigen Gottheiten. Dieser 
Verz icht auf die priesterlichen Geschäfte u n d ihre Übertragung auf zwei unter
geordnete B r a h m a n e n macht deutl ich, daß die Hauptaufgabe des Mahanta die 
Verwal tung is t . A l s solcher ist er H e r r über bedeutende Ländereien u n d Mit te l . 

D e m Matha gehören 1600 ropanis L a n d , und der Mahanta erhält je ropani ein 
m u r i , 17 pathis und 4 manas R e i s , 4 pathis Weizen und 2 R u p i e n i n bar d irekt 
von den Pächtern dieses Landes . E r hat aber davon jährlich eine Abgabe 
(salämi) von 500 R u p i e n an die G u t h i Samsthan zu leisten, welche den überge
ordneten Verwaltungsrat für solche religiöse Sti ftungen darstel l t . Sie verfügt 
über beträchtliche Mit te l und hat auch zur Res taurat i on des Püjäri M a t h a eine 
hohe Summe beigetragen. A u s diesen E i n n a h m e n hat der Mahanta nicht nur 
den Dattätreyatempel u n d seinen Matha , sondern auch noch eine Re ihe we i 
terer Tempel m i t al lem zu versorgen, was zur regelmäßigen püjä erforderlich is t . 
Besonders hohe Ausgaben erwachsen dem Mahanta des Püjäri M a t h a während 
der großen Feste . D a n n hat er für Ernährung u n d U n t e r k u n f t der Pilgerscharen 
z u sorgen. I m Matha sind große Schlafsäle vorgesehen. 

3. E i n e weitere F u n k t i o n des Matha , zumindest i n der Vergangenheit, w a r die 
Pflege theologischer Gelehrsamkeit . Ferner bot er seinen ständigen oder durch
reisenden Bewohnern nicht nur U n t e r k u n f t u n d Verpflegung, sondern, wenn 
erforderlich, auch ärztliche Hi l f e . E s gibt eine Überlieferung, daß hier auch das 
S tud ium der indischen und tibetischen Medizin betrieben wurde. 

5. 

D a s H a u s , wie es heute steht, s tammt nicht aus den Gründungs jähren des 15. 
Jahrhunder ts . E i n Erdbeben unter der Regierung V i s h v a m a l l a s (1547-1560) 
beschädigte das Gebäude, sodaß es wiederhergestellt werden mußte. Ferner ist 
überliefert, daß umfangreiche Reparaturarbe i ten vorgenommen wurden, als 
K r i p a l G i r i und Lokanäth G i r i Mahantas waren . D a s dürften i n der T a t die 
Baumaßnahmen und Holzarbeiten gewesen sein, die dem M a t h a sein heutiges 
Aussehen verliehen. W e n n w i r die Re ihe der Mahantas zurückgehen u n d i n 
einem rohen Überschlag vier bis fünf Mahantas pro J a h r h u n d e r t ansetzen, dann 
kommen wi r m i t Lokanäth G i r i ins 19. und m i t K r i p a l G i r i ins 18. J a h r h u n d e r t . 
A u f jeden F a l l ist aus diesen Überlieferungen z u ersehen, daß i n jedem J a h r h u n 
dert eine gründliche Überholung des Baubestandes notwendig war . A u f die 
Restaurat ion des 18. Jahrhunder t s weisen auch die beiden Inschri f tsteine i m 
Mittelhof des Matha h i n , die unter der Regierung des letzten Mallakönigs von 
B h a k t a p u r i m J a h r e 1763 gesetzt worden sind. A l s Kailäsh Prasäd G i r i 
Mahanta war , geschah das Erdbeben von 1934, das i n ganz Nepal großen 
Schaden anrichtete u n d empfindliche Lücken i n den Denkmälerbestand des 
Landes riß. I m Matha gerieten die Mauern aus dem L o t u n d der normalerweise 
vorgesehene Wasserabfluß wurde verstopft, so daß die Feucht igke i t i n die 
Mauern und Holztei le stieg. Die Ziegelholzverbindungen wurden auseinander-
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gedrückt. D a s Schl immste wurde notdürftig geflickt, doch blieb der Zustand 
jahrzehntelang bedenklich. 

Der vierstöckige Matha m i t einer Ausdehnung von rund 34 m i n Nord-Süd-
und 23 m i n Ost -West -Richtung und m i t einer Höhe von l i m (nur das 
turmart ige Pagodendach steigt m i t seiner Spitze bis 15 m) ordnet sich u m drei 
Höfe. Ho f A , der kleinste, enthielt einen B r u n n e n , der jetzt außer Gebrauch is t . 
E r war versiegt und völlig verfal len, die holzgeschnitzten Fenster waren herab
gestürzt. Hof B bot dagegen einen überwältigenden Anbl i ck dar. A n allen vier 
Seiten und bis unters D a c h waren die reichen Fenster erhalten. Besorgniserre
gend wi rkte es, daß gerade i n diesem Hof eine öffentliche Wasserstelle eingerich
tet war , die durch ständige Feucht igkei t die Holzschnitzereien aufs Schlimmste 
gefährdete. Hof C, der größte, war wie A völlig zerstört, die Fenster verschwun
den, die Mauern teilweise eingestürzt. D a sich Kühe i n i h m tummelten, wirkte 
er wie ein vernachlässigter Gutshof. I m gesamten Gebäudekomplex waren die 
Dächer an vielen Stellen offen, die Mauern aus dem L o t und von Rissen 
durchzogen. Z u den Folgen des Erdbebens von 1934 hatten sich weitre Schäden 
gesellt. W e n n m a n das stattl iche Gebäude i n diesem Zustand sah, gab m a n i h m 
k a u m noch die Chance, den nächsten Monsun zu überleben. 

6. 

Die Holzschnitzereien machen den besonderen Zauber des Matha aus. Schon 
ein B l i c k vom D a c h hinab i n den engen quadratischen Mittelhof läßt die 
unbeschreibliche Fülle ornamentaler und figürlicher F o r m e n ahnen, die i n 
dichtem Gewebe ineinander verflochten sind. N i cht nur i m Hof , auch an der 
Nordfassade des Hauses finden sich Fenster als erkerartige Vorbauten. I n n e n 
enthalten sie Bänke, i n denen m a n bequem sitzt und von denen aus man , über 
die Brüstung gelehnt, einen B l i c k auf die Straße werfen k a n n . Die Ostseite, die 
a n einer schmalen Gasse entlang verläuft, ist m i t Pfauenfenstern verschiedener 
A r t geschmückt. D a s besterhaltene zeigt den Körper des Vogels i m Mitte lpunkt 
und den ausgefächerten Schwanz als Füllung der kreisrunden Fensteröffnung. 
Die meisterhafte Ausführung dieses Motivs a m Püjäri Matha hat nicht zuletzt 
zum R u h m dieses K u n s t d e n k m a l s beigetragen. Neben den reichen Fenstern , die 
Fassade und Mittelhof schmücken, ist auch das Schnitzwerk der niedrigen 
Haupttür an der Nordseite des Matha von ornamentaler und figürlicher V o l l 
endung. 

D e m reich verkröpften Türrahmen, i n dessen Mitte ein winziger Öiva thront, 
ist ein beiderseits verlängerter Türsturz beigegeben. Über dem S i v a b l i ckt 
Garuda auf den Eintre tenden herab. I n seinen Fängen hält er zwei Nägas, die i n 
endlosen Windungen nach beiden Seiten schnurstracks auseinanderstreben. 
Darunter s ind i n einem versenkten Flachrel ie f acht Glückszeichen zwischen 
Sonne und Mond aufgereiht. D a s uralte Mot iv der torhütenden Y a k s i n i s ist 
beiderseits zu Flußgöttinnen var i i er t , die i n der traditionellen Weise rechts und 
l inks ausschwingen. Beide stehen sie i m R a c h e n von Makaras . Tro t z der 
fehlenden, sonst bei der Yamunä üblichen, Schildkröte werden Gangä und 
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Yamunä gemeint sein, die an den Fenstern des Innenhofes m i t den richtigen 
unterschiedlichen vähanas begabt sind. I m Z w i c k e l der Tür thront beiderseits 
ein vierarmiger V i s n u und am Fuß des R a h m e n s schrecken achtarmige B h a i r a -
vas die Dämonen zurück. 

Diese Schnitzereien entstammen einer der besten Werkstätten, von denen 
mehrere unter den beiden letzten, kunstbenissenen Mallaherrschern i n B h a k t a -
pur geblüht haben müssen. Sie vermit te ln uns eine Vorstel lung von einem i n 
Ind ien verlorengegangenen K u n s t z w e i g . 

7. 

Die nepalische Regierung hatte Mitte der sechziger J a h r e an die Bundesregie
rung die B i t t e gerichtet, ein gefährdetes B a u w e r k i m T a l e von K a t h m a n d u 
durch deutsche Fachleute restaurieren z u lassen. I m J a h r e 1969 konnte der 
Verfasser dieses Berichtes i m Auftrage des Auswärtigen Amtes die i n Frage 
kommenden Denkmäler untersuchen u n d das Priesterhaus beim Dattätreya-
tempel auswählen, u m es i m E i n v e r n e h m e n m i t der Altertümerverwaltung von 
Nepal der Bundesregierung als restaurationswürdig vorzuschlagen 5 . I m darauf 
folgenden J a h r ließ der Bundespräsident die Mit te l für die Res taurat i on des 
Priesterhauses dem K r o n p r i n z e n B i r e n d r a als Hochzeitsgeschenk der Bundes 
republik überreichen. Die eigentliche Restaurat ionskampagne unter der L e i 
tung des Verfassers begann erst, als sich eine Gruppe von v ier Arch i t ek ten der 
Technischen Hochschule Darmstadt (Lehrbereich Stadt , Prof . D r . R o l f Rome-
ro) , Gerhard Auer , H a n s B u s c h , Niels Gutschow, Wi l f r i ed Kröger, zur Mitarbeit 
anbot, und dauerte von September 1971 bis M a i 1972. 

Die Wiederherstellung bezweckte keine Erneuerung . E s wurde soviel altes 
B a u m a t e r i a l wie möglich benutzt und die Verwendung neuer Ziegel z . B . auf 
nicht sichtbare und weniger wichtige Baute i le beschränkt. Der wieder herge
richtete B a u sollte aus seiner bisherigen Umgebung nicht herausstechen. Der 
Hof C, der am stärksten zerstört w a r , wurde neu aufgebaut, auch m i t Fenstern 
versehen, die aus anderen B a u t e n der Stadt stammen. I n dem Ost- , West - und 
Südflügel wurden Wohnungen eingerichtet. I m Erdgeschoß ist R a u m für W e r k 
stätten, i m Dachgeschoß gibt es große H a l l e n zur Unterbr ingung der Pi lger . Der 
öffentliche B r u n n e n , der sich i m Hof B befand wurde nach C verlegt. D a s ganze 
B a u w e r k sollte j a nicht dem Leben entfremdet und aus dem sozialen Z u s a m 
menhang der Stadt herausgerissen werden. So wurde Ho f C bewußt als W o h n -
und Wirtschaftshof aufgebaut ohne große Rücksicht auf den alten Bes tand . 
Aber gerade diese Tatsache erlaubt es, den gut erhaltenen Ho f B und seine 
Flügel von allen schädigenden Einflüssen frei z u halten. So k a n n sich i n und u m 
den Hof C das alltägliche Leben und Tre iben abspielen. U m den Hof B dagegen, 
dessen ursprünglicher Charakter i n allen Einze lhe i ten ohne Eingri f fe bewahrt 
bleiben konnte, soll sich der K u l t u s m i t a l l seinen Verr ichtungen konzentrieren. 
D a s hindert nicht , daß er den Besuchern zur Besichtigung offen steht. I n seinen 

5 V g l . B e r i c h t i m J a h r b u c h des Südasien-Instituts der Universität H e i d e l b e r g , 
B a n d I I I , 1968/1969, 136 ff. 
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Stockwerken werden Sammlungen Aufnahme finden, insbesondere ist ein M u 
seum von Religionsaltertümern geplant. Die Konserv ierung des Holzes war ein 
Hauptanl iegen der nepalischen Altertümerverwaltung. Mit Hi l f e des Württem
bergischen Landesmuseums i n S t u t t g a r t 6 wurden Holzproben von nepalischen 
B a u w e r k e n untersucht u n d ihr Insektenbefal l analysiert . Die Empfehlung 
lautete auf X y l a m o n T r Spezial sowohl gegen Fäulnis als auch gegen Schäd
linge. A m Priesterhaus wurde jeder einzelne Holzba lken m i t diesem Konserv ie 
rungsmittel behandelt, entweder i m T a u c h - oder i m Sprüh verfahren, ganz 
besonders natürlich die Holzschnitzereien, die alle auseinandergenommen u n d 
gereinigt werden mußten. Fehlende Tei le wurden nur wo notwendig ersetzt, 
dann aber so, daß die Ergänzung sichtbar blieb. E s zeigte sich, daß die 
ortsansässigen Holzschnitzer ornamentale Tei le nachschnitzen konnten, figür
l ichen Aufgaben aber nicht mehr gewachsen waren. Mit der gleichen Sorgfalt 
wie das Holz wurden die Ziegel behandelt. D a altes Ziegelmaterial knapp war , 
wurden m i t E r f o l g Versuche unternommen, Ziegel nach alten Rezepten brennen 
z u lassen. E s waren bis z u 150 Arbeiter gleichzeitig am W e r k , Maurer und 
Zimmerleute, Schnitzer u n d ein kleiner Spezialtrupp für die chemische Holz 
konservierung. Sehr förderlich war dabei die Assistenz nepalischer Kol legen, die 
entscheidend z u m Gelingen des Unternehmens beitrugen. So konnte diese erste 
deutsch-nepalische Sanierungskampagne erfolgreich abgeschlossen werden. E s 
bleibt nicht nur das Priesterhaus zurück, das n u n einige Jahrzehnte den 
Stürmen des Monsun u n d dem V e r f a l l der Zeit trotzen w i r d , sondern auch eine 
gut ausgebildete nepalische Facharbeiterschaft , die für weitere Unternehmun
gen dieser A r t zur Verfügung steht. 

6 D a n k der k o l l e g i a l e n Bemühungen v o n H i l m a r S c h i c k l e r u n d se inen M i t a r b e i 
t e r n a m L a n d e s m u s e u m S t u t t g a r t . 
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A b b . 5 : Grundriß des Püjäri M a t h a 



D I E T E R S C H U H ( B O N N ) : 

E I N E K O L L E K T I V E T I B E T I S C H E S C H U L D U R K U N D E 
M i t 2 A b b i l d u n g e n 

Während tibetische Herrscherurkunden bisher vereinzelt i n geringer Z a h l 
veröffentlicht worden s ind , 1 liegen Veröffentlichungen und Bearbeitungen von 
P r i v a t u r k u n d e n aus T ibet noch nicht vor . A u c h die vorliegenden Kata loge 
tibetischer Handschri f ten verzeichnen keine tibetischen P r i v a t u r k u n d e n . N u n 
konnte i ch m i t der sehr freundlichen Unterstützung des J u b i l a r s , dem die 
Tibetologie i n Deutschland ein sehr großes Maß a n Förderung verdankt , i m 
Herbst 1973 eine Forschungsreise durch Nordindien unternehmen 2 u n d von 
dort eine größere Z a h l tibetischer U r k u n d e n m i t nach Deutschland nehmen, bei 
denen es sich bei mehr als der Hälfte u m P r i v a t u r k u n d e n handelt . Sie befinden 
sich dank des Engagement des J u b i l a r s für den A u s b a u der tibetischen H a n d 
schriftensammlung n u n i n der Staatsbibl iothek B e r l i n und werden zur Zeit von 
mir bearbeitet. 

Die genannten U r k u n d e n entstammen der dem K i r c h e n a d e l zugehörenden 
F a m i l i e des Famil iensitzes 'Gro-mgon bla-bran aus dem Fürstentum Sa-skya. 
Diese F a m i l i e , deren Sitz i n dem zu Sa-skya gehörenden Ko-chag3 liegt, w i r d von 
CASSINELLI-EKVALL mehrfach erwähnt 4 und insbesondere folgendermaßen cha
r a k t e r i s i e r t : 5 " T h e fami ly of aGro m G o n was a f a m i l y of hereditary emanation 
bodies of the Old sect, and they had the noble status of D r a g b T S a n . T h e f a m i l y 
line was traced back to about A . D . 800, and i n the seventeenth century a 
daughter of the fami ly marr ied a S a s K y a K H r i C H e n . T h e aGro m G o n f a m i l y 
had some Government land and a larger amount of pr ivate land . I t had the 
same k i n d of allegiance to S a s K y a as the secular hereditary nobi l i ty , but 
i t had a higher social status because of its religious character ist ics . " 

Der letzte Hauptvertreter dieser F a m i l i e Padma bdan-phyug lebt zur Zei t i n 
einer Tibetersiedlung i n Sonada bei Darjeel ing zusammen m i t seiner F r a u , einer 

1 V g l . D . S C H U H , E i n R e c h t s b r i e f des 7. D a l a i L a m a für den t i b e t i s c h e n R e s i d e n 
t e n a m Stüpa v o n B o d h n ä t h , Z A S 8 (1974) , S . 423 . 

2 V g l . S C H U H , a .a .O . , S . 424 f . 
3 Z u r L a g e dieses Gebietes i n n e r h a l b v o n Sa-skya s iehe C . W . C A S S I N E L L I a n d R . 

B . E K V A L L , A T i b e t a n P r i n c i p a l i t y , T h e P o l i t i c a l S y s t e m of S a s K y a , N e w Y o r k 
1969, S . 34 (Map 2) u n d S . lOOf. 

4 C A S S I N E L L I - E K V A L L , a . a . O . S . 40, 6 6 f u n d 326 f . 
5 C A S S I N E L L I - E K V A L L , a .a .O . S . 326f . 
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Tochter der F a m i l i e des sPel-dgon bla-bran,6 die ebenfalls i n Sa-slcya ihren Sitz 
hatte . N a c h der Auskunf t des Padma dban-phyug geht seine F a m i l i e i n direkter 
L i n i e auf den Ratna glin-pa zurück, einen hohen Geistlichen der rNin-ma-pa aus 
dem 15 . J a h r h u n d e r t , durch den der hohe soziale Status dieser F a m i l i e begrün
det wurde. D a die E l t e r n des Ratna glin-pa offenbar aus IHo-brag stammen, 
k a n n die Verbindung der 'Gro-mgon-Yamilie mi t dem #a-s%a-Fürstentum nicht 
vor dem 15 . J a h r h u n d e r t entstanden se in 7 . Hervorstechendes Merkmal dieser 
Kh'chenadelsfamil ie war der Besitz von Klöstern, von denen die vorliegenden 
U r k u n d e n die Klöster Chos-sdin und bDe-chen glin auf dem Gebiet von Sa-skya 
erwähnen 8. Aber auch außerhalb von Sa-skya besaß die F a m i l i e Klöster i n 
Khum-bu und Zal-dkar m i t zugehörenden Ländereien, 9 die ihr schon vor der 
Regentschaft des sDe-srid Sans-rgyas rgya-mtsho gehört haben müssen 1 0 . Die 
vorliegenden Herrscherurkunden, durch die der 'Gro-mgon-Familie ihre Lände
reien garantiert wurden, geben keinen k laren Ber i cht über die Geschichte der 
E r l a n g u n g der Ländereien durch Ratna glin-pa oder seine Nachkommen. H e r 
vorgehoben werden aber die religiösen Verdienste und Aufgaben dieser F a m i l i e , 
so daß eine a l l g e m e i n e rechtliche Begründung für die immer wieder erfolgte 

6 D . i . e ine F a m i l i e v o m g le i chen S t a t u s w i e die 'Gro-mgon-Familie. S i e so l l i n 
d i r e k t e r L i n i e a u f den Rva locäva zurückgehen. 

7 E i n e K u r z b i o g r a p h i e des Ratna glin-pa f indet s i c h i n K H E T S U N S A N G P O , B i o -
g r a p h i c a l D i c t i o n a r y of T i b e t a n d T i b e t a n B u d d h i s m , V o l . I I I , D h a r a m s a l a 1972, S . 
5 8 3 - 5 8 5 . D i e s e k u r z e B i o g r a p h i e i s t aber w e n i g m e h r a ls eine K o p i e der B i o g r a p h i e 
des Ratna glin-pa i m Chos-byun des bDud- joms rin-po-che (Gans-ljons rgyal-bstan 
yons-rdzogs kyi phyi-mo sna-'gyur rdo-rje theg-pa'i bstan-pa rin-po-che ji Itar byun-ba'i 
tshul dag ein gsal-bar brjod-pa Iha-dban gyul las rgyal-ba'i rna-bo che'i sgra-dbyans, 
K a l i m p o n g 1967, B l . 2 8 4 v 6 - 2 8 6 r 6 ) , die w i e d e r u m eine geringfügig e rwe i t e r te , w e i t 
gehend wor tge t reue A b s c h r i f t der B i o g r a p h i e dieses H e i l i g e n v o n Kon-sprul Bio-gros 
mtha'-yas i s t [Zab-mo'i gter dan gter-ston grub-thob ji-ltar byon-pa'i lo-rgyus mdor-
bsdus bkod-pa rin-chen vaidürya'i phren-ba, B l o c k d r u c k , T e i l Ka des Rin-chen gter-
mdzod, B l . 1 2 7 r 3 - 1 2 8 v 1 ) . Kon-spruls D a r l e g u n g e n b e r u h e n offenbar au f der ausführ
l i c h e n Ratna gliii-pa-Hiographie des Yar- brog-pa Ses-rab bzan-po u n d des sRan-po 
Don-grub rgyal-po, d ie m i r n i c h t zugänglich i s t . N a c h Kon-sprul w u r d e der Ratna 
glin-pa i n IHo-brag gru-sul a l s S o h n des Phyug-po mdo-sde dar u n d der Sri-thar sman 
i m H e r b s t des W a s s e r - S c h a f - J a h r e s 1403 geboren. W ä h r e n d seiner K i n d h e i t l e rn te 
er ohne große Mühe L e s e n u n d S c h r e i b e n . V o m 10. L e b e n j a h r ab h a t t e er m y s t i s c h e 
V i s i o n e n . E r l e rn te die e i n h e i m i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n (rig-gnas) u n d hörte sehr v i e l e 
religiöse U n t e r w e i s u n g e n . I m 30. L e b e n j a h r b a r g er die e rs ten S c h a t z t e x t e (gter-ma) 
a u s d e m F e l s e n Khyun-chen brag. I n s g e s a m t en tdeck te er 25 versch iedene gter-ma i n 
IHo-brag. E r verfaßte sehr v i e l e religiöse S c h r i f t e n . V e r s t a r b i m 76. L e b e n s j a h r 
(1478) . 

8 B e i d e Klöster w e r d e n i n der U r k u n d e G H ( H s . or. 6169) , Ze i l e 19, erwähnt. 
Chos-sdin umfaßt n a c h G l ( H s . or. 6170) , Ze i le 24, e in H a u p t k l o s t e r u n d e in 
N e b e n k l o s t e r . 

9 G X I I I ( H s . or . 6181) , e i n Erlaß des Pho-lha-nas, erwähnt (Zei le 2) e in K l o s t e r i n 
Khum-bu u n d das K l o s t e r dGon-byan. I n Khum-bu besaß die F a m i l i e n a c h A u s k u n f t 
des Padma dban-phyug z w e i Klöster . D a s K l o s t e r dGon-byan l iegt i n Zal-dkar. 

1 0 G X I I I ( H s . or. 6181) , Ze i l e 2 - 3 , be ru f t s i c h nämlich a u f R e c h t s b r i e f e des sDe-
pa Iho, des sDe-pa byan u n d des sde-srid Sans-rgyas rgya-mtsho. 
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Gewährung der Besitztümer (neben Gründen der Trad i t i on ) m i t der Durchfüh
rung religiöser Zeremonien etc. - insbesondere z u m H e i l der F a m i l i e des Sa-
s)h/a-Hierarchen - gegeben i s t 1 1 . Z u r Geschichte dieser F a m i l i e enthalten die 
Herrscherurkunden der 'Gro-mgon-F&milie einige Detai ls . 

Die älteste der vorliegenden Herrscherurkunden G l ( H s . or. 6170) wurde 
von dem Nag-dban kun-dga' bsod-nams rin-chen bra-sis grags-pa rgyal-
mtshan12, der mi t einer Tochter der ' Gro-mgon-Familie verheiratet w a r 1 3 

und der zu Beginn des 18. Jahrhunder ts i n Sa-slcya regiert haben muß, i m E r d e -
Af fe -Jahr 1728 ausgefertigt. Diese U r k u n d e hebt hervor, daß durch sie die von 
dem Kun-dga' bsod-nams und den beiden Söhnen (sras) gewährten Rechtsbriefe 
bestätigt werden 1 4 . N u n liegt es nahe, diesen Kun-dga' bsod-nams m i t dem 1597 
geborenen snags-chan Nag-dban kun-dga' bsod-nams grags-pa rgyal-mtshan dpal 
bzan-po 1 5 z u identifizieren, zumal die K u r z f o r m von dessen N a m e n als Kun-dga' 
bsod-nams belegt i s t 1 6 und zwischen i h m und dem bSod-nams rin-chen, dem 
Urheber von G l , genau zwei Sa-skya-Hierarche11 regiert h a b e n 1 7 . Dies bestäti
gen die weiteren Angaben von G L Dieses berichtet, daß die 'Gro-mgon-Familie 
ihre Anrechte auf ihre Güter, die von mehreren Äa-sÄ^a-Hierarchen nacheinan
der bestätigt worden w a r e n 1 8 , aufgrund der Anfeindungen der Beamtenschaft 
der Verwal tung von Sa-skya zeitweil ig nicht behaupten konnte u n d i m Grenz
gebiet zwischen Nepal und T ibe t Zuflucht nehmen mußte 1 9 . E s w a r der 
Hierarch bSod-nams dban-phyug, ein Sa-skya-pa, dessen Regierungszeit d irekt 
auf die des 1597 geborenen Kun-dga' bsod-nams folgte 2 0 , der die 'Gro-mgon-
F a m i l i e wieder i n ihre alten Rechte einsetzte 2 1 . Diese Rechte wurden dann 

1 1 D i e h ie r z u z i t i e r e n d e n P a s s a g e n G l , Ze i l e 8 - 9 u n d G I I , Ze i l e 5 - 6 s i n d e i n a n d e r 
ähnlich l a u t e n d e , f o rme lha f te Begründungen für die Gewährung der V o r r e c h t e 
d u r c h die v o r h e r g e h e n d e n H e r r s c h e r v o n Sa-skya. D e r f o r m e l h a f t e C h a r a k t e r 
z w i n g t z u d e m Schluß, daß d a m i t über die k o n k r e t e n Gründe der N i e d e r l a s s u n g 
dieser F a m i l i e i n Ko-chag u n d der Gewährung i h r e r besonderen R e c h t s s t e l l u n g 
n i c h t no twend igerwe i se a u c h e t w a s ausgesagt w i r d . 

1 2 G l , Ze i le 2 - 3 . 
1 3 C A S S I N E L L I - E K V A L L , a . a . O . S . 40 , s c h r e i b t h i e r z u : " A d a u g h t e r f r o m t h i s f a m i l y 

is k n o w n to h a v e m a r r i e d K H r i C H e n N G a g d B a n g b S o d N a m s R i n C H e n of S a 
s K y a i n t h e l a t t e r p a r t of t h e s e v e n t e e n t h C e n t u r y . " D i e Ident i tät des U r h e b e r s v o n 
G l m i t d iesem Khri-chen e rg ibt s i c h a u s G V ( H s . or. 6173 ) , d . i . e i n R e c h t s b r i e f des 
Kun-dga'' blo-gros a u s d e m J a h r e 1765, i n d e m au f G l a l s d e n Erlaß des V a t e r s des 
U r h e b e r s ausdrücklich B e z u g g e n o m m e n w i r d u n d i n d e m das F a m i l i e n o b e r h a u p t 
der 'Gro-mgon-F&milie a l s O n k e l mütterlicherseits (zan-po) des H e r r s c h e r s erwähnt 
w i r d . 

1 4 G l , Ze i l e 2 7 - 2 8 . E s w i r d a u c h der D e s t i n a t a r der U r k u n d e des Kun-dga' bsod-
nams a l s snags-'chan Rigs-'dzin dban-rgyal erwähnt . 

1 5 V g l . G . T u c c i , T i b e t a n P a i n t e d S c r o l l s , R o m a 1949, S . 154f f u n d T a b l e I ( dor t 
i s t dieser Sa-skya-pa a l s snags-'chan Grags-pa erwähnt) . 

1 6 H . E I M E R , E i n S a s k y a p a - G e b e t , Z A S 2 (1968) , S . 160 ( N r . 33 ) . 
1 7 E I M E R , a . a . O . S . 160 ( N r . 3 4 - 3 5 ) : bSod-nams dban-phyug u n d Kun-dga' bkra-sis. 
1 8 G l , Zeüe 1 0 - 1 1 . » G l , Ze i l e 1 1 - 1 2 . 
2 0 N a c h E I M E R , a .a .O . S . 160. V g l . A n m . 17. 
2 1 G l , Ze i l e 1 2 - 1 5 . 
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durch den Kun-dga' bkra-sis, dessen Regierung wiederum auf die des bSod-nams 
dbaii-phyug folgte, bestätigt 2 2 . Daraus folgt für die 'Gro-mgon-Familie, daß sie 
schon i m 16. J a h r h u n d e r t i n Sa-skya ihren Sitz gehabt haben muß. Des weiteren 
ergibt sich folgendes: 

1. Gewährung und Bestätigung von Vorrechten durch den 1597 geborenen Kun-
dga' bsod-nams. 

2. Ver lust der Vorrechte u n d Vertreibung der F a m i l i e aus Sa-skya, die offenbar 
nach dem T o d des Kun-dga' bsod-nams erfolgte. 

3. Wiedereinsetzung i n alle Güter und Vorrechte durch den bSod-nams dban-
phyug (Mitte des 17. Jahrhunder ts ) . 

4. Bestätigung der Vorrechte durch den Kun-dga' bkra-sis ( E n d e des 17. J a h r 
hunderts) . 

5. Bestätigung der Vorrechte durch den bSod-nams rin-chen ( G l ) 1728, der mi t 
einer Tochter der 'Gro-mgon-¥amilie, der bSod-nams dpal gyi dban-mo, verhei
ratet war . 

Die Vorrechte der 'Gro-m^ow-Farnilie wurden schließlich 1765 dem damaligen 
Oberhaupt, dem Sans-rgyas bstan-pa23, von dem Sohn des bSod-nams rin-chen, 
dem Nag-d,ban kun-dga' blo-gros sans-rgyas bstan-pa'i rgyal-mtshan dpal bzan-
po2i alias Kun-dga' blo-gros25 bestätigt und blieben bis 1959 i m wesentlichen 
unangefochten. 

Die Herrscherurkunden der Sa-skya-Hiersbrchen für die 'Gro-mgon-F&milie 
weisen i m Unterschied z u den Herrscherurkunden der Zentralregierung von 
T ibe t eine insbesondere i m Protokol l te i l deutlich sichtbare Nähe zu den Rechts -
briefen der kaiserl ichen Lehrer (ti-shih) der Zeit der mongolischen Vorherrschaft 
auf. Die S t r u k t u r dieser Ti-shih-JJrkunden. läßt sich an den Za-lu-Dokum.en.ten 
Z A I V - Z A V I ablesen, die durch T u c c i veröffentlicht vorl iegen 2 6 . Die Eingangspro
tokolle der subjekt iv und teilweise wohl auch objektiv gefaßten U r k u n d e n 
beginnen stets m i t der Autoris ierung rgyal po'i lun gis „durch die Weisung des 
K a i s e r s " und damit m i t einer F o r m e l , die die Befugnis des Urhebers zur 
Ausstel lung der U r k u n d e kundg ibt 2 7 . A u f diese Autoris ierung folgt die Int i tu la t i o 

2 2 G l , Ze i le 1 5 - 1 6 . 
2 3 G V , Ze i l e 9. G V , Ze i l e 3 n e n n t die gleiche P e r s o n a l s bsTan-pa sans-rgyas. 
2 4 G V , Ze i l e 2. N a c h C A S S I N E L L I - E K V A L L , a.a.O. S . 20, lebte er e t w a v o n 1728 bis 

1790. 
2 5 V g l . E I M E R , a.a.O. S . 160 ( N r . 37 ) . 
2 6 Z A I V = Erlaß des ti-shih Sans-rgyas dpal (1304) . T e x t u n d Übersetzung: T u c c i , 

a.a.O. S . 6 7 1 , 748 u n d 750. 
Z A V = Erlaß des ti-shih Kun-dga' blo-gros rgyal-mtshan dpal bzan-po (1316) . T e x t 
u n d Übersetzung : T u c c i , a.a.O. S . 6 7 1 , 749 u n d 750. 
Z A V I = Erlaß des ti-shih Kun-dga' blo-gros rgval-mtshan dpal bzan-po (1321) . T e x t 
u n d Übersetzung : T u c c i , a.a.O. S . 671 u n d 7 5 0 - 7 5 2 . 

2 7 V g l . h i e r z u D . S C H U H , D i e Überlieferung v o n E r l a s s e n u n d Sendschre iben 
mongo l i s cher H e r r s c h e r i n der t i b e t i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , ( i m D r u c k bef ind
l i c h ) 4 . 2 . 2 . 1 . 

http://Za-lu-Dokum.en.ten
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mit Namen und T i t e l des Urhebers, welche i n a t t r ibut iver Stel lung dem 
, ,Proklamationsnomen" gtam zugeordnet erscheinen 2 8 , also z . B . (ZAIV) sans 
rgyas dpal ti sri'i gtam „Rede des ti-sri Sans-rgyas dpal". A n die I n t i t u l a t i o 
schließt sich die Publ icat io mi t Inscr ipt io an , wobei die Inscr ipt io den K r e i s der 
Personen nennt, denen gegenüber der Dest inatar die gewährten Vorrechte 
geltend machen k a n n 2 9 . 

Die Publ icat io is t a t t r ibut iv dem Proklamationsnomen der I n t i t u l a t i o z u 
geordnet. Die Schlußprotokolle der Ti-shih-XJrkunden s ind Mittei lungen über 
Zei tpunkt und Ort der Ausfertigung. Sie s ind formal weitgehend einheitl ich 
gestaltet und unterscheiden sich nur durch gelegentliche Kürzungen i m W o r t 
laut voneinander 3 0 . D ie K o n t e x t e der U r k u n d e n ZAIV-ZAVI beginnen sofort m i t 
der Disposi t io 3 1 . H i e r a n schließen sich die Poenformeln an , die sich gegen die i n 
der Inscr ipt io aufgeführten Personen r i c h t e n 3 2 . A u f die Poenformeln folgt 
jeweils eine Aufforderung an die Dest inatare , die U r k u n d e nicht z u mißbrau
chen 3 3 . Weitere F o r m e l n weisen die K o n t e x t e der vorliegenden Ti-shih-Vr-
kunden nicht auf. E s sind hier aber z u m Vergleich der späteren Sa-skya-
Herrscherurkunden m i t den U r k u n d e n des mongolischen Großreiches noch zwei 
sehr charakteristische F o r m e l n der K o n t e x t e der mongolischen K a i s e r u r k u n 
den, nämlich die Leg i t imierung 3 4 , d. i . eine allgemeine Berufung auf vorliegende 
Beurkundungen vollzogener Rechtshandlungen, die m i t der jeweils ausgefertig
ten Urkunde erneuert werden, und die N a r r a t i o 3 5 , womit die Darste l lung der 

2 8 S C H U H , Überlieferung 
S C H U H , Überlieferung 
S C H U H , Überlieferung 
S C H U H , Überlieferung 

a . a . O . 4 . 2 . 2 . 3 . 
a . a . O . 4 . 2 . 3 . 
a . a . O . 4 . 2 . 4 . 
a . a . O . 4 . 3 . 3 . 

3 2 V g l . a u c h S C H U H , Überlieferung . . . , a . a . O . 4 . 3 . 4 . D i e s e P o e n f o r m e l n v a r i i e r e n 
e t w a s i m W o r t l a u t . So l a u t e t die P o e n f o r m e l i n Z A V : yi ge 'thon bzin log pa byed pa 
byun na, gon ma la zus nas rtsa ra byed du 'jug pa yin, „So l l te es s i c h ergeben h a b e n , 
daß j e m a n d dagegen verstößt , n a c h d e m er (diesen) B r i e f gesehen h a t , so w i r d , 
n a c h d e m dies d e m E r h a b e n e n [d . i . d e m K a i s e r ] v o r g e b r a c h t w u r d e , veranlaßt , daß 
dieser (Übeltäter) v e r u r t e i l t w i r d . " D i e P o e n f o r m e l i n Z A I V i s t b i s a u f die V a r i a n t e 
byas na für byed pa byun na g l e i c h l a u t e n d . Z A V I g ib t ans te l l e der A n d r o h u n g e iner 
M e l d u n g a n den K a i s e r u n d der B e s t r a f u n g die F o r m e l mi skrag pa e yin „ W i r d er 
s i c h d a n i c h t f ü r c h t e n ? " u n d s t i m m t a n s o n s t e n m i t Z A I V überein. 

D i e übrigen i n den ^ a - Z w - D o k u m e n t e n , die k e i n e b loßen Amtse inführungs-
s chre iben s i n d , v o r k o m m e n d e n P o e n f o r m e l n s i n d d u r c h K ü r z u n g etc . e n t s t a n d e n e 
V a r i a t i o n e n des W o r t l a u t s der m i t Z A V u n d Z A V T vor l i egenden F o r m e l t y p e n . 

3 3 D i e d u r c h Kürzung v a r i i e r b a r e G r u n d f o r m e l l a u t e t ( Z A I V ) : 'di pas kyan, yi ge 
[ Z ] yod zer nas, khrims dan 'gal ba'i bya ba ma byed „D iese ( D e s t i n a t a r e ) andererse i t s 
w e r d e n , i n d e m sie sagen, , W i r h a b e n e inen R e c h t s b r i e f ' , gegen das Gesetz verstoßen
de H a n d l u n g e n n i c h t durchführen! ' D i e s e A u f f o r d e r u n g r e s u l t i e r t a u s e iner A b -
schwächung des z w e i t e n T e i l s der P o e n f o r m e l n der mongo l i s chen K a i s e r u r k u n d e n , 
die eine S t r a f a n d r o h u n g gegen die Nutznießer der P r i v i l e g e be i Nicht -Erfül lung der 
A u f l a g e n b z w . be i Mißbrauch der P r i v i l e g e d a r s t e l l e n ( v g l . S C H U H , Überl ieferung 
. . . , a .a .O . 4 . 3 . 4 . ) . 

3 4 S C H U H , Überlieferung . . . , a . a . O . 4 . 3 . 1 . 
3 5 S C H U H , Überlieferung . . . , a . a . O . 4 . 3 . 2 . 
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historischen Umstände und Ereignisse bezeichnet w i r d , die zur beurkundeten 
Rechtshandlung führten. W a s die äußeren Merkmale betrifft, so weisen die Ti-
<S/M'Ä-Urkunden immer zwei verschiedene quadratische Siegelabdrücke auf, und 
zwar einen kleineren - offenbar eines von mehreren Siegel des Urhebers - , der 
unmitte lbar hinter der I n t i t u l a t i o angebracht erscheint, und einen größeren i n 
' Phags-pa-Schriit, der als weiteres Siegel des Urhebers immer am E n d e der 
U r k u n d e über dem Schri f tb i ld des letzten Te i l s des Schlußprotokolls angebracht 
wurde. D a s letztgenannte Siegel des Urhebers erscheint häufig zusätzlich an 
anderen Stel len der längsformatigen Dokumente, ohne daß dabei Regelmäßig
keiten bei der Plaz ierung festzustellen sind. B e i einigen dieser zusätzlichen 
Siegeldrucken könnten die Abdrucke über den Klebekanten aneinandergekleb-
ter Papierst i icke angebracht worden se in 3 6 . 

E i n hervorstechendes M e r k m a l der i n der ornamental ausgestalteten ' B r u -
f s^a -Schr i f t 3 7 geschriebenen Ti-shih-JJrkxinden ist die graphische Anordnung 
der Urkundente i l e 3 8 . Autoris ierung, I n t i t u l a t i o und Publ icat io werden durch 
sukzessives Einrücken der Zeilenanfänge voneinander abgesetzt. Der Schlußteil 
der Publ icat io erscheint m i t dem Beginn des Kontextes durchlaufend i n einer 
Zeile, deren Anfang m i t dem Anfang der Autoris ierung übereinstimmt. Der 
K o n t e x t erscheint als einheitlicher B l o c k , von dem der Schlußteil des Schluß
protokolls häufig durch Einrücken des Zeilenanfangs abgesetzt i s t . 

I n der graphischen Anordnung der Urkundentei le unterscheiden sich die Sa-
s%a-Herrscherurkunden nicht unerheblich von den Ti-sÄiÄ-Urkunden. I n den 
$a-<s&ya-Herrscherurkunden, die von der 'bru-tsha verschiedene dBu-med-
Schri ften verwenden 3 9 und die das Längsformat bevorzugen 4 0 , erscheint als 

3 6 L e i d e r l i e f e r t T u c c i k e i n e äußere B e s c h r e i b u n g der Ti-shih-Vrkunden. D iese 
P r a x i s der A n b r i n g u n g v o n S i e g e l a b d r u c k e n a u f K l e b e k a n t e n erwähnt B . S P U L E R , 
D i e Mongo len i n I r a n , B e r l i n 1955, S . 294. B e i den späteren U r k u n d e n der 
t i b e t i s c h e n Z e n t r a l r e g i e r u n g i s t diese P r a x i s ebenfal ls z u beobachten . 

3 7 Z u dieser S c h r i f t v g l . C S O M A D E K O R O S , A G r a m m a r of the T i b e t a n L a n g u a g e , 
C a l c u t t a 1834, ( A n h a n g ) S . [36] f. 

3 8 Z u r ana logen g r a p h i s c h e n A n o r d n u n g der mongo l i schen H e r r s c h e r u r k u n d e n 
v g l . S C H U H , Überlieferung . . . , a . a . O . 4 . 1 . 

3 9 G l u n d G X X X v e r w e n d e n die tshugs-rin u n d G H u n d G V die tshugs-thun. E i n e 
A u s n a h m e s t e l l t die U r k u n d e G X I V ( H s . or. 6182) d a r , we l che i n der 'khyug-yig 
geschr ieben i s t u n d w e l c h e a u c h i n anderer H i n s i c h t a l s exzept i one l l a n z u s e h e n i s t . 
G X I V bes i t z t Q u e r f o r m a t u n d i s t a m T e x t e n d e m i t d e m R u n d s i e g e l gestempelt . 
E i n e I n t i t u l a t i o f e h l t . D i e s e w e n i g e labor ier te F o r m e n t s p r i c h t d e m G e h a l t . G X I V 
i s t die k o n k r e t e R e g e l u n g r e c h t l i c h weniger bedeutsamer B e n u t z u n g s r e c h t e v o n 
b e s t i m m t e n W i e s e n u n d W e i d e n . D i e s bed ingt a u c h s t r u k t u r e l l e D i f f e renzen z u den 
sonst igen £a-s&?/a-Herrscherurkunden. G X I V umfaßt P u b l i c a t i o , N a r r a t i o , D i s p o -
s i t io u n d Schlußprotokol l . Schließlich sei h i e r n o c h a n g e m e r k t , daß das W e r k g£un-
srol yig-bskur gces-bsdus, [ D h a r m s a l a ] 1970, d . i . e in F o r m u l a r b u c h für den S c h r i f t 
v e r k e h r der Z e n t r a l r e g i e r u n g über die A u s f e r t i g u n g v o n G e n e r a l e r l a s s e n (rtsa-ishig) 
des D a l a i L a m a u n d der R e g e n t e n die V e r w e n d u n g einer 'Bru-tsha-Schrift {'bru-tsha 
rkan-rin) v o r s c h r e i b t ( S . 7 ) . 

4 0 Z u r A u s n a h m e G X I V v g l . A n m . 39. 
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einziger U r k u n d e n t e i l 4 1 die I n t i t u l a t i o v o m R e s t der U r k u n d e , der i m Schr i f t 
bild einen einheitlichen B l o c k bildet, durch s tark vergrößerten Zei lenabstand 
abgehoben. Der Anfang der ersten Zeile des auf die I n t i t u l a t i o folgenden Tex tes 
erscheint u m etwa ein D r i t t e l der Zeilenlänge eingerückt. Der A b s t a n d der 
In t i tu la t i o , für die sich auch die Bezeichnung gtam-yig findet42, z u m oberen 
R a n d der Blat t ro l l e ist wenigstens u m ein D r i t t e l größer als der zum Beg inn des 
sonstigen T e x t e s 4 3 . 

Die Siegelung der Sa-shya-Herrscherurkunden gleicht der der Ti-shih-Vvkun-
den. A m E n d e der I n t i t u l a t i o findet sich jeweils ein kleines Runds iege l 4 4 . A m 
E n d e der Gesamturkunde hinter dem Schlußprotokoll i s t jeweils ein großer 
quadratischer Siegelabdruck angebracht 4 5 . D ie F a r b e der Siegelabdrucke ist r o t 4 6 . 
Während G l (1728) als Siegelschrift die L a n t s h a verwendet w i r d , erscheint i n den 
quadratischen Großsiegeln von G H (1859) u n d G V (1765) die ' P / ^ s - p a - S c h r i f t . 
I n der Gestaltung des R a h m e n s 4 7 w i r d die direkte Abhängigkeit der Sa-skya-
Herrscherurkunden von den Ti-shih-Vrkunden offenkundig. Aufgrund der 
Veränderung der politischen Verhältnisse fiel die Autoris ierung natürlich weg. 
I n der anschließenden I n t i t u l a t i o erscheint in G l u n d G V anstelle des P r o k l a 
mationsnomen glam „ R e d e " der Ti-shih-JJvkunden das Nomen yi-ge „Schrei
ben" . Die Z a h l der aufgeführten T i t e l erscheint s tark erwe i ter t 4 8 . Auffälliger -

4 1 D a r i n s i n d n i c h t die Bestät igungs- b z w . Gült igkeitsvermerke späterer H e r r 
scher e ingeschlossen, deren T e x t i n 'khyug-yig a u f d e n be i der A u s f e r t i g u n g u n b e 
schr ieben gebl iebenen T e i l e n der B l a t t r o l l e n n o t i e r t i s t . 

4 2 I n gZun-srol yig-bskur gces-bsdus, a . a . O . S . 6. D i e s e B e z e i c h n u n g geht v o n der 
V e r w e n d u n g des N o m e n s gtam i n der I n t i t u l a t i o a u s . 

4 3 E i n e A u s n a h m e könnte m i t G X X X ( H s . or. 6194) v o r l i e g e n , wo beide A b s t ä n d e i n 
e t w a g le i ch s i n d , doch k a n n dies a u c h a u f eine Beschädigung der R o l l e a m oberen 
E n d e zurückgehen. gZun-srol yig-bskur gces-bsdus, a . a . O . S . 6 f , g i b t folgende M a ß e : 
V o m oberen B l a t t r o l l e n r a n d b is z u m gtam-yig s i n d 4 1 / 2 Q u e r f a l t u n g e n der R o l l e (sog-
sdeb phyed-lna) u n d v o m gtam-yig bis z u r I n s c r i p t i o s i n d e ine S p a n n e (mtho gan) 
unbeschr i f t e t z u lassen . 

4 4 N a c h M i t t e i l u n g v o n L . S . D A G Y A B ( B o n n ) i s t dies ebenfa l l s e i n Siegel des 
U r h e b e r s u n d h a t die gleiche r e c h t l i c h e V e r b i n d l i c h k e i t w i e das große Siegel a m 
E n d e der U r k u n d e . D i e V e r w e n d u n g v e r s c h i e d e n großer Siegel er fo lgte a u c h a u s 
d e m p r a k t i s c h e n G r u n d e , daß k l e i n e r e Siegel l e i c h t e r v e r w e n d e t w e r d e n können . D i e 
V e r w e n d u n g des großen Siegels b l ieb desha lb den r e c h t l i c h besonders b e d e u t s a m e n 
U r k u n d e n v o r b e h a l t e n . D i e k l e i n e n R u n d s i e g e l w u r d e n a u c h z u r S iege lung der 
späteren Bestät igungsvermerke b e n u t z t . gZun-srol yig-bskur gces-bsdus, a . a . O . S . 6, 
erwähnt eine entsprechende S iege lung n a c h der I n t i t u l a t i o v o n H e r r s c h e r u r k u n d e n 
der Z e n t r a l r e g i e r u n g u n d beze ichnet das Siegel a ls rgya-dam. 

45 gZun-srol yig-bskur gces-bsdus, a . a . O . S . 7, erwähnt dieses S iege l a l s gser-dam 
chen-mo. 

4 6 A l l e vor l iegende S i e g e l a b d r u c k e der Siegel der Sa-skya-HerTscher s i n d v o n r o t e r 
F a r b e . N a c h A u s k u n f t des e h e m . S t a a t s b e a m t e n Sans-rgyas bstan-'dzin w u r d e bei 
S i e g e l a b d r u c k e n der U r k u n d e n der D a l a i L a m a u n d der R e g e n t e n s te ts die ro te 
F a r b e v e r w e n d e t , während die Regierungsämter die s c h w a r z e F a r b e b e n u t z t e n . 

4 7 Z u d iesem T e r m i n u s der f o r m a l e n A n a l y s e v o n U r k u n d e n v g l . S C H T T H , Überl ie
f e r u n g . . . , 4.2. 

4 8 V g l . S C H U H , R e c h t s b r i e f . . . , a . a . O . S . 428 f , w o die I n t i t u l a t i o v o n G l w i e d e r 
gegeben i s t . 
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weise verwendet das spätere G I I wieder das Nomen gtamP. I n der anschließen
den Publ icat io erscheint das Verb zlo-ba „verkünden" der Ti-s/wÄ-Urkunden 
durch das Verb sprins-pa „übersenden" ersetzt. N i cht selten findet sich i n der 
Inscr ipt io eine Universa l f o rme l 5 0 , die weder i n den vorliegenden Ti-shih-JJrkim-
den noch i n den überlieferten mongolischen K a i s e r - U r k u n d e n zu beobachten 
ist . Die Schlußprotokolle der #a - s%a-Herrscherurkunden nennen wie die Ti-
shih-Vvkünden Zeit u n d Ort der Ausfertigung. 

Z u m Vergleich des Kontex tes der #a -s%a-Herrscherurkunden m i t dem der 
Ti-shih-TJrkxmden ist zu beachten, daß die vorliegenden Sa-skya-JJrku.nden 
primär Erneuerungen von Vorrechten beinhalten, die schon von Amtsvorgän
gern der jeweiligen Urheber gewährt worden sind. Der K o n t e x t dieser U r k u n 
den beginnt deshalb m i t der Nennung der gewährten Privi lege, zu der (teilweise 
auch) das Resümee ihres I n h a l t s gehört. Dieser Aufführung der vorliegenden 
Rechtsbriefe k a n n eine allgemeine Begründung dafür vorangestellt sein, daß 
den Vor fahren des Dest inatars die Privi lege gewährt w u r d e n 5 1 . Für diesen als 
Legit imierung terminologisch z u fassenden Urkundente i l findet öich eine inhal t 
liche Entsprechung i n den mongolischen K a i s e r u r k u n d e n 5 2 . A l s weitere zu 
beobachtende F o r m e l n der K o n t e x t e der $a - s%a-Herrscherurkunden sind die 
P e t i t i o 5 3 , die Dispositio u n d die Poenformel 6 4 aufzuführen. B e i diesen Formeln 
k a n n aber angesichts der Beschränktheit der vorliegenden Material ien über 
einen direkten formalen Zusammenhang m i t den Ti-shih- bzw. den mongoli
schen K a i s e r u r k u n d e n definitiv nichts gesagt werden. 

B e i den # a - s % a - H e r r s c h e i w k u n d e n fehlen Hinweise darauf, daß diesen 
Beurkundungen schon anderswärtig vollzogene Rechtshandlungen zugrunde
liegen, die m i t diesen U r k u n d e n jeweils nur bewiesen werden, völlig. Die 8a-
s&?/a-Herrscherurkunden sind deshalb als dispositive U r k u n d e n anzusehen. 

I m Vergleich m i t den vorstehend nach Herkunf t und F o r m k u r z charakter i 
sierten Herrscherurkunden des #a-s&iya-Fürstentums weisen die vorliegenden 
P r i v a t Urkunden eine davon deutl ich verschiedene S t r u k t u r auf. Grundsätzlich 
lassen sich bei den P r i v a t u r k u n d e n zwei T y p e n unterscheiden. 
1 . Die bei Überantwortung beweglicher Güter und leibeigener B a u e r n verwen

deten, formal wenig ausgestalteten Quittungen und Übereignungsurkunden. 
2 . Die zur Vorlage beim Gericht bestimmten formal elaboriert ausgestalteten 

Vertragsurkunden. 
Z u r Verdeutl ichung der E igenarten der P r i v a t Urkunden des erstgenannten 

4 9 gZun-srol yig-bskur gees-bsdus, a . a . O . S . 7 f , g ib t a ls B e i s p i e l die I n t i t u l a t i o e iner 
D a l a i L a m a - U r k u n d e , die ebenfal ls das N o m e n gtam v e r w e n d e t . V g l . a u c h A n m . 42 . 

5 0 D i e s e F o r m e l besagt , daß die U r k u n d e a n a l le L e b e w e s e n dieser W e l t ger i chtet 
i s t . V g l . S C H U H , R e c h t s b r i e f . . . , a .a .O . S . 4 2 6 - 4 3 0 . 

5 1 V g l . A n m . 1 1 . 5 2 V g l . A n m . 34. 
5 3 T r i t t n u r i n e iner dieser U r k u n d e n auf , nämlich i n G V , Ze i le 9 -10 . 
5 4 F i n d e t s i c h n u r i n G I I , wo demjen igen , der gegen diesen Erlaß verstößt , die 

V e r n i c h t u n g d u r c h die Götter u n d die V e r u r t e i l u n g d u r c h das G e r i c h t v o n Sa-skya 
angedroht w i r d . 



E i n e k o l l e k t i v e t ibe t i s che S c h u l d u r k u n d e 101 

T y p s sei hier als kurzes Beispiel eine Quittung zur Übergabe von 31 Y a k s an den 
Schatzmeister (phyag-mdzod)55 und den Verwal ter (gner-dpon)56 des Sa-skya-
Hierarchen aufgeführt. Diese Übergabe von 31 Y a k s diente der generellen 
iVbleistung und Freiste l lung von diversen geringeren jährlich zu leistenden 
Abgaben, die der 'Oro-mgw&-Familie i m Zusammenhang m i t den Bestätigungen 
der durch G l verbrieften Vorrechte neu aufgezwungen worden waren. Sie w i r d 
i n einer auf das J a h r 1844 datierten E i n Verständniserklärung des Herrschers , 
die auf G l notiert ist , ausdrücklich erwähnt. Die 3 2 x 1 0 cm große, auf dünnem 
gelb-weißlichen Papier geschriebene Quittung G I X ibt i n 'Khyug-yig geschrie
ben und besitzt Querformat. Beides ist für U r k u n d e n dieses T y p s charakter i 
stisch. Der T e x t des zweizeiligen Dokuments l a u t e t 5 7 : 
1 'gro mgon pas (bogs) dod su sems can spu nag ho graii58 gsum cu so geig thog nas 

phyag mdzod du nor (che chun) beu tham pa 
2 dan, gner khan du nor (che chun) ni su rtsa geig 'di gar no 'byor byuh 'dzin, sin 

'brug (zla tshes) (schwarzes Rundsiegel des phyag-mdzod) (schwarzes R u n d -
10 
29 
siegel des gner-dpon) 

„Quittung darüber, daß von den einunddreißig Y a k s ( l i t . : schwarzhaarigen 
Lebewesen), die von den 'Gro-mgon-pa als E r s a t z für (zu leistende) Pachtz insen 
(abzuliefern waren) , hier beim Schatzmeister (phyag-mdzod) zehn Stück V i e h 
von unterschiedlicher Größe und hier beim Verwaltungsamt (gner-khan) e inund
zwanzig Stück V i e h eingetroffen sind. 29. Ka lender tag des 10. Monats i m Ho lz -
D r a c h e ( - J a h r ) [7. 12. 1844] . " 

Die übrigen formal analog ausgestatteten P r i v a t u r k u n d e n dieser A r t sind 
Einverständniserklärungen (khrol-'dzin „Beleg über Fre igabe" ) verschiede
ner Gutsherrn zur Überwechselung einzelner Personen ihrer leibeigenen 
Bauernschaft i n die Bauernschaft der 'Crro-ra^ow-Familie bzw. i n eines der den 
'Gro-mgon-pa gehörenden Klöster. 

Die Mehrzahl der Vertragsurkunden zeichnet sich durch weitgehende Über
einstimmung i m Anfangs-und Schlußteil der U r k u n d e n aus. D a s Eingangspro
tokol l besteht zumeist aus der datierten Formul ierung der Adresse u n d E n t 
stehungsmodalitäten einer Eingabe beim obersten R i chter . Das E n d e bildet 
jeweils eine Ankündigung der Beglaubigungsmittel (Corroboratio) der Vertrags 
partner, eventuell auch der Zeugen und gelegentlich auch des Ausfertigenden, 
durch dessen Vermit t lung die U r k u n d e zustandekam. A u f die jeweilige Corrobo
ratio folgt der angekündigte Siegelabdruck. A u c h bei den inneren Merkmalen 
des Kontextes dieser U r k u n d e n lassen sich viele formale Ähnlichkeiten aufweisen. 

5 5 N a c h C A S S I N E L L I - E K V A L L , a .a .O . S . 3 6 9 , die d iesen Amtsträger a ls „Treasurer 
of the K H r i - C H e n " erwähnen, e iner der 6 6 R e g i e r u n g s b e a m t e n der R e g i e r u n g v o n 
Sa-skya. 

5 6 C A S S I N E L L I - E K V A L L , a .a .O . S . 3 6 9 , erwähnen diesen R e g i e r u n g s b e a m t e n a ls 
„Steward of the R e l i g i o u s E s t a b l i s h m e n t " . 

5 7 Z u r V e r w e n d u n g besonderer S y m b o l e i n dieser T r a n s l i t e r a t i o n v g l . S . 104 f. 
5 8 L e x i k a l i s c h k o r r e k t i s t grans. 
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I m folgenden soll nun eine Urkunde vorgestellt werden, die zwar, was den 
Ze i tpunkt der Ausfertigung betrifft, fast als zeitgenössisch anzusehen ist , die 
aber für den hier angesprochenen T y p der P r i v a t u r k u n d e als charakteristisches 
Beispiel herangezogen werden k a n n und die außerdem noch eine A n z a h l formal 
sehr interessanter Eigenheiten besitzt, nämlich eine kol lektive Schuldurkunde, 
i n der die '6rro-ragro%-Familie als Gläubiger und mehrere Personen ihrer abhängi
gen Bauernschaft als Schuldner auftreten. Die 73cm lange und 63cm breite 
B lat t ro l l e hat 8 c m breite Querfaltungen. Sie ist i n der Mitte zusammengefaltet. 
Der Anfang des Eingangsprotokolls , der Dat ierung und Inscr ipt io umfaßt, 
erscheint von dem restlichen, einen einheitlichen B l o c k bildenden T e x t u m 8 cm 
abgesetzt. Zwischen dem oberen R a n d der Rol le und diesem Anfang des 
Eingangsprotokolls besteht ein Abstand von 20 cm. Der Anfang der ersten Zeile 
ist u m circa x j 3 der Zeilenlänge eingerückt (um 18 cm bei 52 cm Zeilenlänge) 5 9. 
Die Seitenränder sind 6 1 / 2 c m breit. Der Abstand des Textendes zum unteren 
R a n d der Rol le beträgt 4 c m . Vor dem Anfang des Eingangsprotokolls findet 
sich das Textanfangszeichen ^ a s E n d e der Inscr ipt io w i r d durch eine von 
l inks oben nach rechts unten verlaufende, circa 4 c m lange bogenförmig ge
krümmte L i n i e mark ier t , die als Respektbezeugung gegenüber den Adressaten 
aufzufassen is t . D a s ebenfalls Respekt bezeugende Zeichen findet sich i n Zeile 
1 vor zabs päd u n d i n Zeile 3 vor {rgyal) khab und bka' (brgya). Die Urkunde 
wurde m i t schwarzer Tusche mi t einer Schreibfeder i n 'khyug-yig geschrieben. 
Für die i n den letzten beiden Zeilen später hinzugefügte datierte Ergänzung 
wurde eine etwas hellere schwarze Tusche verwendet. I n den laufenden T e x t 
sind die Siegelabdrucke der Schuldner eingefügt, die nachträglich durch D u r c h 
streichungen ungültig gemacht worden sind. Dies muß nicht besagen, daß die 
Schuldner ihre Schuld vollständig beglichen haben. Nach Auskunf t von Padma 
dban-phyug bestand die P r a x i s , solche U r k u n d e n nach einem längeren Ze i traum 
neu auszufertigen, wobei dann die alten bestehenden Schulden übertragen 
wurden. I m Zusammenhang mi t solchen Übertragungen wurden natürlich die 
Eintragungen i n den älteren U r k u n d e n ungültig gemacht. Die vorliegende 
Schuldurkunde weist zwei A r t e n von Zwischenzeilentext auf. 

1. U n t e r die Zeile geschriebene korrigierende Einschübe zum Urkundentext , 
und zwar Zeile 9 bdag, Zeile 15 chos sdin und Zeile 17 bskyed ma no 'jal. Die 
Stelle, an der diese Ergänzungen jeweils einzufügen sind, ist durch eine von 
l inks unten nach rechts oben quer über die Zeile verlaufende bogenförmig 
gekrümmte L i n i e markier t . Vor der Einfügung der Zeile 17 findet sich der 
Siegelabdruck des Schuldners. Dies entspricht zwar einer häufig zu beob
achtenden P r a x i s , sachlich wichtige K o r r e k t u r e n und Ergänzungen des T e x 
tes durch Siegelung anzuerkennen. Aber entgegen der ansonsten zu beobach
tenden P r a x i s erscheint hier der Siegelabdruck am Anfang des Zusatzes. I n 
der sonst üblichen Markierung von Einsehüben begrenzt das Markierungs-

5 9 I n der äußeren A n o r d n u n g des T e x t e s besteht s omi t eine große Ähnlichkeit z u 
den »Sa-s&z/a-Herrscherurkiinden. 
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zeichen der Stelle, an der der Text einzufügen ist, auch den Textanfang des 
Einschubs. Der Siegelabdruck markiert das Ende der Ergänzung und bedeu
tet zugleich eine Anerkennung durch den Urheber. Im vorliegenden Fall 
erscheint die Ergänzung durch den Siegelabdruck nicht begrenzt und ist 
deshalb als fehlerhaft markiert anzusehen. 

2. Vermerke über geleistete Rückzahlungen. Diese sind mit einer helleren 
schwarzen Tusche geschrieben als der Text der Urkunde. Im Falle des 
Einschubs zwischen Zeile 12 und 13 (Zeile 12a) wurde grüne Tinte verwendet. 
Auf der Rückseite der Urkunde befindet sich direkt unterhalb der oberen 

Kante auf der linken Blatthälfte folgender in ' Bru-tsha-Schvilt geschriebener 
Hinweis auf den Inhalt der Urkunde, der auch nach Aufrollen der Blattrolle 
nach außen sichtbar ist: chu sbrul lo'i raus™ khons 'bru bun son gan / „Verpflich
tung6 1 des Wasser-Schlange-Jahres (1953) über die Getreide-Leihgaben, die (an 
die Bauern) eigener62 Zugehörigkeit63 gegangen sind." 

Was die inneren Merkmale dieser Schuldurkunde betrifft, so wurde schon 
daraufhingewiesen, daß das Eingangsprotokoll die Formulierung einer Adresse 
und der Entstehungsmodalitäten einer Eingabe beim obersten Richter besitzt. 
Es zerfällt in drei Teile: 
a. Datierung64. 
b. Inscriptio, in welcher die Titel des obersten Richter aufgeführt werden. 
c. Versicherung, daß die folgende Eingabe durch den freien Entschluß der 

Vertragspartner zustande kam und Ankündigung der Eingabe. 
Der Kontext zerfällt in drei Teile: 

d. Darlegung des Zustandekommens des Schuldverhältnisses (Narratio mit 
Petitio). 

e. Feststellung der Höhe der Schuld und der Rückzahlungsmodalitäten in Form 
der Wiedergabe einer Verpflichtungserklärung des Schuldners (Dispositio). 

f. Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den obersten Gerichts
herrn und zur sofortigen Rückzahlung der Gesamtschuld im Falle eines 
Verstoßes gegen die Vereinbarung (tib. 'ba'-brjod). 
Schlußprotokoll: 

g. Ankündigung der Beglaubigungsmittel (Corroboratio). 
Da es sich um eine kollektive Schuldurkunde handelt, nennt die Dispositio 
zunächst weder den Namen des Schuldners noch die Höhe der Schuld. Beides 
erscheint für jeden einzelnen der Schuldner nach der Formel mit der Ver-

6 0 L e x i k a l i s c h r i c h t i g i s t ran. 6 1 gan i s t e ine Abkürzung für gan-rgya. 
6 2 D . h . z u r 'Gro-mgon-Fa,milie gehörig. 
6 3 H i e r g ib t es z w e i Mögl ichkeiten der Ergänzung v o n ran khons u n d z w a r z u ran 

khons su u n d z u ran khons nas. D e r obigen Übersetzung l iegt die erste Mögl ichkeit 
z u g r u n d e . B e i der z w e i t e n Mögl ichkeit wäre „d i e aus d e m eigenen B e s i t z weggegan
gen s i n d " z u übersetzen. 

6 4 I n der nach fo lgenden T e x t e d i t i o n u n d i n der Übersetzung w e r d e n die e inze lnen 
T e i l e der U r k u n d e d u r c h die hochges te l l t en B u c h s t a b e n a b is h der fo lgenden 
G l i e d e r u n g gekennze i chnet . 
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pflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe und einer allgemein gehaltenen 
Ankündigung der Beglaubigungsmittel der Schuldner. Dabei erscheint als 
besondere F o r m e l 

h . die Bekräftigung der F o r m e l zur Zahlung einer Vertragsstrafe. 
Die Verpflichtungserklärungen e und f werden nicht erstmalig mit dieser 

U r k u n d e abgegeben, sondern sind schon vor der Niederschrift mündlich abge
geben worden. Die vorliegende U r k u n d e ist deshalb ein Protokol l schon vorher 
vollzogener Rechtshandlungen und muß deshalb als reine Beweisurkunde an 
gesehen werden. 

Der i m folgenden edierte und übersetzte T e x t der Schuldurkunde verzeichnet 
eine Reihe von Ausdrücken, die i n den gängigen L e x i k a weniger oder gar nicht 
verzeichnet sind und die deshalb hier kurz aufgeführt werden: 
gan-rgya - (schriftliche) Verpfl ichtung 
gtsaii-bul zu-ba - „sauber überreichen", ohne Vorbehalte überreichen, 

vollständig überreichen 
min-rtags - „Namenszeichen", Siegelabdruck 
ma(-rtsa) - Grundkap i ta l , Grundfinanzmasse 
phyag-bun - (Höflichkeitsform von bun) Anleihe, Schulden 
phyag-bun zu-ba - E i n e Anleihe erbitten 
bka'-rgya - Verfügung 
mchod-rgyun - P r a x i s der regelmäßigen Opferdarbringung 
skyed-khur zu-ba - Zinslasten übertragen, Zinsen erheben 
lar(-rgya) - Mitverantwortung, Solidarität 
'bru-'bab - B e t r a g an Getreide 
do-phogs - Fehler 
'ba' - Vertragsstrafe 
do-bdag - Vertragspartner 
lna-bo - „Fünfer-'&o", ein fünf 'bre fassendes Getreidemeßgerät 
sa-khal - Getreidemaß, 1 sa-khal = 4 hia-'bo 
rgyug-'bo - Getreidemeßgerät 
ihog-bo - Getreidemeßgerät, 2 ihog-bo = 3 rgyug-bo 
do-gon - K iepe bestimmter A r t 
(rtsa-) phur - K i e p e bestimmter A r t 
chad - Res t 
thog-chad - Restbetrag zu leistender Pachtzinsen. 

T e x t der U r k u n d e 
Vorbemerkung: 

Sowohl i m nachfolgenden T e x t der U r k u n d e wie auch i n der Übersetzung 
werden die einzelnen Tei le der Urkunde durch die hochgestellten Buchstaben a -
h gekennzeichnet. A l s T e x t geben w i r i m Pr inz ip eine diplomatische Trans l i tera 
tion des Originals. Kon jek tura l e Textergänzungen werden durch eckige K l a m 
mern [ ] und vorzunehmende Ti lgungen durch spitze K l a m m e r n < > gekenn
zeichnet. B e i Besonderheiten i n der Schreibung werden die grammatikalischen 
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und lexikal ischen Normalformen des klassischen Tibet isch z u m leichteren 
Verständnis des Textes unter dem Gesamttext i n der üblichen F o r m notiert. 
Besondere Symbole, auf die oben schon hingewiesen wurde, werden i n der 
Trans l i terat ion nicht wiedergegeben. 
( ) kennzeichnet die Auflösung von L iga turen . 

, markier t die größeren Abstände, die Satz -und Text te i l e voneinander abheben. 
{ } enthält Hinweise auf graphische und sonstige Besonderheiten. 

Die Zahlen a m R a n d geben die Zeilenzahl nach dem Original an . D ie als 
Zwischenzeilentext auftretenden Vermerke über geleistete Rückzahlungen wer
den m i t der Nummer der vorhergehenden Zeile unter Hinzufügung des B u c h 
staben a gezählt. Der sonstige Zwischenzeilentext wurde oben ausführlich 
beschrieben und w i r d nicht besonders hervorgehoben. 

1 &chu sbrul zla tshes nin,&) V°lugs gras gort ma khrim bdag (rin po che'i) zabs 
päd drun du 

11 16 
2 zu bap) (ebdag min rtags khuns gsam gsal rnams nas blos blans nam yan mi 

'gyur ba'i gan {rgya) gtsan 'bul zu snin, don rtsa°) 
3 (&gus 'bans gsams gsal min rtags phul ba rnams la Ito son {sogs) gan sa nas 

bsgrigs min la brten 'gro bla'i chod (rgyun) ma stens nas bskyed {rgyal) khab 
bka' (brgya) (rin po che) spyir phebs dgons don mchod (rgyun) yin nes 

4 la bskyed Ina drug bskyed 'khur zu (rgyur) phyag bun nan zus la dpon 'bans 
slad lar dgons don smin (bka' drin) che byun ba^ (edes na (bka' drin) ma rjes 
snin gcan gis ston bsdu zes mtsham ma bskyed la 

5 sa rdo za phug bsred Ihad med par ito bskyed gtsan 'bul zu zus 'di don las nam 
yan mi dgal,e~> Wga srid 'gal ba'i de dus de min, sogs kyi 'bru 'bab ma bskyed la 
do phogs 'gro rigs zus srid sar 

6 tshes gon ma khrim zabs (rin po eher) 'ba' bla dpon bka' bzin gtsan sgrubs zus 
thog 'bru 'bab de 'bral gtsan 'bul zus zus^ <&rtags (rim nas) phul zus 'bras,^ 
^bdag chos sdin stobs (rgyas) nas 'bru 

7 gtsan Ina 'bo (brgyad) zus pa ston no bskyed gtsan 'bul zu zuse<> ^do bdag gon 
gsal pas rtags^) {Rundsiegel} , 

7a gon phan Ina 'bo Ina byun 
7 (h'ba' rjod gons Itar zu (rgyu),^ (egus 'bans chos sdin min mar nas 'bru gtsan 
8 Ina 'bo ni (brgya) thams pa zus pa phyi lo sin rta nas gzun lo no bcu'i rin 

bskyed med no 'jal la lo res Ina 'bo ni su thams pa res ('bul lam) zu zus^> tedo 
bdag gon gsal pas (rtags)s) {zwei Rundsiegel} 

8a gon phen Ina 'bo dgu {letzte Silbe durch Streichung getilgt} dan (rgyug) 'bo 
1 1 

gsum byun rtsa do gon Ina byun 
9 <h'ba' rjod gon Itar zu (rgyu),h*> (ebdag sod dud tshes brten nas 'bru gtsan Ina 'bo 

Ina beu thams pa zus pa ston no bskyed gtsan 'bul zus zus^ &do bdag gon gsal 
pas rtagss) {Rundsiegel} 

9a gon phan Ina 'bo Ina byun {die letzten beiden Silben s ind durchgestrichen} 
gon phan Ina 'bo 'dun 'byun 
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10 ft'&a' rjod gon Itar zu (rgyu),h"> lebdag sod dud tshe rin nas 'bru gtsan Ina 'bo 
bcu gsum zus pa ston no bskyed gtsan 'bul zu zuse) ^do bdag bza' bkal bzan gis 
rtagss) {Rundsiegel} 

10a gon phan Ina 'bo phyed gsum dan (rgyug) 'bo gan rtsa phur Ina byun 
11 (h'ba' rjod gon Itar zu (rgyu),h^ ^bdag gus 'bans nor bu don sgrubs nas 'bru 

gtsan Ina 'bo ni su rtsa bdun dan thog chad thog 'bo bzi bcu za bzi la bskyed 
[med] no 'jal <lo> lo no 

12 Ina'i gus {letzte Silbe durchgestrichen} khul ('bul lam) zu zuse*> &do bdag gon 
gsal pas HagsS) {Rundsiegel} , 

I I a gon phan Ina 'bo gan byun, phan tho 'bo Ina byun 
12 (h'ba' rjod gon Itar zu (rgyu),^ (Qgus 'bans dkar ma nas 'bru gtsan Ina 'bo Ina 

zus pa ston no bskyed 
13 gtsan 'bul zu zuse) &do bdag gon gsal rtags& {Rundsiegel} , 
12a sin rta bskyed gtsan 
13 (h'ba' rjod gon Itar zu (rgyu),h~> (esod dud bka' (phun nas) 'bru gtsan Ina 'bo 

bdun zus pa ston no bskyed gtsan ['bul] 
14 zu zus^ (%do bdag gon gsal pas rtags& {Rundsiegel} , (h'ba' rjod gon Itar zu 

(rgyu),h<> (egus 'bans rtsun sgrol ma nas 'bru gtsan sa khal ni su rtsa drug dan 
Ina 'bo <ni su> 

15 ni su rtsa gnis zu pa ston no bskyed gtsan 'bul zu zuse*> &do bdag gon gsal mas 
rtagss) {Rundsiegel} , 

15a gon phan Ina 'bo do byun yan (rgyug) 'bo bzi byun 
15 <n'6a' rjod gon Itar zu (rgyu),h) (egus 'bans chos sdin cun nas 'bru gtsan Ina 
16 'bo bdun dan (rgug) 'bo bzi zus pa ston no bskyed gtsan 'bul zu zuse~> ^do bdag 

gon gsal mas rtags& {Rundsiegel} , 
16a gon phan Ina 'bo gan 
16 (k '&a' rjod gon Itar zu (rgyu),iL'> (egus 'bans 
17 chos 'phel nas 'bru gtsan Ina 'bo ni su rtsa geig dan thog chad thog 'bo Ina bcu 

chad na (brgyad) lus bskyed, med no 'jal lo no Ina'i khul lo res thog 'bo chad bcu 
18 gnis res ('bul lam) zu zuse*> (&do bdag gon gsal pas rtagss) {Rundsiegel} , ^sin 

rta zla tshes nin,^ (ebdag {durchgestrichen} gus phran sa rmon pa 'bru bun 
4 8 

rtsis sdom kyis yan 
19 chad 'bru gtsan sa khal gsum lus pa phyi lo ston sten no bskyed gtsan 'bul zu 

zuse) (&do bdag (rgyal) po'i rtagss) {quadratisches Siegel} 

1 . khrims bdag. 3. gsarn gsal; mchod rgyun; sten nas skyed; bka' rgya. 4. la skyed Ina 
drug skyed khur; bka' drin ma brjed; bsdu bzes mtshams ma skyed. 5. gal srid; sogs 
kyis; ma skyed. 6. tshe; khrims zabs; gtsan sgrub; de phral gtsan 'bul zu zus; zus gral. 7. no 
skyed; gsal pa'i rtags; 'ba' brjod gon Itar; chos sdin mig dmar. 8. skyed med; lo rer; 
thams pa re'i; gsal pa'i rtags. 8a . gon phan. 9. 'ba' brjod; sod dud tshe brtan; no skyed; 
gtsan 'bul zu zus; gsal pa'i rtags. 9a . bdun byun. 10. 'ba' brjod; no skyed; bskal bzangi 
rtags. 1 1 . 'ba' brjod; nor bu don 'grub; ze bzi la skyed. I I a . thog 'bo. 12. gsal pa'i rtags; 
'ba' brjod; skar ma. 12a. skyed gtsan. 13. 'ba' brjod; bskal phun nas; no skyed. 14. gsal 
pa'i rtags; 'ba' brjod, btsun sgrol ma. 15. zus pa; no skyed; gsal ma'i rtags; 'ba' brjod; 
chos sdin chun. 16. no skyed; gsal ma'i rtags; 'ba' brjod. 17. Ina bcu phyed na brgyad lus 
skyed; lo rer thog 'bo phyed bcu. 18. gnis re'i; gsal pa'i rtags. 19. no skyed. 
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Übersetzung 

1 < a(Wir,) die a m T a g des 16 . Kalendertages des Wasser-Schlange-Jahres a > 
<bam Lotos zu Füßen Seiner K o s t b a r k e i t , des Gerichtsherrn, des E r h a b e 
nen i n bezug auf die beiden (Ar ten von) Verhaltensvorschri f ten, 

2 vorlegen, b> 
( c von uns, deren Namenszeichen 6 5 und H e r k u n f t 6 6 unten k l a r ersichtl ich 
ist , w i r d aus eigenem Entschluß die Verpf l ichtung, die, w a n n auch immer 
es sei, nicht mehr geändert w i r d , „sauber" überreicht, (wobei) deren 
Herzstück (folgendes besagt): (was) die Grundbedeutung (betrifft , ) 0 ) 

3-4 <dso wurde unter Bezugnahme auf das an Saatgut für N a h r u n g etc., was 
aus dem (eigenen) L a n d den unterwürfigen Unter tanen , die die unten 
k l a r ersichtlichen „Namenszeichen" überreicht haben, nicht ausreichte, 
vom Grundkap i ta l der regelmäßigen Opferdarbringung 6 7 eine Anleihe 
eindringlich erbeten, (und zwar) m i t (einer) Zins(belastung), z u deren 
I n h a l t die allgemein erlassene K o s t b a r k e i t einer Verordnung des König
reiches (besagt), daß, wenn es sich gewißlich u m (die F inanzmasse der) 
regelmäßigen Opferdarbringung handelt , der Z ins sechs (bei) fünf 6 8 als 
Zinslast zu erheben is t . I n d e m m a n 6 9 u m Amtsträger und Unter tanen 
wi l len der Solidarität 7 0 (mit den anderen) gedachte, ergab sich m i t der 
Zust immung ( l i t . Zur-Rei febr ingung der Angelegenheit) eine große G n a 
denerweisung. 0 ) 
< eDa dem so is t , wurde erklärt, daß diese Gnadenerweisung nicht verges
send und sie i m Herzen haltend dann, wenn die E r n t e 7 2 eingebracht w i r d , 

5 Schuldbetrag und Zinsen vollständig überreicht werden, ohne der 
Schuldmenge und der Zinsmenge E r d e und Steine i m I n n e r e n beizumi
schen. V o n dieser Aussage w i r d , w a n n es auch sei, n icht abgewichen 
werden. e> 

6 5 D . i . der S i e g e l a b d r u c k . 
6 6 D i e A n a l y s e dieser S te l l e erg ibt zunächst z w e i mögl i che L e s a r t e n : 1 . dbag min 

rtags-khuns " v o n u n s , de ren N a m e u n d rtags-khuns". 2. bdag min-rtags khuns. D i e 
zwe i t e Möglichkeit e rwe is t s i c h a u f g r u n d des T e x t e s der darauf fo lgenden Ze i l e , w o 
min-rtags e indeut ig i n der B e d e u t u n g „ N a m e n s z e i c h e n " , S i e g e l a b d r u c k v e r w e n d e t 
w i r d , a l s r i c h t i g . D i e I n t e r p r e t a t i o n dieser L e s a r t i s t aber inso f e rn n i c h t u n p r o b l e 
m a t i s c h , a ls s o w o h l die D e u t u n g „Namensze i chen u n d H e r k u n f t " a l s a u c h „ H e r 
k u n f t des N a m e n s z e i c h e n " mög l i ch e r s che in t . D i e z w e i t e dieser Mögl ichkeiten k a n n 
aber aus i n h a l t l i c h e n Gründen v e r w o r f e n w e r d e n . 

6 7 H i e r i s t ma z u ma-rtsa z u ergänzen. D i e E i n r i c h t u n g regelmäßig durchzuführen
der Op ferzeremonien se tz t e i n G r u n d k a p i t a l v o r a u s , a u s d e m d a n n die U n k o s t e n z u r 
Durchführung v o n R i t u a l e n e r w i r t s c h a f t e t w e r d e n . D ieses G r u n d k a p i t a l i s t h i e r 
gemeint . 

6 8 D . h . bei fünf Maßeinheiten L e i h g a b e s i n d sechs Maßeinheiten zurückzugeben. 
D i e s e n t s p r i c h t e i n e m Z i n s s a t z v o n 2 0 % . 

6 9 D . i . das O b e r h a u p t der 'Gro-mgon-Fsucnüie. 
70 lar i s t z u lar-rgya z u ergänzen. 
7 1 V o n den S c h u l d n e r n . 
72 ston i s t z u ston-thog z u ergänzen. 
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( fFür den F a l l aber, daß durch abweichendes „Zu jener Zei t war es nicht 
so ! " etc. der V o r f a l l einer Eingabe von der A r t eingetreten ist , daß es auf 
einen Fehler i n bezug auf L e i h - und Zinsmenge des Betrages an Getreide 
hinausläuft, 

6 so habe i ch erklärt, (dann) zu Füßen des Erhabenen, der Kostbarke i t 
eines Gerichtsherrn, eine der Weisung des bla-dpon73 entsprechend (hohe) 
Vertragsstrafe vollständig zu entrichten und darüber hinaus den (Ge
samt - )Betrag an Getreide unmittelbar danach vollständig z u überrei
chen. 1) 
(sDie Reihe der Siegel ( l i t . Zeichen), die nacheinander abgedruckt wer
den -ß) 
< eVon mir , dem Chos-sdin sTobs-rgyas, wurden an reinem Getreide 

7 acht Fünfer-'&o erbeten. I c h habe erklärt, i m Herbst Schuldbetrag und 
Zinsen vollständig zu überreichen. 6) 
(^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.s) (Rundsiegel). 

7 a V o n dem obigen sind fünf Fünfer-'öo eingetroffen ( l i t . haben sich er
geben). 

7 ( h Die Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 
( e V o n (mir , ) dem unterwürfigen U n t e r t a n Chos-sdin7i Min-mar [Mig-
dmar] (,) wurden an reinem Getreide 

8 zweihundert Fünfer-'öo erbeten 7 5 . I c h habe erklärt, vom folgenden H o l z -
P f e r d ( - J a h r ) an innerhalb von zehn J a h r e n ohne Zinsen den Schuldbe
trag zurückzugeben und dabei die Zahlungsweise von jeweils zwanzig 
Fünfer-'&o pro J a h r anzuwenden. 6 ) 
^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.s) 
(zwei Rundsiegel) 

8 a V o n dem obigen sind zehneinhalb Fünfer-'bo und drei rgyug-'bo (an 
Getreide) eingetroffen. Fünf K i e p e n Gras sind eingetroffen. 

9 <hDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 
< eVon mir , dem Sod-dud76 Tshes-brten [Tshe-brtan], wurden fünfzig Fün
fer- 'bo reines Getreide erbeten. I c h habe erklärt, i m Herbst Schuldbetrag 
und Zinsen vollständig zu überreichen. 6) 
^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners?) (Rundsiegel). 

9 a V o n dem obigen sind fünf Fünfer-'&o eingetroffen 7 7 . V o n dem obigen sind 
sieben Fünfer-'bo eingetroffen. 

7 3 N i c h t näher ident i f i z i e r ter T i t e l . 
7 4 chos-sdin i s t e i n G e b i e t i n n e r h a l b v o n Ko-chag. B e z e i c h n e t h i e r die H e r k u n f t 

des S c h u l d n e r s . 
7 5 E i n B e i s p i e l für seit l a n g e m bestehende S c h u l d e n , die v o n früheren S c h u l d u r 

k u n d e n übertragen w o r d e n s i n d . D u r c h neue L e i h g a b e n u n d insbesondere d u r c h die 
h o h e n Z i n s e n h a t die G e s a m t s c h u l d e inen so l ch hohen B e t r a g e r re i ch t , daß der 
Gläubiger a u f we i t e re Z i n s e n v e r z i c h t e t . 

76 sod-dud: H a u s w e s e n , das u n t e r h a l b des '6rro -m#on-Famil iens i tzes gelegen i s t . 
D i e n t h ie r z u r H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g des S c h u l d n e r s . 

7 7 D i e D u r c h s t r e i c h u n g v o n Ina fo/tm bedeutet offenbar, daß diese N o t i z ungültig i s t . 
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10 <hDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 
< eVon mir , dem Sod-dud™ Tshe-rin, wurden dreizehn Fünfer-'&o reines 
Getreide erbeten. I c h habe erklärt, i m Herbst Schuldbetrag u n d Zinsen 
vollständig z u überreichen. 6) 
^Siegel der E h e f r a u des Vertragspartners , der Kal-bzan [bsKal-bzan]ß~> 
(Rundsiegel) . 

10a V o n dem obigen sind zweieinhalb Fünfer-'&o und ein rgyug-'bo (sowie) 
fünf K i e p e n Gras eingetroffen. 

11 <hDie Vertragsstrafenerklärung w a r wie oben abzugeben. 1 1) 
< eIn bezug auf die von mir , dem gläubigen U n t e r t a n Nor-bu don-sgrubs 
[don-grub], (erlangten) siebenundzwanzig Fünfer-'&o reines Getreide u n d 
dem Pachtzinsrest von vierundvierz ig ihog-bo werde i ch den Schuld 
betrag ohne Zinsen zurückgeben. 

12 I c h habe erklärt, die Zahlungsweise einer Zahlung innerhalb von fünf 
J a h r e n anzuwenden. 0 ) 
^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.&) (Rundsiegel) 

I I a V o n dem obigen ist ein Fünfer-'&o eingetroffen. V o n (dem obigen) sind 
fünf ihog-bo eingetroffen. 

12 <hDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 
< eVon (mir, ) dem unterwürfigen U n t e r t a n dKar-ma [sKar-ma] (,) wurden 
fünf Fünfer-'&o reines Getreide erbeten. ( I ch ) habe erklärt, i m Herbst 
Schuldbetrag und Zinsen 

13 vollständig zu überreichen. 0) 
^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.s) (Rundsiegel) 

12a I m Ho lz -P fe rd ( -Jahr ) sind die Zinsen vollständig (gezahlt worden). 
13 <hDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 

< eVon (mir, ) dem Sod-dud16 bKa'-phun [bsKal-bzan phun-tshogs] wurden 
sieben Fünfer-'&o reines Getreide erbeten. ( I ch ) habe erklärt, i m Herbst 
Schuldbetrag und Zinsen vollständig zu überreichen. 0) 

14 (^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.&) (Rundsiegel) 
( h Die Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben. 1 1) 
< eVon (mir, ) der unterwürfigen U n t e r t a n i n , der Nonne sGrol-ma, wurden 
sechsundzwanzig sa-khai reines Getreide und 

15 zweiundzwanzig Fünfer-'&o (Getreide) erbeten. ( I ch ) habe erklärt, i m 
Herbst Schuldbetrag und Zinsen vollständig zu überreichen. 6) 
^Siegel der oben k l a r ersichtlichen Vertragspartnerin.§) (Rundsiegel) 

15a V o n dem obigen sind zwei Fünfer-'&o u n d des weiteren v ier rgyug-'bo 
eingetroffen. 

15 (sDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben.s) 
< eVon (mir, ) der unterwürfigen U n t e r t a n i n , der Chos-sdin1* Cun [Chun], 
wurden an reinem Getreide 

16 sieben Fünfer-'&o u n d vier rgyug-'bo erbeten. ( I ch ) habe erklärt, i m 
Herbst Leihmenge und Zinsen vollständig zu überreichen. 6) 
^Siegel der oben k l a r ersichtlichen Vertragspartnerin.s) (Rundsiegel) 



110 D I E T E R S C H U H 

16a V o n dem obigen (ist) ein Fünfer-'&o (eingetroffen). 
16 <hDie Vertragsstrafenerklärung war wie oben abzugeben.h> 

< eVon (mir, ) dem unterwürfigen U n t e r t a n 
17-18 Chos-'phel (wurden) einundzwanzig Fünfer-'&o reines Getreide (erbeten) 

und an Pachtz insrest waren siebenundfünfzigeinhalb thoq-bo übrig. ( I ch) 
habe erklärt, den Schuldbetrag ohne Zinsen zurückzugeben (und) die 
Zahlungsweise von jeweils elf einhalb thog-'bo innerhalb von fünf J a h r e n 
anzuwenden. 0 ) 
(^Siegel des oben k l a r ersichtlichen Vertragspartners.s) 
( a A m Tage des achten Kalendertages des v ierten Monats i m Holz -Pferd( -
Jahr ) . a > 
< eBei mir , dem unterwürfigen Unbedeutenden, dem Sa-smon-pa, war 
aufgrund der Zusammenrechnung der Getreideschulden wiederum 

19 ein R e s t von drei sa-khal reines Getreide übrig. I c h habe erklärt, i m 
folgenden J a h r z u m Herbst Schuldbetrag und Zinsen vollständig zu 
überreichen. 6) 
(^Siegel des Vertragspartners rGyal-poß) (quadratisches Siegel). 

Verzeichnis der Bibl iothekssignaturen (Staatsbibliothek, Ber l in ) der zitierten 
U r k u n d e n : 
G I = H s . or. 6170 
G I I = H s . or. 6169 
G V = H s . or. 6173 
G I X = H s . or. 6187 
G X I I I = H s . or. 6181 
G X I V = H s . or. 6182 
G X X X = H s . or. 6194 



R U D O L F S E L L H E I M ( F R A N K F U R T ) : 

D I E A U T O B I O G R A P H I E D E S I B N A D - D A I B A ' 

Unter den reichen Ber l iner arabischen Handschriftenbeständen, die W I L H E L M 
AHLWARDT i n seinem zehn Bände umfassenden einzigartigem , ,Verzeichniss" 
(Ber l in 1887-1899) beschrieben, analys iert u n d l i terar-histor isch eingeordnet 
hat , findet sich i m neunten Bande unter der N r . 9763 auch eine Geschichte der 
jemenitischen Stadt Zabid . Sie s tammt von Wagihaddin Abu M u h a m m a d 
'Abdarrahmän ibn ' A l i az -Zabidi as-Säfi'i bekannt als I b n ad -Da iba ' ( 8 6 6 / 1 4 6 1 -
944/1537) und trägt den T i t e l Bugyat al-mustafid fi ahbär madinat Zabid ( B l . 1 b -
62a). Die Handschr i f t , welche 942/1536 keine zwei J a h r e vor dem Tode des 
Verfassers geschrieben is t , enthält noch zAvei weitere Arbe i ten des Verfassers, 
zunächst B l . 62a-64b sein Ragaz-Gedicht über die Regenten der Stadt i n 118 
Versen, dann B l . 64b-66a seine Autobiographie (vgl . A h l w a r d t 10137,2) u n d 
schließlich B l . 66b-120a (Ah lwardt 9764) seine Fortsetzung zur Bugya, den 
-Fadl al-mazid. I m Anschluß an meine Ausführungen zu I b n ad -Da iba ' bei der 
Beschreibung der H s . 22 i m ersten Bande meiner „Arabischen Handschr i f ten , 
Materialien zur arabischen Li teraturgeschichte" (Wiesbaden 1976) u n d i m 
Anschluß an die dort an verschiedenen Stellen gegebenen Notizen z u seinem 
bekannten Lehrer as-Sahäwi (830/1427-902/1497) u n d z u dessen großen biogra
phischen Wörterbuch für das 9./15. J h d t . , dem -Dau' al-lämi' li-ahl al-qarn at-
täsi' (s. I n d e x s.n. I b n ad -Daiba ' u n d -Sahäwi), sei hier die A u t o b i o g r a p h i e 
des I b n ad -Daiba ' veröffentlicht. Sie verdient nicht nur als Selbstzeugnis eines 
nicht unbedeutenden Gelehrten des is lamischen Mittelalters unser Interesse -
w i r werden auf B i o - u n d Autobiographie i m I s l a m an anderer Stelle zurückkom
men - , sondern sie läßt uns auch einen B l i c k i n die W e r k s t a t t der großen 
Biographen der Vergangenheit werfen. I s t doch die Autobiographie des I b n ad-
D a i b a ' offensichtlich auf Anregung von as-Sahäwi, seinem L e h r e r i n M e k k a , i m 
J a h r e 897/1491-92 für dessen -DavC entstanden; denn ihre Quintessenz findet 
sich i n der knappen Biographie, welche der L e h r e r dem Schüler i n seinem 
Wörterbuch ( D a u ' 4 /104L N r . 295) gewidmet hat , wo sie die B i o - u n d B i b l i o 
graphen unserer Zeit , C. BROCKELMANN, G A L 2 2/527 S 2/548f. 3/1296, H . AZ-
ZiRiKLi,al-A'läm 4/91 f., ' U . R . KAHHÄLA, Mu'gam al-mu'allifin 5/159, n icht 
vermutet u n d daher auch i n ihren W e r k e n n i cht verzeichnet haben. E r s t 
kürzlich hat dies G . RENTZ i n E I 2 s.n. I b n a l - D a y b a ' i n Ergänzung z u C. VAN 
ARENDONK'S A r t i k e l i n E I 1 nachgeholt. 

G A L r e g i s t r i e r t versch iedene Hss . mit der Autobiographie des I b n ad-Daiba ' ; sie 
w u r d e w i e d e r h o l t mit seiner Geschichte der Stadt Z a b i d abgeschrieben. U n s stand 
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n u r die A h l w a r d t - H s . z u r Verfügung, sowie die H s . W . C U R E T O N - C . R I E U , B r i t i s h 
M u s e u m 937 ,1 ( v . J . 1134/1722) m i t al- 'AidarüsI 's (gest. 1038 /1628 ; G A L 2 2 /551f . S 
2 /617) an-Nür as-säfir; er h a t die A u t o b i o g r a p h i e se inem -Nur f a s t vol lständig, 
a l l e rd ings m i t v i e l e n V e r l e s u n g e n - j eden fa l l s n a c h der v o n u n s b e n u t z t e n H s . B l . 
7 5 a 1 4 - 7 6 b 3 u - , e i n v e r l e i b t . S o w e i t w i r sehen , i s t unsere A h l w a r d t J J s . n i c h t n u r die 
älteste, s o n d e r n a u c h die einzige zeitgenössische, z u d e m v o n der H a n d eines 
G e l e h r t e n , der k o r r e k t , w e n n a u c h ohne V o k a l e u n d sehr oft ohne d i a k r i t i s c h e 
P u n k t e a b s c h r e i b t , abgesehen v o n e in igen w e n i g e n o r thograph i s chen Altertümlich
k e i t e n , w i e s t a t t »Ls-, I n k o n s e q u e n z e n , w i e d e m Z u s a m m e n - u n d A u s e i n a n d e r 
s chre iben v o n Zahlwörtern, u n d Irregularitäten, w i e e i n e m A l i f s t a t t e i n e m A l i f 
maqsüra oder d e m F e h l e n eines V o r s c h l a g s - A l i f i n Ibn, u n d Eigentümlichkeiten, die 
h i e r i n r u n d e n K l a m m e r n w i e d e r h o l t w e r d e n ; m e h r oder weniger notwendige Ergän -
z u n g e n w e r d e n i n eck igen K l a m m e r n gegeben. 

D e m arabischen T e x t sei eine deutsche Zusammenfassung mi t einigen erläu
ternden u n d ergänzenden Bemerkungen vorausgeschickt. Die numerierten A b 
schnitte entsprechen den gezählten Absätzen des Textes . 

1 - I b n a d - D a i b a ' - z u seiner ausführlichen Genealogie v g l . die B i o g r a p h i e seines 
U r u r e n k e l s ' A l l i b n M u h a m m a d be i M u h i b b i 3 /192f . - e r b l i c k t e n a c h se inen eigenen 
W o r t e n a m D o n n e r s t a g d e m 4. M u h a r r a m 8 6 6 / S o n n a b e n d 10. O k t o b e r 1461 - n a c h 
F . W Ü S T E N F E L D , G e s c h i c h t s s c h r e i b e r , Gött ingen 1882, S . 237 N r . 518 u n d d a n a c h 
G A L : 2. M u h a r r a m - das L i c h t dieser W e l t i m H a u s e seines V a t e r s i n der S t a d t 
Z a b i d ( E I s .n . ) , gelegen i n der T ihäma v o n J e m e n . A m E n d e desselben J a h r e s 
verließ der V a t e r - w o h l e i n K a u f m a n n - die F a m i l i e i n R i c h t u n g I n d i e n , u m n ie 
w i e d e r n a c h H a u s e zurückzukehren. So w u c h s der J u n g e i n der O b h u t seines 
Großvaters mütterlicherseits au f , be i S a r a f a d d i n A b u 1-Ma'rüf Ismä' i l i b n M u h a m 
m a d as-Säfl'i ( 8 0 4 / 1 4 0 2 - 8 8 4 / 1 4 6 9 ; D a u ' 2 /305f . N r . 947) . 

2 - D a n k b a r gedenkt er des f r o m m e n ge lehr ten M a n n e s m i t w a r m e n W o r t e n , der 
i h m V a t e r , E r z i e h e r u n d ers ter L e h r e r zug le i ch w a r , er, der z u den eigenen L e h r e r n 
Persönlichkeiten zählte w i e : Nüraddin ( M u w a f f a q a d d i n ) ' A l i i b n M u h a m m a d i b n 
' A b d a l l a h a l - F a h r i ( i n : D a u ' 2 / 3 0 5 ; G A L 2 2 /142) , den H a t i b der F r e i t a g s m o s c h e e 
v o n Z a b i d , K a m ä l a d d i n Müsä i b n M u h a m m a d ad-Digä ' i ( D a u ' 10/190 N r . 8 0 0 ; 
Y ä q ü t , M u ' g a m s . v . ) , den N a f i s a d d i n Sulaimän i b n I b r a h i m a l - ' A l a w i ( 7 4 5 / 1 3 4 4 -
8 2 5 / 1 4 2 2 ; D a u ' 3 /259f . N r . 979 ) , den S a r a f a d d i n A b u 1 - F a t h M u h a m m a d i b n A b i 
B a k r a l - M a d a n i ( 7 7 5 / 1 3 7 4 - 8 5 9 / 1 4 5 5 ; D a u ' 7 /162 -165 N r . 4 0 1 ; Saukäni, B a d r 2/ 
1 4 6 f . ) , den V e r f a s s e r des b e k a n n t e n b i ograph i s chen Wörterbuchs der K o r a n - L e h r e r , 
S a m s a d d i n I b n a l - G a z a r i ( 7 5 1 / 1 3 5 0 - 8 3 3 / 1 4 2 9 ; D a u ' 9 / 2 5 5 - 2 6 0 N r . 6 0 8 ; G A L 2 2/ 
257f f . S 2 /274f f . ; E I 2 s .n . ) , den Qädi Z a i n a d d i n 'Abdarrahmän i b n M u h a m m a d a l -
B i r i s k i (gest. 8 3 9 / 1 4 3 5 ; D a u ' 4 /132f . N r . 347) u . a . ; a u c h w i r d des F r e u n d e s des 
Großvaters gedacht , des S c h e i c h s S a r a f a d d i n A b u 1-Ma'rüf Ismä' i l i b n A b i B a k r a l -
G a b r a t i ( 8 0 8 / 1 4 0 5 - 8 7 5 / 1 4 7 0 ; D a u ' 2/292 N r . 913) , der den k l e i n e n I b n a d - D a i b a ' 
besonders ins H e r z geschlossen h a t t e . 

3 - N i c h t näher b e k a n n t i s t der F a q i h Nüraddin ' A l i i b n A b i B a k r i b n H a t t ä b , be i 
d e m I b n a d - D a i b a ' den K o r a n z u l e r n e n begann . D a n n n a h m s i c h seiner besonders 
der B r u d e r seiner M u t t e r a n , der gelehrte F a q i h Gamäladdin A b u n-Nagä M u h a m 
m a d i b n Ismä' i l b e k a n n t a ls a t - T a b i b (so a u c h D a u ' 4 /104, 6u) b z w . a t - T a i y i b (geb. 
8 4 3 / 1 4 3 9 ; D a u ' 7 /139f . N r . 340) , bei d e m er seine K o r a n - S t u d i e n a ls zehnjähriger 
abschloß . 

4 - I n eben d iesem J a h r e - 876 /1471 - t r a f die K u n d e v o m T o d e des V a t e r s i n der 
H a f e n s t a d t ad-Diw a n der Westküste I n d i e n s e i n , der späteren - bis z u m J a h r e 1961 
- por tug ies i s chen K o l o n i e D i u (s. E I 2 s .v . u n d s.v. H i n d ; w o h l n i c h t die M a l e d i v e n , 
v g l . E I 1 s . v . ; f e rner H . v . M Z I K ' S I b n Battüta-Übersetzung, H a m b u r g 1 9 1 1 , S . 316 
A n m . 1) . B e i s e inem O n k e l w i d m e t e er s i c h s o d a n n den s ieben K o r a n - L e s a r t e n , 
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schr ieb die b e k a n n t e as-Sätibiya ab u n d las den K o r a n be i i h m n a c h j e w e i l s e iner 
K o r a n - L e s a r t w i e a u c h n a c h a l l e n s ieben z u s a m m e n ( v g l . m e i n e M a t e r i a l i e n , bes . 
H s . 13) . E s schloß s ieh a n das S t u d i u m der ' A r a b i y a , das der M a t h e m a t i k u n d des 
R e c h t s . D a s säfi 'itische R e c h t s k o m p e n d i u m az-Zubad fi l-fiqh des Sarafaddin a l -
Bärizi ( G A L 2 2 /105 b z w . 118 S 2 /101 b z w . 113) s t u d i e r t e er b e i m M u f t i T a q i a d d i n 
A b u H a f s ' U m a r i b n M u h a m m a d b e k a n n t a l s I b n al -Fatä ( 8 0 1 / 1 3 9 8 - 8 8 7 / 1 4 8 2 ; D a u ' 
6 / 1 3 2 - 1 3 5 N r . 4 1 3 ; G A L S 2/255) i m J a h r e 883 /1478 . 

5 - A m E n d e dieses J a h r e s begab er s i c h a u f d e n H a g g u n d v e r a u s g a b t e d a b e i j e n e 
8 D i n a r e , die er a ls einziges v o n se inem V a t e r geerbt h a t t e . B e i se iner R ü c k k e h r 
n a c h Z a b i d m u ß t e er e r f a h r e n , daß der Großvater v i e r T a g e z u v o r , M i t t w o c h M i t t e 
M u h a r r a m 884/7 . A p r i l 1479, i m A l t e r v o n k n a p p a c h t z i g ( M o n d - ) J a h r e n ges torben 
w a r . B i s z u seiner z w e i t e n P i l g e r f a h r t E n d e 8 8 5 / A n f a n g 1481 b l i eb er i m H a u s e 
seines O n k e l s u n b e s c h w e r t u n d ohne Sorgen . 

6 - D a n n schloß er s i c h e i n e m a n d e r e n b e k a n n t e n j e m e n i t i s c h e n G e l e h r t e n i n 
seiner V a t e r s t a d t , d e m Z a i n a d d i n A b u l - 'Abbäs A h m a d i b n A h m a d as-Sargi a n (812 / 
1 4 1 0 - 8 9 3 / 1 4 8 8 ; D a u ' 1 / 2 1 4 L ; G A L 2 2 /242 f . S 2 /254 ; K A H H Ä L A l / 1 5 0 f . ) . B e i i h m 
s t u d i e r t e er die fünf k a n o n i s c h e n T r a d i t i o n s w e r k e des -Buhärl , M u s l i m , A b u 
D ä w ü d , - T i r m i d l u n d -Nasä'I, sowie den -Muwattd' des I m ä m Mälik, aber a u c h den 
-iSifä' des Qädi ' I y ä d ( G A L 2 l / 4 5 5 f . S l / 6 3 0 f f . ) , den 'Amal al-yaum wal-laila des I b n 
a s - S u n n i ( G A L 2 1/173 S 1/274), d ie -Samä'il des - T i r m i d l , sowie d ie berühmte 
-Risäla des - Q u s a i i i u n d - angeb l i ch - a l le seine Veröf fentl ichungen u n d W e r k e 
( G A L 2 l / 5 5 6 f . S l / 7 7 0 f f . ) , aber a u c h andere zah l l ose A r b e i t e n u n d S c h r i f t e n . 

7 - A l s b a l d b r a c h t e er seine erste eigene S c h r i f t h e r a u s , seine Gäyat al-matlüb wa-
a'zam al-manna fl-mä yagfiru Allah bihl ad-dunüb wa-yügibu [bihi] al-ganna ( v g l . 
Hägg i H a l i f a s . t . ; Sadarät a d - d a h a b 8 /256) . A u f A n r e g u n g des S c h e i c h s Z a i n a d d i n 
a s - S a r g i begab er s i c h n a c h B a i t a l - F a q l h I b n ' T J g a i l , j e n e r S t a d t nördl ich v o n Z a b i d 
landeinwärts v o m H a f e n H u d a i d a , z u der G e l e h r t e n f a m i l i e der B a n ü G a ' m ä n ( v g l . 
F . W Ü S T E N F E L D , C u f i t e n , Gött ingen 1883, S . 1 0 3 - 1 0 6 , b z w . 99 m i t unvol l s tändigem 
S t a m m b a u m ) . H i e r w a r e n seine L e h r e r : Gamäladdln A b u A h m a d M u h a m m a d a z -
Zähir i b n A h m a d I b n G a ' m ä n (geb. 8 1 2 / 1 4 0 9 ; D a u ' 7 /26f . N r . 54 ) , be i d e m er 
s t u d i e r t e : den g e s a m t e n i ¥ t n % v at-tälibin des - N a w a w i ( G A L 2 l / 4 9 6 f f . S l / 6 8 0 f f . ) , 
den -Häivi as-saglr v o n a l - Q a z w f n l , al-Bärizi 's Taisir d a z u u n d I b n a l - W a r d i ' s 
V e r s i f i k a t i o n m . d . T . al-Bahga al-Wardiya ( z u a l l e n d r e i W e r k e n s. G A L 2 l / 4 9 4 f . S 1 / 
679) , u n d dessen Neffe Burhänaddin A b u Ishäq I b r a h i m i b n A b i 1-Qäsim I b n 
G a ' m ä n ( 8 3 1 / 1 4 2 7 - 8 9 7 / 1 4 9 1 ; D a u ' 1/117) , be i d e m er h ö r t e : die -Adkär des - N a w a w i 
( G A L 2 1/501 N r . 19 S 1/685 N r . 19, z u m e i s t b e t i t e l t : Hilyat al-abrär), d ie Samä'il des 
- T i r m i d l die (Uddat al-Hisn al-hasin v o n I b n a l - G a z a r i ( G A L 2 2 /260 S 2 /277 f . ) u . a . , 
w i e a u c h L e s u n g e n z u den T r a d i t i o n s s a m m l u n g e n des -Buhärl u n d des M u s l i m , 
e inen T e i l des -Irsäd, eines M u h t a s a r s des -Häwi, v o n S a r a f a d d m Ismä'Il i b n A b i 
B a k r b e k a n n t a ls I b n a l - M u q r i ' ( "755 /1354-837 /1433 ; D a u ' 2 / 2 9 2 - 2 9 5 N r . 9 1 4 ; G A L 2 

1/496 S 1/679 G A L 2 2 / 2 4 3 L S 2 /255 f . ) u . a . 

8 - E i n e d r i t t e P i l g e r f a h r t i m J a h r e 896 führte i h n über M e k k a h i n a u s z u m G r a b e 
des P r o p h e t e n i n M e d i n a E n d e D ü 1-Higga. Z u B e g i n n des n e u e n J a h r e s begegnete 
er i n M e k k a e i n e m der b e k a n n t e s t e n G e l e h r t e n se iner Z e i t , d e m S a m s a d d i n A b u 1-
H a i r M u h a m m a d i b n 'Abdarrahmän as-Sahäwi a l - M i s r i as-Säfi'I, d e m Häfiz a l - ' a s r 
d e m M u s n a d ad -dunyä d e m F a r i d a l - w a q t , w i e er i h n b e t i t e l t ( 8 3 0 / 1 4 2 7 - 9 0 2 / 1 4 9 7 ; 
G A L 2 2 /43f . S 2 /31 f f . ) . E s w a r e in re i ches V o r l e s u n g s p r o g r a m m , das er be i d e m 
S c h e i c h abso lv i e r t e , v o r a l l e m i m B e r e i c h der H a d i t - K u n d e ; so l a s er i n T e i l e n oder 
a u c h ganz bei i h m den Sahlh des -Buhärl u n d d e n des M u s l i m , die Miskät al-masäbih 
des - T i b r l z i ( G A L 2 2 /249 S 2 /262) , d ie Alfiyat al-hadit des A b u 1 - F a d l a l -Träqi , d a z u 
dessen eigenen K o m m e n t a r m . d . T . Fath al-mugit ( G A L 2 1/442 S 1/612) , er l a s den 
Bulüg al-maräm min adillat al-ahkäm des berühmten I b n H a g a r ( G A L 2 2 /82 S 2 / 
7 3 f . ) , T e i l e der P r o p h e t e n b i o g r a p h i e des I b n S a i y i d an-näs a l - Y a ' m a r i m . d . T . 'Uyün 
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al-atar ( G A L 2 2 /85 S 2 /77 ) , T e i l e der Riyäd as-sälihin des - N a w a w i ( G A L 2 1/500 S 1 / 
684) , die -Talätiyät des -Buhäri ( G A L 2 1/166 S 1/264) u n d zahl lose andere A g z ä ' u n d 
Musalsalät. I n w e l c h e r Z e i t er dieses P e n s u m schaf f te , verrät er u n s le ider n i c h t , 
d o c h h e b t er h e r v o r , daß der S c h e i c h i h n sehr gefördert u n d geschätzt , i h n a l l e n 
a n d e r e n Schülern vorgezogen u n d i h m v i e l G u t e s a n g e t a n habe . 

9 - N a c h der R ü c k k e h r i n die H e i m a t verfaßte I b n a d - D a i b a ' se inen Kasf al-karba 
fi Sarh du'a1 al-Imäm Abi Harba (gest. 7 2 4 / 1 3 2 4 ; Z I R I K X I 8 /18 ; K A H H Ä L A 12 /118 ; 
H ä g g i H a l i f a s . t . ; Sadarät a d - d a h a b 8 /256) . D a n n ließ er seine G e s c h i c h t e der S t a d t 
Z a b i d fo lgen m . d . T . Bugyat al-mustafid fi ahbär madinat Zabid ( G A L 2 2/527 S 2/ 
5 4 8 f . ) . A l s der Tähiride v o n J e m e n 'Ämir i b n 'Abda lwahhäb (reg. 8 9 4 / 1 4 8 8 - 9 2 3 / 
1517 ; Z A M B A U R S . 1 2 1 ; E I 2 s .n. ) sie z u G e s i c h t b e k a m , ließ er i h n z u s i c h k o m m e n , 
b e s c h e n k t e i h n n i c h t n u r fürstlich, s ondern m a c h t e i h n a u c h au f gewisse Lücken u n d 
wünschenswerte Zusätze a u f m e r k s a m . I b n a d - D a i b a ' v e r a n s t a l t e t e sodann e inen 
A u s z u g u n t e r besonderer Berücksichtigung der Tähiriden, se inen -'Iqd al-bähir fi 
ta'rih daulat Bani Tahir (Häggi H a l i f a s . t . ) . D a ß e i n solches W e r k b e i m S u l t a n au f 
f r u c h t b a r s t e n B o d e n fiel, v e r s t e h t s i c h v o n se lbst . E r s t d a n a c h bearbe i te te u n d 
e r w e i t e r t e er den T a ' r i h se lbst , seine Bugyat al-mustafid, u n d überreichte diese neue 
F a s s u n g d e m S u l t a n , a ls dieser a u f der F e s t e al -Maqräna (Yäqüt , M u ' g a m s .v . ) i n 
d e n B e r g e n südwestl ich v o n Z a b i d ( v g l . L . F O R R E R , Südarabien, L e i p z i g 1942, S . 20) 
w e i l t e . D e r S u l t a n überschüttete i h n d i e s m a l n i c h t n u r m i t den üblichen G e s c h e n k e n 
s a m t E h r e n g e w a n d e , s ondern ließ i h m G r u n d u n d B o d e n , b z w . die E i n n a h m e n 
d a r a u s , i n Z a b i d u n d i m W ä d i Z a b i d z u k o m m e n ; darüber h i n a u s e r n a n n t e er i h n 
z u m Pro fessor für T r a d i t i o n s k u n d e a n der F r e i t a g s m o s c h e e z u Z a b i d . Überglückl ich 
k e h r t e der also Ausgeze i chnete i n die V a t e r s t a d t zurück. 

Soweit die Zusammenfassung der Autobiographie des I b n ad-Daiba ' . H i n z u 
zufügen wäre, daß er seinen T a ' r i h , die - überarbeitete ( ? ) - Bugyat al-mustafid, 
nach A h l w a r d t 9763 bis z u m J a h r e 901/1495 führt, i h n also offensichtlich 
ba ld danach beendet hat . Die erste Fassung seiner Autobiographie dürfte er 
während seines Studiums bei as-SahäwI i n Mekka , also i m Laufe der dem 
Muharram 897/November 1491 folgenden Monate geschrieben haben, wie be
reits angedeutet: auf Veranlassung des Scheichs, der offenbar von seinem 
aufgeweckten und strebsamen Schüler i n seinem -Dau' eine kurze Biographie 
bringen wollte und auch gebracht hat (4/104f. ) . Mi t sicherer H a n d hat der 
Meister den „Lebenslauf" des Schülers i n die dritte Person umgesetzt, auf die 
allernotwendigsten Angaben beschränkt u n d u m ein Sätzchen - wohl auf Grund 
eines mündlichen Zusatzes des Schülers - ergänzt. K u r z notiert er auch, daß I b n 
ad -Daiba ' bei i h m den Bulüg al-maräm u n d anderes gelesen habe (s. o.). D ie 
dann anschließenden neun Gelegenheitsverse des I b n ad-Daiba ' z it iert er -
ebenfalls - nach einer schriftl ichen Vorlage, viel leicht u m ein wenig der eigenen 
E i t e l k e i t zu schmeicheln; denn i m letzten der angeführten Verse w i r d der 
Meister bei Namen genannt. Wie es scheint, hat I b n ad-Daiba ' seine Autobio
graphie später fortgeführt u n d seinem T a ' r i h am E n d e beigegeben, wohl i n der 
Überzeugung, daß es nach der hohen E h r u n g u n d Auszeichnung durch den 
S u l t a n auf der Feste al-Maqräna dem Autor und Bürger von Zabid , den bereits 
der große as-Sahäwi als Studenten i n sein biographisches Wörterbuch des 
Jahrhunder ts aufgenommen hatte, eine solche persönliche Nachschrift gestattet 
sei. 
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E n t s p r e c h e n d der A u s s a g e v o n I b n a d - D a i b a ' se lbst s i n d die A n g a b e n der 
Sekundärliteratur z u r Bugya z u mod i f i z i e ren , a lso G A L u n d E I ( v g l . a u c h F . 
W Ü S T E N F E L D , G e s c h i c h t s s c h r e i b e r , Gött ingen 1882, S . 238 f. N r . 518 u n d H H s. t . ) ; 
z u des V e r f a s s e r s F o r t s e t z u n g e n , B e a r b e i t u n g e n u . ä. s. A h l w a r d t 9 7 6 3 - 6 4 , sowie 
E I 1 2 /1927/392 f. u n d E I 2 3 /1971 /746 u n d - w i e d e r u m m o d i f i z i e r e n d - G A L , w o 
wei tere W e r k e , die v i e l l e i c h t z. T . i d e n t i s c h m i t F a s s u n g e n se iner Z a b l d - G e s c h i c h t e 
s i n d , v e r z e i c h n e t w e r d e n ; z u s e i n e m -Maulid as-§arif s. f e rner O . R E S C H E R , Beiträge 
z u r a r a b i s c h e n Poes ie 6 , 1 , S t u t t g a r t 1954 /55 , S . 125 z u G A L S 1/549 b z w . 3 /1296. 
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D i e E u l o g i e a m E n d e v o n A b s c h n i t t 8 besagt , daß as-Sahäwi (gest. S a ' b ä n 902 / 
A p r i l 1497) bere i ts t o t w a r , a l s I b n a d - D a i b a * die h i e r vor l i egende F a s s u n g se iner 
A u t o b i o g r a p h i e abschloß . I m übrigen v g l . a u c h m e i n e n V o r t r a g : G e d a n k e n z u r 
A u t o b i o g r a p h i e i m i s l a m i s c h e n M i t t e l a l t e r , i n : 19. D e u t s c h e r O r i e n t a l i s t e n t a g ' , 
F r e i b u r g i m B r e i s g a u , 28. S e p t e m b e r b i s 4. O k t o b e r 1975, W i e s b a d e n 1976 ( Z D M G , 
S u p p l e m e n t a 3 ) . Z u baqlya ( A b s c h n i t t 6,1) v g l . m e i n e n B e i t r a g : N o c h e i n m a l : baqiya 
i m K o r a n , i n : D ia l ogos , Für H a r a l d P a t z e r , W i e s b a d e n 1975, S . 3 0 1 - 3 0 5 ; z u muqiman 
( A b s c h n i t t 9,11) v g l . m e i n e n B e i t r a g i n : Melanges H e n r i F l e i s c h , B e i r u t 1975, 
A b s c h n i t t 8,115 ( M U S J ) . 

http://%c2%bfJiJ.ll


H A N N A S O H R W E I D E ( H A M B U R G ) : 

A U T O R E N - U N D S C H R E I B E R S O R G E N I M I S T A N B U L 
D E S 18. J A H R H U N D E R T S 

Sorgfalt beim Abschreiben und eine gut leserliche Handschr i f t gehören zu den 
Pf l ichten eines guten Ka l l i g raphen . So verlangt es auch der berühmte persische 
Nesta' l iq-Meister, S u l t a n ' A l i Mashadi (gest. 1520), i n seinem langen Gedicht 
über die von zukünftigen Kal l i g raphen zu beachtenden Regeln 1 . Doch das 
Hauptaugenmerk des Ka l l i g raphen richtet sich auf die von i h m angestrebte 
Ausgewogenheit und Schönheit der Schr i f t ; demgegenüber sind andere Erwä
gungen zwar nicht unwicht ig , aber doch untergeordnet. A u s der Sicht des 
Autors ist das Schwergewicht anders gelagert. I n seinen Augen hat die korrekte 
Abschr i f t seines Textes Vorrang vor der Qualität der Schri ft . U n d wesentlich ist 
für ihn , soweit es die Schri f t betrifft, daß der Schreiber, ob er nun K a l l i g r a p h 
(also Schönschreiber), professioneller Schreiber, Gelehrter oder Student is t , den 
T e x t deutlich und lesbar schreibt 2 . Doch waren - sei es nun aus Zeitmangel, 
Nachlässigkeit oder anderen Gründen - durch Kop is ten verursachte Schreib
fehler und Textlücken i n Handschr i f ten k a u m völlig z u vermeiden. Die darin 
liegende Gefahr für die wortgetreue Überlieferung ihrer Werke war den musl imi 
schen Autoren durchaus bewußt 3 ; und der R u f oder die Suche nach korrekten 
Abschri f ten w i r d i n ihren K r e i s e n z u m Al l tag gehört haben. A l s sicherster Weg 
zur Herstel lung eines korrekten Textes galt i n muslimischen Gelehrtenkreisen 
die sorgfältige K o l l a t i o n der Abschri f t m i t der Vorlage. Diese sollte möglichst 
Autograph des Verfassers, eine von i h m autorisierte oder sonst vertrauens
würdige Handschr i f t des betreffenden Werkes sein 4 . Die Achtung vor dem W e r k 
eines Autors und der korrekten Überlieferung seines Textes , wie der arabische 
Gelehrte ' A l m a w i (gest. 1573) sie i n seiner theoretischen Abhandlung über die 
Techn ik der schriftl ichen Übermittlung von Wissen zum Ausdruck bringt, 
findet m a n FRANZ ROSENTHAL zufolge 5 n icht oft i n der muslimischen L i t e r a t u r 

1 M m o r s k y 118, 1 1 1 . 
2 D a z u R O S E N T H A L 13a. ( D a das B u c h z w e i s p a l t i g g e d r u c k t i s t , bedeutet a = 

l i n k e , b = re chte S p a l t e ) . 
3 Näheres R O S E N T H A L 2 2 a ff. V g l . a u c h F L Ü G E L I 460, N r . 4 7 1 , w o n a c h n o c h die 

N a c h k o m m e n des a r a b i s c h e n m y s t i s c h e n D i c h t e r s I b n al-Färicl (gest. 1235) die 
r i c h t i g e Textüberl ieferung seines Diwan a u f m e r k s a m ver fo lg ten u n d se in E n k e l die 
d u r c h schlechtes A b s c h r e i b e n v e r u r s a c h t e n F e h l e r anpranger te . 

4 R O S E N T H A L , 26a . 
5 D e r s . 22a , d a z u 15b. 
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i n Worte gefaßt. Aber selten dürfte die Respektierung seines Tex tes - jedenfalls 
i m türkischen Bereich - so nachdrücklich i m Vorwort zu seinem W e r k gefordert 
worden sein, wie i m 18. J a h r h u n d e r t von dem gelehrten osmanischen L i t e r a t e n 
und Bibl iothekar Ebü Bekir Nusret. D e n n für i h n verband sich offenbar mi t der 
richtigen oder falschen Überlieferung seines W e r k s die mitunter lebenswichtige 
Frage , ob er als scheriatstreuer Musl im oder als K e t z e r angesehen wurde. 

Nusret, u m ihn mi t seinem Dichternamen zu nennen, war B ib l i o thekar an der 
Bibl iothek der neu erbauten Nür-i 'OsmänI-Moschee (heute: Nuruosmaniye ) 6 . 
Sie war zusammen mi t der dazugehörigen Bib l io thek u n d Medrese i m J a h r 1755 
fertiggestellt worden. B a u h e r r w a r eigentlich S u l t a n M a h m u d I . (1730-54) , aber 
sein Nachfolger cOsmän I I I . (1754-7) annektierte die B a u t e n gewissermaßen 
und gab ihnen seinen N a m e n 7 . Wie es scheint, stammte Nusret aus der 
ostanatolischen Stadt H a r p u t 8 , verbrachte aber den größeren T e i l seines Lebens 
in der Haupts tadt , wo er 1208/1793-4 starb. Dieses J a h r ergibt sich aus einem 
Chronogramm, das der für diese K u n s t berühmte Dichter Surüri au f seinen T o d 
dichtete 9 . Soweit es seine Aufgaben als Bib l io thekar erlaubten, betätigte Nusret 
sich l i t e rar i s ch 1 0 und als Lehrer für einige Liebhaber der persischen Sprache u n d 
L i t e r a t u r , i n der er sich gut ausgekannt haben s o l l 1 1 . Seine Kenntn isse au f 
diesem Gebiet haben sich i n zwei W e r k e n niedergeschlagen: e inmal i n seinen 
Gedichten, dem Divän-i Nusret, i n dem die Mehrzahl der Gedichte persisch sein 
soll. Die Seltenheit von Handschr i f ten seines Divän12 scheint das unausge
sprochene U r t e i l des Dichterbiographen F a t i n über seine Gedichte z u bestäti
gen, demzufolge sie , , im L a u f der Zeit Schiffbrüchige des W i n d e s " w u r d e n 1 3 . 
D a s zweite W e r k , Tergeme-i (auch Serh-i) gazeliyät-i Sä'ib, ist die m i t K o m m e n 
tar versehene türkische Übersetzung von Gaselen des persischen Dichters Sä'ib 
(gest. u m 1081/1670-1). Wie bekannt, fand seine Dichtung großen A n k l a n g i n 
Ind ien und i m Osmanischen R e i c h , wo sie i m 17./18. J a h r h u n d e r t z u einer 
neuen St i lentwicklung der osmanischen Dichtung beitrug. Mit seinem W e r k 
über Sä'ibs Dichtung hatte Nusret offenbar Schwierigkeiten, die i h n veran -
laßten, dem zweiten B a n d über die au f tä reimenden Gasele ein geharnischtes 
Vorwort beizugeben. Die wichtigste Handschr i f t des W e r k s , das Autograph des 
Verfassers, liegt i n B e r l i n 1 4 . I m Kolophon heißt es (258b), daß die Tergeme-i 

6 F a t i n 4 0 7 ; ' O M I I I 2 4 0 ; den S ' O I V 5 5 4 zufolge w a r er dor t der d r i t t e 
B i b l i o t h e k a r . 

7 1 A I X 4 4 9 . 
8 ' O M I I I 2 4 0 . 
9 F a t i n 4 0 7 - 8 ; d a z u S ' O I V 5 5 4 ; den ' O M I I I 2 4 0 zufolge s t a r b er 1 2 1 0 / 1 7 9 5 - 6 . -

Z u S e y y i d 'Osmän Surüri s. F a t i n 1 8 9 , wo er irrtümlich M u s t a f a heißt , u n d v o r a l l e m 
H O P I V 2 6 5 - 7 8 ; er s t a r b 1 8 1 4 . 

1 0 ' O M a.a.O. m i t e iner k u r z e n L i s t e se iner W e r k e , e ins i s t g e d r u c k t . 
1 1 F a t i n 4 0 8 ; ' O M a.a.O. 
1 2 E i n e H a n d s c h r i f t be i K A R A T A Y I I 2 1 4 , N r . 2 5 6 9 . 
1 3 F a t i n 4 0 8 . 
1 4 S t a a t s b i b l i o t h e k , B e r l i n (Preußischer K u l t u r b e s i t z ) : M s . or. f o l . 4 0 8 0 (sie i s t 

v o n m i r für m e i n e n nächsten B a n d , Türkische Handschriften, bes chr i eben , der i n 
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tä'iye, wie sie dort genannt w i r d , von der Hand des Kommentators am Mittwoch, 
dem T a g von 'Ara fa t , (dem 9.) i m Monat Zilhigge 1178 (Donnerstag, 30. Mai 
1765) beendet wurde 1 5 . I m Zusammenhang mi t unserem T h e m a interessiert hier 
nicht so sehr das W e r k selbst, sondern die Geschichte seiner Ents tehung und die 
scharf formulierte Forderung nach korrekter Überlieferung seines Textes , wie 
Nusret sie i n seiner wie das H a u p t w e r k türkischen, aber gelegentlich mi t 
arabischen Sprichwörtern ausgeschmückten E in le i tung ( B l . l b - 2 b ) erhebt, die 
i m folgenden wiedergegeben w i r d : 

„Früher schon hatte i ch , Ebü B e k i r Nusret , zahlreiche auf alif reimende 
Gedichte aus dem Dlvän-i Sä'ib übertragen. D a i ch keine Zeit für die 
Reinschr i f t hatte, übergab i ch diese Arbe i t einem meiner Schüler und zeigte 
i h m , als ich Fehler beobachtete, wie m a n verbessert. Nach Vollendung der 
Arbe i t stellte ich i n dem E x e m p l a r (nüsha) so viele Verwechselungen und 
Veränderungen fest, daß (das B u c h ) für mich jeden W e r t verlor und ich es als 
etwas Vergessenes aufgab. W e n n es möglich gewesen wäre, hätte i ch aus dem 
Vorwort sogar meinen Namen ausradiert . A l s ich nach einiger Zeit überall die 
Verbre i tung 1 6 u n d Wertschätzung der Übersetzung beobachtete, erwachte 
mein erloschener E i f e r wieder, und ich begann, eine ausgesuchte A n z a h l der 
auf tä reimenden Gasele zu übersetzen. D a ich die Arbe i t i n kurzer Zeit 
vollenden konnte, unternahm ich selbst die Reinschri f t . Meine B i t t e an 
diejenigen, welche diese K r u m e n auf dem Lesepult der Weisheit schätzen, ist 
folgende: W e r die Übersetzung, das K a p i t a l meines Lebens, kopiert, soll es 
nicht bei der ersten Niederschrift belassen und nicht (einfach) sagen, ich habe 
(ja) diese Originalhandschrift (bu nüsha)11 besessen, ohne (die Abschri f t m i t 
dem Original) verglichen (muqäbele) z u haben. Denn so oft die Vortreff l ichkeit 
eines Divän-Verfassers und die Fe inhei t seiner Gedanken sich mi t sufischen 
Kostbarke i ten (nefais-i mesäHl-i süfiye) verziert ausdrückt, w i r d der S inn der 
Verse nicht k l a r , wenn man das nicht erwähnt. U n d die geringste Verände
rung der türkischen Wörter k a n n auslösen, daß der S i n n deines Verses sogar 
ins Gegenteil verkehrt w i r d . E s gibt Leute , die solche Fehler dann dem 
Übersetzer zuschreiben u n d dies zweifellos z u m V o r w a n d für Ta de l und 
unberechtigte E inmischu n g nehmen. D a r u m , sobald m a n ein angemessenes 
E x e m p l a r (lä'iq olan bir nüsha) besitzt, möge m a n nicht nach dem arabischen 
Spr ichwort : „schreib und vergleich nicht , (dann) w i r f es auf den Misthaufen" 
(uktub wa lä tuqäbil irmi lalä l-mazäbil) handeln. Solange nicht mi t einer 
zuverlässigen Kop ie (asl-i mu'temed) kollationiert w i r d , soll man das Schreib
pult n icht verlassen. Z u sagen bleibt noch: I c h habe die kostbaren Tage 

V o r b e r e i t u n g i s t ) . Z w e i we i tere H s s . be i K A R A T A Y I I 8 4 , N r . 2 2 3 9 - 4 0 , eine i n 
B r a t i s l a v a , s. B L A S K O V I C m i t V e r w e i s a u f n o c h z w e i andere H s s . i n I s t a n b u l u n d 
e i n e m e t w a s u n k l a r e n H i n w e i s a u f P E R T S C H . 

1 5 B L A N K O V I C g ib t a n , das W e r k sei 1 1 7 5 / 1 7 6 1 - 2 geschrieben. 
1 6 M i r i s t n u r e i n H i n w e i s a u f eine H a n d s c h r i f t dieses e rs ten B a n d e s begegnet, s. 

Mevlänä Müzesi I I I , S . 2 u n t e n . 
1 7 Z u den vers ch iedenen B e d e u t u n g e n v o n nüsha s. Z E N K E R S.V. 
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meines Lebens nicht verschwendet, ohne zu wissen, wie die von m i r i n diesem 
Zusammenhang erörterten surischen Fragen sich auf die Scheria stützen, 
indem ich (mir einfach) sagte, mögen die Betrachter es nur schön rinden. 
Außerdem hat Gott mir dabei die Gnade seiner Hi l f e erwiesen, u n d „was 
nicht ganz zu verstehen ist , soll n icht ganz verworfen werden" (mä lä yudrak 
kulluhu lä yutrak kulluhu). W e n n jemand eine Stelle bezweifelt oder meint , sie 
liefe dem religiösen Gesetz zuwider, k a n n er z u meinen Lebzeiten mich selbst 
fragen, nach meinem T o d aber au f diese meine eigene Aussage (bu taqririme) 
blicken. Hüten soll er sich vor rechtswidrigen Angriffen, denn i n dieser 
vergänglichen W e l t habe ich ke in höheres Verlangen als nach Vol lendung 
meines Glaubens (tekmil-i dlnim). A l le Rechtsgelehrten, Gottesmänner 
(evliyä) und F r o m m e n , denen i ch mich verpflichtete (bi'at), von denen i ch 
Nutzen hatte u n d m i t denen i ch verkehrte , fand i ch gesetzestreu. Got t sei 
D a n k bin ich keiner von denen, die den Weg der K e t z e r e i (ilhäd), Gottesleug-
nung (ta'til) und Verlassenheit (hizlän) gehen. D ie Sünde des sinnlosen 
Beschimpfens u n d Verfluchens fällt nur a u f den Schmäh er selbst zurück". 
I m Anschluß hieran, zu Beg inn des H a u p t w e r k s , sagt Nusret , Sä'ib sei dem 

Nature l l nach Naqsbendi, der Konfession nach Schi i t gewesen 1 8 . E r selbst 
scheint dem Haivet iye -Orden nahegestanden z u haben, wenn es s t immt , daß 
der damals berühmte arabische Myst iker Mustafa a l - B a k r i a l - H a l w a t i (gest. 
1749) sein sufischer Lehrer w a r 1 9 . Nusrets unverkennbar sufische Neigungen 
zeigen sich nochmals i m Nachwort (258b). D o r t wendet er sich an die ihvän-i 
safä und ahibbä-i kiräm als mögliche Leser u n d beteuert, daß die von i h m i m 
W e r k zusammengestellten mesä'il-i nefise-i ser'iye20 i n den merätib-i tariqat ve 
haqlqat bestätigt und von den meisten Scheichen u n d Meistern akzeptiert seien. 
U n d der besonders erwähnte mystische S i n n der Gasele entspreche Sä'ibs 
eigenem höchsten Anliegen. I m übrigen bedauert Nusret hier, daß er n icht au f 
die F o r m der Darstel lung u n d eine schöne Ausdrucksweise achten u n d deswegen 
nur auf gut Glück vorgehen konnte. E r begründet das ähnlich wie i m Vorwor t 
m i t Zeitmangel. Begonnen hatte er die Arbe i t sowieso nur , u m für sich selbst 
eine Megmü'a (von den Gaselen) anzulegen, erst später entschloß er s ich, das 
W e r k dem freundschaftlichen Gedenken derjenigen, die es bill igten, anzuver
trauen. W a s diesen Schluß betrifft, so motivieren manchmal Autoren etwas 
entschuldigend auf diese Weise die E n t s t e h u n g ihrer Werke , wenn sie keinen 
Auftraggeber oder sich nicht auf Drängen von Freunden , wie es sonst oft 

1 8 B l . 2 a u n t e n : naqSbendi-mesreb ve Si'i-mezheb. I n der m i r e r r e i c h b a r e n einschlä
gigen Sekundärliteratur habe i c h k e i n e n H i n w e i s a u f ausgeprägt suf ische N e i 
gungen Sä'ibs ge funden , w i e N u s r e t sie a u c h s chon i m V o r w o r t u n d n a c h h e r 
n o c h m a l s i m N a c h w o r t ( s .u . ) u n t e r s t r e i c h t . 

1 9 N u r i n den ' O M I I I 240. Ü b e r a l - B a k r i s. E I 2 I 965 u n d G A L G I I 3 4 8 - 5 1 . - I m 
18. J a h r h u n d e r t w a r es a l l e rd ings n i c h t s e l t e n , daß m a n s i c h m e h r e r e n O r d e n 
anschloß. 

2 0 L i e g t h i e r n i c h t v i e l l e i c h t eine F e h l l e i s t u n g des A u t o r s v o r , u n d er m e i n t süflye 
s t a t t Ser'iyet V g l . d ie f a s t g l e i ch lautende F o r m u l i e r u n g i m V o r w o r t . 
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heißt, ans W e r k gemacht haben. Sicher trieb X u s r e t auch, wenn er i m Vorwort 
von dem W e r k als dem K a p i t a l seines Lebens spricht, der Wunsch , ein schri ft l i 
ches D e n k m a l zu hinterlassen, den er mit manchen seiner Kollegen, die das 
ausdrücklich sagen, te i l t . Z u entscheiden, wo hier die Grenze zwischen Topos 
u n d Realität liegt, scheint mir schwierig zu sein. 

Bevor sein K o m m e n t a r nicht eingehend untersucht ist und man nicht mehr 
über sein Leben weiß, fällt es schwer, die Gründe zu bestimmen, die X u s r e t dazu 
bewogen, sich so nachdrücklich i n seiner E in le i tung gegen Zweifel an seiner 
Rechtgläubigkeit zu wehren. Wie w i r sahen, hätte er am liebsten seinen X a m e n 
als Verfasser ausradiert, als er die von seinem Schüler bei der Reinschri f t 
verursachten Veränderungen und Textfehler feststellte. Das mag manchen 
Autoren so gegangen sein, die aus Unsicherheit über die Aufnahme und die 
Überlieferung ihrer Werke ihre X a m e n gar nicht erst nannten oder sie wieder 
s t r i chen 2 1 . X u n erlebt Nusret aber, daß sein erster B a n d trotz fehlerhafter 
Abschri f t ein Er f o lg w i r d - der heute nicht mehr recht zu erkennen ist - , und 
dieser beflügelt i h n so weit , daß er umgehend einen zweiten schreibt. W e n n auch 
der unverhoffte Er f o l g für ihn offenbar die Mitte l heiligt, ergreift er doch i n 
diesem nächsten B a n d die Vorsichtsmaßnahme, von vornherein eventuelle 
Abschreiber mitverantwort l i ch für die R i cht igke i t seines Textes zu machen. 
Den Schreibern fiel i n diesem Spiel von jeher die Rol le eines Prügelknaben zu . 
E s war sogar eine Frage der Höflichkeit und des T a k t e s , daß m a n erkennbare 
und k a u m entschuldbare Fehler eines bekannten oder berühmten Autors dem 
Schreiber anlastete 2 2 . Doch unsern F r e u n d X u s r e t w i r d man, wie immer seine 
Werke zu beurteilen sind, k a u m als berühmten Autor bezeichnen können, dem 
m a n mi t soviel X a c h s i c h t begegnet wäre. U m so verständlicher ist die Besorgnis 
u m die richtige Wiedergabe seines W e r k s . Zwölf J a h r e später noch, i m J a h r 1777 , 
gab er eine Abschri f t desselben erst aus der H a n d , nachdem er sie verglichen 
und berichtigt h a t t e 2 3 . 

2 1 V g l . d a z u das V o r g e h e n des berühmten a r a b i s c h e n A u t o r s al-Gähiz, der 
versch iedene T r i c k s b e n u t z t e . R O S E N T H A L 45b. 

2 2 D a z u R O S E N T H A L 35a . 
2 3 So j eden fa l l s s chre ib t K a r a t a y I I 84, N r . 2239. 
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H A N S S T R I E D L ( M Ü N C H E N ) : 

H E B R Ä I S C H E L O B G E D I C H T E D E S A N D R E A S M A S I U S 

A U F D I E A Q U A V I R G O I M N Y M P H A E U M 

D E R V I L L A G I U L I A I N R O M 

( S t a a t s b i b l i o t h e k Preußischer K u l t u r b e s i t z , M s . or. f o l . 13, B l . 2 -10 ) 

M i t 2 A b b i l d u n g e n 

U n t e r den orientalischen Handschr i f ten der S B P K 1 , die sich bereits i n der 
kurfürstlichen Bib l io thek i n B e r l i n nachweisen lassen, befindet sich auch ein 
Sammelband mi t Br ie fen u n d Schriftstücken des 16. J h s . aus dem Nachlaß des 
H u m a n i s t e n Andreas Masius (Maes), Signatur Ms. or. fol. 13. Masius, geb. a m 
3 0 . 1 1 . 1514 i n L e n n i c k , südwestlich von Brüssel, gest. am 7. 4. 1573 i n Zevenaer 
bei A r n h e m , w a r Absolvent des Collegium Tri l ingue i n Löwen, bedeutender 
Hebra is t u n d Bibelkommentator m i t einer für einen NichtJuden erstaunlichen 
K e n n t n i s der rabbinischen u n d kabbalistischen L i t e r a t u r , einer der Begründer 
des Studiums des Syrischen i m Abendland, auch des Arabischen kundig, 
zugleich aber auch vielbeanspruchter Dip lomat i m Dienste verschiedener 
Reichsfürsten u n d -stände u n d i n dieser Eigenschaft häufig auf Re isen , vor 
al lem i n I t a l i e n u n d R o m , zuletzt R a t des Herzogs W i l h e l m I V . von Jülich-
Cleve -Berg 2 . 

D ie erwähnte Handschr i f t , von E . S A C H A U 3 nur m i t wenigen Zeilen abgetan, 
umfaßt auf 27 B l l . des F o r m a t s 28/31 : 21 cm einen hebräischen (fol. 2 r - 1 0 v ) 4 

u n d einen syrischen (fol. l l r - 2 6 v ) T e i l . Der letztere enthält 7 Originalbriefe aus 
der Zeit von J u n i 1553 bis August 1556 von Moses aus Qälüq bei Mardln an 

1 S t a a t s b i b l i o t h e k Preußischer K u l t u r b e s i t z B e r l i n . 
2 Z u M a s i u s v g l . u . a . M A X L O S S E N , B r i e f e v o n A n d r e a s M a s i u s u n d se inen 

F r e u n d e n 1538 b i s 1573, L e i p z i g 1886 ( = P u b l i k a t i o n e n der Gese l l s cha f t f. R h e i 
n i s c h e G e s c h i c h t s k u n d e I I ) , S . X V I - X X ; L E V T D E L L A V I D A , R i c e r c h e s u l l a f o r m a -
z ione de l p iü a n t i c o f ondo de i M a n o s c r i t t i O r i e n t a l i d e l l a B i b l i o t e c a V a t i c a n a , R o m a 
1939 ( = S t u d i e T e s t i 92 ) , bes. S . 142f f . ; H E N R Y D E V O C H T , A n d r e a s M a s i u s ( 1 5 1 4 -
1573) , i n : M i s c e l l a n e a G i o v a n n i M e r c a t i , V o l . I V , R o m a 1946 ( = S t u d i e T e s t i 124) , 
S . 4 2 5 - 4 4 1 ; f e rner die b e i G E R L O - V E R V U E T , B i b l i o g r a p h i e de l ' h u m a n i s m e des 
A n c i e n s P a y s - B a s , B r u x e l l e s 1972, S . 3 9 3 - 3 9 4 , N r . 4 6 7 1 - 4 6 7 7 a verze i chnete L i t e r a 
t u r . 

3 E D U A R D S A C H A U , V e r z e i c h n i s der s y r i s c h e n H a n d s c h r i f t e n , B e r l i n 1899 ( = D i e 
H a n d s c h r i f t e n v e r z e i c h n i s s e der König l i chen B i b l i o t h e k z u B e r l i n , B d . X X I I I ) , S . 
910, N r . 342 . 

4 Blattzählung n a c h der v o n E . R o t h i n der H s . v o r g e n o m m e n e n B l e i s t i f t f o h i e -
r u n g . 
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Masius und ein i n hebräischer Schri f t geschriebenes K o n z e p t des Masius a n 
Moses. Der hebräische T e i l enthält außer einer fragmentarischen, e twa 33 T i t e l 
kabbalistischen I n h a l t s umfassenden L i s t e (fol. 6r) des m i t Masius befreundeten 
Eliyyä b. Menahem da Nola (ca. 1530-1602) nur Gedichte bzw. Gedichtkon
zepte. Dieser hebräische T e i l der Handschr i f t blieb i m Gegensatz z u den schon 
mehrmals ausgewerteten 5 syrischen Br ie fen bis i n die neuere Zeit herein prak 
t isch unbeachtet. Der erste u n d m. W . bisher einzige, der sich m i t i h m beschäf
tigt hat , war ARTHUR SPANIER 6 ; er hat i n einem Festschr i f tar t ike l für H e i n r i c h 
B r o d y 1930 einen kurzen Überblick über den I n h a l t m i t Auszügen u n d Wieder
gaben aus der Handschr i f t gegeben 7. V o n dieser Arbe i t gingen aber keine 
weiteren Impulse aus, obwohl gerade auch der hebräische T e i l der Handschr i f t 
L i c h t au f manche Detai ls der Interessenssphären des Masius wie überhaupt a u f 
das ganze K o l o r i t seiner humanist ischen U m w e l t , speziell i n R o m , w i r f t . 

V o n den insgesamt 5 Gedichten behandelt das erste (fol. 2v , Fragment ) ein 
christliches T h e m a , nämlich das Leben J e s u ; a l lem Ansche in nach ist es nichts 
weiter als eine Übersetzung aus einer wohl von Moses aus Mard in , dem L e h r e r 
des Masius i m Syrischen, besorgten syrischen Vorlage 8 . 

Die v ier übrigen Gedichte, denen hier unser Hauptinteresse gilt , verbindet ein 
gemeinsames Ziel und T h e m a : Pre is der v o n der A q u a V i r g o 9 gespeisten 
F o n t a n a und einer bei ihr befindlichen Mädchenstatue i m damaligen N y m -
phaeum der V i l l a G i u l i a i n R o m . D a s erste dieser Gedichtgruppe (11 Z I . m i t je 4 
Versgliedern) liegt i n 3 Fassungen v o r : fol . 3v, 4r (diese zugleich m i t lateinischer 
Übersetzung) u n d 8 v ; zwei dieser Fassungen hat Spanier veröffentlicht 1 0 . D e r 
Dichter läßt hier die A q u a Virgo persönlich sprechen ( , ,Veni dilecte animae 

5 Z u l e t z t v o n L E V I D E L L A V I D A , a . a . O . 
6 Z u S p a n i e r , geb. 1889 i n M a g d e b u r g , B i b l i o t h e k a r u n d T a l m u d f o r s c h e r , B i b l i o 

t h e k s r a t a n der Preußischen S t a a t s b i b l i o t h e k , 1935 a l s N i c h t a r i e r e n t l a s s e n , 1944 i m 
K Z B e r g e n - B e l s e n u m g e k o m m e n , v g l . E . T A E U B L E R , A r t h u r S p a n i e r 1 8 8 9 - 1 9 4 4 , i n : 
H i s t o r i a J u d a i c a , V o l . 7, N e w Y o r k 1945, S . 9 6 ; E . G . L O W E N T H A L (ed . ) , Bewährung 
i m U n t e r g a n g . E i n G e d e n k b u c h . S t u t t g a r t (1965 ) , S . 162. 1 6 4 ; K . S C H U B A R T H -
E N G E L S C H A L L (ed. ) , D e u t s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k . 50 J a h r e o r i e n t a h s c h e A b t e i l u n g 
1919 -1969 . L e i p z i g 1969 ( = Z e n t r a l b l a t t f. B i b l i o t h e k s w e s e n . B e i h e f t 85 ) , S . 80. 

7 A . S P A N I E R , E i n hebräisches H u m a n i s t e n g e d i c h t a u s d e m 16. J a h r h u n d e r t , i n : 
F e s t s c h r i f t für H e i n r i c h B r o d y , B e r l i n 1930 ( = Sonc ino-Blätter I I I , S o n d e r h e f t ) , S . 
7 2 - 7 4 . 

8 K a u m für M i s s i o n s z w e c k e gegenüber d e n J u d e n gedacht , w i e S p a n i e r a . a . O . S . 
72 a n n i m m t ; dagegen s p r i c h t s c h o n der E i n g a n g des G e d i c h t s : „ F r e u e d i c h , 
C h r i s t e n v o l k ; d e n n g e k o m m e n i s t für d i c h die Z e i t der G e b u r t des S o h n s , der M a r i a 
geboren w u r d e , die n i c h t v o n e i n e m M a n n e s c h w a n g e r w a r . " ( W e i h n a c h t e n ) . 

9 Über die A q u a V i r g o , die c a . 25 k m w e i t a u s der C a m p a g n a k o m m t , 19 v . C h r . 
e r s t m a l s n a c h R o m gele i tet w u r d e u n d heute n o c h vers ch i edene F o n t ä n e n w i e d ie 
F o n t a n a d i T r e v i i n R o m spe is t , v g l . u . a . P a u l y - W i s s o w a , Rea lenzyk lopäd ie der 
C l a s s . A l t e r t u m s w i s s . , R e i h e I I , B d . 9 , 1 , S t u t t g a r t 1 9 6 1 , S p . 2 0 0 - 2 0 2 . N a c h der 
Sage sol l e i n Mädchen dürstende S o l d a t e n a u f die Que l le h i n g e w i e s e n h a b e n , d a h e r 
„Jungfrauwasser " ; v g l . h i e r G e d i c h t N r . 3 ( fo l . 8 r , Z I . 2 ) : nxipl p v n Vsn ( „ n a c h 
d e i n e m N a m e n , sc . J u n g f r a u , i s t die Que l le b e n a n n t " ) . 

1 0 S P A N I E R a . a . . , S . 73 /74 . 
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meae, quid s tas ; n a m a me leviter exeunt aquae Siloae . . . " ) und ihre Geschich
te von Agr ippa bis Papst J u l i u s I I I . schildern. A u c h i m 2. Gedicht (fol. 5v, 
U m f a n g 4 Z I . m i t je 2 Versgliedern) spricht die A q u a Virgo selbst: bsb ] T 
. . . HOnan rhvn *W löD f X I ( „Ich b in die Quelle aller Quellen u n d keine andere 
Wasserleitung kommt mir an Schönheit gle ich") . I m 3. Gedicht (fol. 8r, von 
gleichem U m f a n g wie das 2.) apostrophiert der Dichter die Mädchenstatue: "HIS? 
. . . m s t f l ö HO W HO b in HÜ V s i HÜVS? („Erwache, J u n g f r a u ! W a r u m , 
w a r u m schläfst du u n d wie lange noch verstellst du d i c h ? " ) . 

B e i keinem dieser 3 Gedichte ist der Verfasser genannt; unter dem 3. (fol. 8r) 
steht zwar der Name eines sonst n icht bekannten ,,M(ess)er Fei ice Crispino da 
R a v e n n a " 1 1 ; bei i h m handelt es sich aber wahrscheinl ich u m einen der Freunde, 
denen Masius die Gedichte zur Prüfung vorgelegt hat , wie denn auch eine 
krit ische Bemerkung unter dem 1. Gedicht dieser Gruppe (Fassung fol. 3v ) von 
der H a n d dieses Fei ice Crispino s tammt. D a sämtliche Gedichtkonzepte den 
hebräischen Schr i f tduktus des Masius zeigen, w i r d m a n i h n unbedenklich auch 
als Verfasser ansehen dürfen. 

D e m 4. u n d längsten Gedicht dieser Gruppe (fol. 9rv ) allein ist eine hebräisch
lateinische Bemerkung vorangesetzt, die jeden Zweifel an der Autorschaft 
ausschließt: fl"T V l T l / JffD wbvn O W V p ]JQ / nttfN MSÖ1 f S ö mttf1? VW und 
daneben: „Versus hebraici i n laudem statuae / ad fontem i n horto J u l i i T e r t i i / 
quos Andreas Masius faciebat / R o m a e " . H i e r w i r d Masius nicht nur ausdrück
l i ch als Verfasser genannt; die lateinische Bemerkung gibt auch den Ort der 
Abfassung an , so daß sich daraus Rückschlüsse auf den Zei tpunkt der A b 
fassung u n d i n gewissem G r a d auch auf die damalige Baus i tuat ion der V i l l a 
ziehen lassen. Dieses Gedicht soll daher i m folgenden eingehender behandelt 
werden. 

Z u m besseren Verständnis empfiehlt es sich jedoch, zunächst kurz auf das in 
den Gedichten dieser Gruppe angesprochene Liebl ingsprojekt J u l i u s I I I . (Gio
v a n n i Mar ia del Monte, Paps t von 1550-1555) einzugehen, der bei allem 
Bestreben, das kirchl iche Reformwerk seines Vorgängers P a u l I I I . weiterzu
führen, i m Grunde noch ganz dem sinnenfrohen Geist der Renaissancezeit 
verhaftet w a r 1 2 . A u s diesem Geist war auch eines seiner glanzvollsten Vorhaben 
geboren, der P l a n , den del Monte'schen Famil ienbesitz vor der P o r t a del Popolo 
durch Grundstückszukäufe z u erweitern u n d z u einer großartigen Vigna m i t 
kunstvol len Garten - u n d Baumanlagen, Wegen z u m Lustwande ln , prunkvol len 
Gebäulichkeiten u n d der Unterha l tung dienenden Einr i chtungen umzugestal
ten . Bere i ts i n seinem 2. Pont i f ikats jahr begann er m i t der Verwirk l i chung 
dieses P l a n s u n d innerhalb weniger J a h r e stand der Gesamtkomplex i n den 
wesentlichen Te i len fertig da, gerühmt als eine der schönsten Vignen der 

1 1 S P A N I E R a.a.O., S . 7 3 , l i e s t u n r i c h t i g „ O r i s p i n o " für „ C r i s p i n o " ; er hält i h n für 
den V e r f a s s e r des G e d i c h t s . 

1 2 Z u J u l i u s I I I . v g l . P A S T O R , G e s c h i c h t e der Päpste , B d . V I , F r e i b u r g i . B r . 1 9 1 3 , 
S . l f f . 
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damaligen Zeit . V o n ihrem überwältigenden E i n d r u c k k a n n m a n sich heute nur 
noch schwer eine Vorstel lung machen 1 3 . 

E i n ansteigender Weg führte von der V i a F l a m i n i a u n d der ebenfalls v o n 
J u l i u s I I I . errichteten F o n t a n a Pubb l i ca durch die V igna z u einem halbkreisför
migen P l a t z vor der Eingangsfront der großen Vil lenanlage, d.h. des Palazzos 
mit dem Nymphaeum, von den Zeitgenossen als das ,,achte W e l t w u n d e r " 
bezeichnet. D u r c h das Vestibül des Hauptgebäudes gelangte m a n z u einer 
halbkreisförmigen Loggia, die i n einen a m E n d e durch eine 2. Loggia 
(Ammannat i -Loggia) begrenzten H o f auslief ; von dieser 2. Loggia führten l inks 
und rechts gekurvte Frei treppen zu einem tiefer gelegenen N y m p h a e u m h i n a b ; 
hier befand sich i n der Mitte des Grundgeschosses eine halbrunde Balustrade , 
über die m a n i n einen noch ein Stockwerk tiefer eingesenkten zierlichen 
Grottenhof hinabbl icken konnte, der über zwei versteckte Wendeltreppen 
erreichbar war . 

I n zeitgenössischen Schilderungen der V i l l a G i u l i a w i r d ihr R e i c h t u m an 
Formen , F a r b e n u n d Dekor hervorgehoben: eine Symphonie aus Marmor, 
Stuck , F r e s k e n und Fr iesen , Statuen und Büsten, Pf lanzen- u n d B l u m e n 
schmuck. D e n glanzvollen Höhepunkt der ganzen Anlage bildete indes das 
Nymphaeum u n d besonders der unterste Grottenhof m i t der von der A q u a 
Virgo gespeisten F o n t a n a Segreta. D e n kanal is ierten Flußlauf der A q u a Virgo , 
die schon die klassischen römischen Schriftsteller wegen der Re inhe i t , Sanftheit 
und Kühle ihres kalkfre ien Wassers rühmten 1 4 , hatte der P a p s t i n den Grotten
hof hineinleiten lassen. B e i der F o n t a n a befand sich auch die ant ike Statue eines 
i m Sch la f hingestreckten Mädchens, die L i n k e a u f eine geneigte U r n e gestützt, 
aus der sich das Wasser i n den B r u n n e n ergoß. 

Dieser R a u m m i t seinem harmonischen Zusammenspiel von A r c h i t e k t u r u n d 
Wasser, der i m heißen Sommer angenehme Kühle bot, lag dem P a p s t besonders 
a m Herzen . Seinem W u n s c h gemäß sollte die F o n t a n a m i t der Statue des 
schlafenden Mädchens auch poetisch verherr l i cht u n d sollten die schönsten 
Gedichte auf Marmortafeln u m die Quelle verewigt werden, ein Gedanke, der 
von vielen Humanis ten begeistert aufgegriffen w u r d e 1 5 . V o n dem späteren 
K a r d i n a l Gianfrancesco Commendone (1524-1584), einem engen F r e u n d des 
Masius, s ind uns z . B . sprachlich vollendete lateinische Verse von fe in-

1 3 A u s der r e i c h e n L i t e r a t u r über die V i g n a u n d V i l l e n a n l a g e v g l . P A S T O R a . a . O . , 
S . 250 f f . ; M A R I O B A F I L E , V i l l a G i u l i a . L ' A r c h i t e t t u r a - I I G i a r d i n o . R o m a 1 9 4 8 ; 
J O H N C O O L I D G E , T h e V i l l a G i u l i a . A S t u d y of C e n t r a l I t a l i a n A r c h i t e c t u r e i n t h e 
M i d - S i x t e e n t h C e n t u r y , i n : T h e A r t B u l l e t i n , N e w Y o r k , V o l . 25 , 1943, S . 1 7 7 - 2 2 5 ; 
T I L M A N F A L K , S t u d i e n z u r T o p o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e der V i l l a G i u l i a i n R o m , i n : 
Römisches J a h r b u c h f. K u n s t g e s c h i c h t e , B d . 13, Tüb ingen 1 9 7 1 , S . 1 0 1 - 1 7 8 . 

1 4 P a u l y - W i s s o w a a . a . O . 
1 5 V g l . A N T O N I U S M A R I A G R A T I A N T J S , D e v i t a J o a n n i s F r a n c i s c i C o m m e n d o n i 

C a r d i n a l i s L i b r i 4, P a t a v i i 1685, S . 33 . Für die G e d i c h t e w u r d e n die 3 H u m a n i s t e n 
s p r a c h e n L a t e i n , G r i e c h i s c h , Hebräisch v e r w e n d e t ; v g l . Z I . 9 der l a t . Übersetzung 
des 1 . G e d i c h t s ( fo l . 4 r ) , w o s i c h die A q u a V i r g o r ü h m t : „pro tu l i t (sc . J u l i u s I I I . ) 
l a u d e m m e a m t r i b u s l i n g u i s " . 
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ster dichterischer Empf indung überliefert, die er für diesen Zweck geschaffen 
h a t 1 6 . 

A u c h Masius beteiligte sich an diesem Dichterwettstreit , wie uns die Konzep
te i n Ms. or. fol. 13 beweisen. D a s 4. unter diesen Gedichten (fol. 9rv , siehe 
Abb . 1 und 2) , das w i r aus den oben genannten Gründen i n den Mitte lpunkt der 
Betrachtung stellen wollen, besteht aus 20 Dist ichen m i t je 2 untereinander
gesetzten Zeilen, d.h. dem ersten (Fi?!) u n d dem zweiten (1110) Halbvers , wobei 
der Söger eingerückt is t . Delätöt u n d Sögerim reimen jeweils gesondert, die 
Delätöt durchgehend a u f m . Das von Masius zugrundegelegte metrische Schema 
sieht wie folgt aus : 
De le t : _ _ / „ _ / _ _ / „ _ / _ _ 

( = 2 Tenü'öt, Yäted, 2 Tenü'öt, Yäted, 2 Tenü'öt) 
Söger : ' w - / - - / ~ - / - - / « - / - -

( = Yäted, 2 Tenü'öt, Yäted, 2 Tenü'öt, Yäted, 2 Tenü'öt). 
W i r geben i m folgenden dieses Gedicht unter Weglassung der Vokalzeichen 

mi t Beifügung einer deutschen Übersetzung wieder; der besseren Übersichtlich
keit halber sind die einzelnen Dist ichen numeriert . 

1. W e r du auch sein magst, der 
herabgeht i n den Garten , deine A u 
gen werden sich berauschen an seiner 
großen Schönheit. 

2. T r i t t doch näher und betrachte 
die Hüterin der Quelle! Ohne Lärm 
und ohne L a u t sollst du sie schauen. 

3. D e n n eingefangen ist ihre Seele 
i n tiefem Schlaf ; sie ist sehr müde; 
w a r u m solltest du sie wecken? 

4. Schön i s t sie i n ihrer ganzen 
Gestalt u n d vo l lkommen; ke in M a 
ke l i s t an i h r ; wie Batseba ' wirst du 
sie beurteilen. 

5 . I s t dein Schlund auch trocken 
wie eine Scherbe, b l ick auf die Quel
le, die niemand getrübt hat . 

6. Sie ist wie Saphir so rein oder 
wie K r i s t a l l ; ke in Gold und ke in ge
läutertes Glas kommen ihr gleich. 

j i n "pn 1 ? T i n - w x BPN 
m i a t w i w a n a ym 

pwa rnaun run x: vi 
nnwn p u Hnp pan n a 

n a n n a HPDJ rnaVa "o 
arrow nö1? i x » nx^a irrn 

na^twi neu Vaa na'1 

" m r o i rat^naa na px DIÖI 

18tra^ -jma mna aaax 
runhn BPK px itz?x Ban nxa 

t^anxa ix T B O D nai 
n » n » n xV rvoian anT nVi 

1 6 V g l . A n é c d o t a l i t t e r a r i a e x m s s . cod i c ibus e r u t a , v o l . I V , R o m a e 1783, S . 4 4 5 -
4 4 6 ; f e rner I I Sagg iatore . G i o r n a l e R o m a n o d i s t o r i a l e t t e r a r i a , bel le a r t i , filologia e 
varietä. A n n o I , v o l . 2, R o m a 1844, S . 9 1 - 9 2 . 

1 7 A n s p i e l u n g a u f I I S a m 1 1 , 2 - 3 . 
1 8 V g l . P s a l m 22, 16. 
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7. Weder Dürre noch H i t z e neh
men ihr ihre S t r a h l k r a f t ; i n der Son
nenglut wie i n der Kälte bleibt sie 
kühl und unveränderlich. 

8. K o m m eilends hierher u n d t r i n k 
aus ihr , daß deine Glieder durch
tränkt werden! 

9. D e n n erholsam sind die Wasser 
dieses B r u n n e n s ; T o d u n d K r a n k 
heit haben i h n n icht berührt. 

10. N i cht k o m m t i h m gleich die 
Zisterne von Bethlehem, die D a v i d 
i n der E r n t e z e i t begehrt hat . 

11 . W e n n einer aber unre in ist i n 
seinem Wesen, dem werden auch 
Hände u n d L i p p e n nicht i n Re inhe i t 
gewaschen. 

12. E i n e r , dessen Augen lüstern 
sind nach eitlen Dingen, nach der 
Schönheit der F r a u e n spähen und 
buhlen, 

13. E r soll zurückhalten sein B e 
gehren u n d sich nicht nähern u n d 
seine unzüchtigen Augen nicht hier
her schweifen lassen. 

14. E r entferne sich u n d mische 
sich nicht ein i n diese nicht für i h n 
bestimmte L u s t . 

15. D e n n dieser B r u n n e n ist re in 
und keiner m i t unreinen L i p p e n hat 
i h n berührt. 

16. A u c h die J u n g f r a u ist re in u n d 
keusch ; ein großer Künstler seines 
Geschlechts hat sie geschaffen. 

17. E i n Priester , groß unter al len 
Pr iestern hat diesen K a n a l für den 
B r u n n e n abgeleitet. 

nnp V?Tr mm ms 
naaxai mp mpa m amna 

naa nn» nan a-ip m a 

an nKT -ixa s a mmaa "a *a 
ms7is nVnai ma n a i 

nnVmaa ma na nwn N1? 
19nassn T s p n»a T H im 

VDD ÍÓ1 tpn N&tt Va *|K 
mxrmn pyaa rnwDun 

KW n a ^ rr» man» sr« 
nratm nresn mwa s m 

a-)ps xm inpwn mxsp 
nan nnar nutn rr»i 

anrnn1? x a s NVI mm 
naara i1? pH " iw IT n n r a 

irn mine nxrn nxan •o 
na»»» nina» NÖO onx NVI 

" r n nsnasi nat nm?a m 
nanar i n n "»am« mini 

Vna maman ^aa |ma 
naâ D snaa1? IT nVain 

1 9 Über r iJSBn se tz t M a s i u s TÜpvn-, A n s p i e l u n g a u f I I S a m 2 3 , 1 3 - 1 7 . 
2 0 A n d iesem V e r s h a t M a s i u s v i e l h e r u m k o r r i g i e r t , b i s er die endgült ige F o r m 

gefunden h a t t e , die er a n d e n R a n d s chr i eb . 
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18. Sein R i n n s a l möge dauerhaft 
sein u n d nie aufhören; als Wächterin 
hat er die J u n g f r a u herbestellt, 

biw K V I r a n T P wpp 
mjonn mtm1? na^sm 

19. auf daß beide hier zur Ergöt
zung dienen und des Menschen H e r z 
i m Gar ten erfreuen. 

wwrnh HD Jim» nvnb 
mnarcn pn Tinn ahn 

20. Deshalb möge der L e n k e r und 
Fürst der H i r t e n leben; seine edle 
Größe mögen alle Zungen preisen! 

Der H y m n u s ist z u E n d e . 
Pre is sei G o t t ! 

mm im T U T P p Vs; 

NTÖT N p ^ O 

Masius hat dieses Gedicht auch oder wohl zuerst i n lateinischen Dist ichen 
verfaßt, deren E n t w u r f an der S B P K i n Ms. la t . fol. 241 , B l . 19rv ebenfalls noch 
erhalten i s t 2 2 . V o n seinen insgesamt 19 Dist ichen können hier aus Raumgründen 
nur die Anfangsstrophen aufgeführt werden: 

, ,Quisquis i n hoc horto, stupido sie omnia v u l t u 
Suspicis u t nimio qui caluere mero 

Aspice cui sacri custodia credita fontis, 
N y m p h a m : sed strepitu, sed sine voce tarnen. " 

A u s den Br ie fen des Masius wissen w i r , daß er sich von E n d e A p r i l 1551 bis 
Frühjahr 1553 ununterbrochen i n R o m aufhielt , wo er die freie Zeit , die ihm 
seine diplomatischen Missionen beließen, vor al lem seinen orientalischen S t u 
dien u n d dem Umgang m i t seinen zahlreichen humanistischen Freunden 
widmete 2 3 . A m 14. A p r i l 1553 verließ er R o m als Begleiter des K a r d i n a l s 
Girolamo D a n d i n o 2 4 . E r s t drei J a h r e später, v o m 26. 3. 1556 bis 11 . 7. 1556 
befindet sich Masius wieder, u n d zwar letztmalig , i n R o m 2 5 . Dieser letzte 
Aufenthal t k o m m t jedoch für die Abfassung des hebräischen Gedichts nicht 
mehr i n Frage , da J u l i u s I I I . bereits 1555 gestorben war , i m Gedicht jedoch 
noch als lebend ( T P ) bezeichnet w i r d . Demnach ist das Gedicht vor dem 14. 4., 
spätestens wohl i n den Märztagen 1553 verfaßt. 

Der Dichter spricht dar in v o m „Herabgehen" i n den Garten , von dessen 
wundervol lem Anb l i ck , von der Schönheit der Statue des schlafenden Mädchens 
beim B r u n n e n u n d der erfrischenden Kühle der zugeleiteten Quelle. D a m i t 
k a n n nur der Abstieg von der Ammannat i -Logg ia zum Hauptgeschoß des 

2 1 V g l . d a z u d e n Schlußvers i m 3. G e d i c h t ( fo l . 8 r ) : ^ m a n D't fan -vr*?V VW . . . 
m m » r s n Vs?. 

2 2 V g l . V A L E N T I N R O S E , V e r z e i c h n i s der l a t e i n i s c h e n H a n d s c h r i f t e n , B d . I I , 3, 
B e r l i n 1905 ( = D i e H a n d s c h r i f t e n v e r z e i c h n i s s e der König l i chen B i b l i o t h e k z u 
B e r l i n , B d . X I I I , 2, 3 ) , S . 1373, N r . 9 1 . 

2 3 L O S S E N a . a . O . , S . X V I I I . 
2 4 L O S S E N a . a . O . , S . 122, N r . 1 1 0 ; P A S T O B a .a .O . , S . 112. 
2 5 L O S S E N a .a .O . , S . X V I I I , S . 2 4 1 ( N r . 184) u n d S . 276 ( N r . 200 ) . 
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Nymphaeums bzw. von hier z u m Grottenhof m i t der F o n t a n a Segreta gemeint 
sein. Diese Tei le müssen also schon i n einem entsprechend vol lkommenen 
Zustand gewesen sein. 

Die komplizierte Baugeschichte der V i l l a G i u l i a m i t dem N y m p h a e u m ist 
durch die grundlegenden Untersuchungen von J o h n Coolidge 2 6 u n d vor al lem 
von T i l m a n F a l k 2 7 an H a n d der erhaltenen Dokumente u n d Baurechnungen i m 
wesentlichen geklärt worden. Die von Coolidge erarbeiteten D a t e n für die 
einzelnen Phasen des Nymphaeumsausbaus 2 8 lassen sich jedoch m i t der i m 
Gedicht angedeuteten S i tuat ion v o m Frühjahr 1553 schlecht vere inbaren; sie 
liegen zeitl ich zu spät. F a l k hat i n seiner Untersuchung die zeitl ichen Phasen 
Coolidge's einer K o r r e k t u r unterzogen. N a c h i h m ist ein gewisser Abschluß der 
Arbeiten am N y m p h a e u m zwar auch erst später, nämlich gegen E n d e des 
Jahres 1553 festzustellen; aber der A u s b a u w a r doch bis An fang A p r i l 1553 
bereits erheblich weiter vorangeschritten, als Coolidge a n n a h m 2 9 . Dieses E r g e b 
nis scheint auch das vorliegende Gedicht z u bestätigen. 

E s ist n icht bekannt, ob Pe inschr i f ten dieses bzw. auch der einschlägigen 
übrigen Gedichte i n Cod. or. fol. 13 dem P a p s t vorgelegt wurden, wie dies bei 
Commendone der F a l l war , u n d wenn es geschehen sein sollte, ob sie noch 
erhalten sind. Vermut l i ch sind sie ebenso verschwunden wie so vieles von dem 
ehemaligen P r u n k der Vi l l enanlage 3 0 , i n deren Palazzo heute das großartige 
Museo Nazionale d i V i l l a G i u l i a für etruskische K u n s t untergebracht i s t . 

2 6 S . o. A n m . 13. 
2 7 S . o. A n m . 13. 
2 8 C O O L I D G E a . a . O . , bes. S . 186ff . , 190, 212 . 
2 9 F A L K a .a .O . , bes. S . 1 2 0 - 1 2 2 . 
3 0 Ü b e r die w e c h s e l v o l l e n S c h i c k s a l e der V i l l a se i t d e m T o d J u l i u s I I I . v g l . u . a . 

F A L K a .a .O . , S . 1 3 2 - 1 3 4 . 

13 



E W A L D W A G N E R ( G I E S S E N ) : 

E I N A U T O G R A P H D E S M O G H U L K A I S E R S A U R A N G Z l B 
M i t 2 A b b i l d u n g e n 

Der Mitarbeiter an einem Unternehmen wie dem der Katalogis ierung der 
Orientalischen Handschr i f ten i n Deutschland, das Vollständigkeit anstrebt und 
deshalb die Beschreibung Zehntausender von Handschr i f ten erfordert, k a n n 
nicht erwarten, daß die i m Verhältnis zur Gesamtmenge wenigen Manuskripte , 
die er gerade bearbeitet, lauter Zimelien enthalten. Die meisten orientalischen 
Völker waren v i e l zu schreib- u n d kopierfreudig, als daß nicht zahllose unbedeu
tende u n d Bekanntes wiederholende Schri ften zu Papier gebracht worden 
wären. Der Katalog isator w i r d vielmehr den weitaus größten T e i l seiner Zeit 
u n d Mühe i n Stücke investieren müssen, die k a u m dazu angetan sind, sein Herz 
höher schlagen zu lassen. Aber wie diese Stücke heute den A l l tag des K a t a l o g i 
sators darstellen, so bildeten sie einst den A l l tag der Gelehrten, Schreiber u n d 
Studenten, die sie schufen. Weniger der uns bekannte I n h a l t dieser Handschri f 
ten ist interessant, als ihr Zeugnis für die Geisteshaltung derer, die sie abschrie
ben, kauften u n d lasen. 

So möchte ich auch hier z u E h r e n des J u b i l a r s , der sich wie ke in anderer u m 
die Erschließung der orientalischen Handschriftenschätze i n Deutschland ver
dient gemacht hat , eine kleine Handschr i f t vorstellen, die inhalt l i ch gar nichts 
Neues bietet - es handelt sich u m einen kurzen Abschni t t aus dem K o r a n - und 
auch kal l igraphisch zwar ansprechend, aber keineswegs herausragend ist , je 
doch ein beredtes Zeugnis für die geistige Einste l lung des kaiserlichen Schrei 
bers u n d darüber hinaus mancher anderer islamischer Fürsten abgibt. 

E s handelt sich u m das Manuskr ipt Ms. or. quart . 2095 der Staatsbibliothek 
Preußischer Ku l turbes i t z i n B e r l i n . E s umfaßt 16 beschriebene Blätter (davor 
drei , dahinter v ier B l a t t leer) bräunlichen, a m unteren Rande ausgebesserten 
Papiers v o m F o r m a t 17 x 26,5 cm. E i n rotgetönter Schriftspiegel von 11 x 23 cm 
ist m i t 13 Zeilen i n großem, vo l l vokal is iertem nashi beschrieben. Die Mehrzahl 
der Zeilen ist m i t schwarzer T i n t e geschrieben, jedoch sind auf jeder Seite für 
die 1 . , 7. u n d 13. Zeile jeweils größere, weiße Buchstaben verwendet. Die 
Überschriften ( in tulut) und die In terpunkt ion sind i n Gold aufgetragen. Der 
Schriftspiegel ist golden u m r a h m t und durch goldene L i n i e n i n Felder aufgeteilt. 
Die Handschr i f t enthält die Suren 36, 48, 56, 67 u n d 78 des K o r a n s . 

D a s Manuskr ipt wurde a m Fre i tag , den 7. R a b i ' I I 1111 (2. Oktober 1699) 
von dem Moghulkaiser Muhammad Aurangzib 'Älamgir vollendet 1 . 

1 D i e H a n d s c h r i f t s t a m m t a u s der S a m m l u n g Dahdäh . S ie w u r d e i m K a t a l o g 
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Aurangzib entstammte einer schreibfreudigen Dynast i e . V o n dem Gründer 
der mongolischen Herrschaft i n Ind ien , B a b u r (gest. 1530), s ind n icht nur seine 
berühmten Memoiren (Baburnäma) bekannt, sondern v ier weitere Werke , die 
ihn auch als Dichter ausweisen 2 . Doch die l iterarische T r a d i t i o n k a n n m a n , wie 
ANNEMARIE SCHIMMEL3 gezeigt hat , noch v i e l weiter zurück verfolgen. Aber 
auch die Nachfolger B a b u r s waren Männer der F e d e r : Humäyün (gest. 1556) 
verfaßte Verse 4 , Gahângîr (gest. 1627) schrieb ein Memoirenwerk (Tüzuk-i 
Gahängiri), das dem B a b u r s an l iterarischer Qualität n icht nachsteht 5 , u n d 
Aurangzîbs Bruder Därä Siküh (1659 von Aurangzib als Häretiker hingerichtet) 
war einer der bedeutendsten mystischen Schriftstel ler des is lamischen I n d i e n 6 . 
Aurangzib selbst ist vor al lem durch seine zahlreichen Briefe schriftstellerisch 
tätig geworden, die i n mehreren umfangreichen Sammlungen erhalten s i n d 7 . 

I m islamischen K u l t u r k r e i s ist es selbstverständlich, daß P r i n z e n , die eine 
Erz iehung erhielten, die sie zu bemerkenswerten schriftstellerischen Leistungen 
befähigte, auch eine gediegene Ausbi ldung ihrer Schreibkunst zutei l w u r d e 8 . 
H i e r v o n gibt es i n der t imurisch-moghulischen F a m i l i e nur eine berühmte 
Ausnahme: der bedeutendste aller Moghulkaiser, A k b a r (gest. 1605), entzog 
sich - bereits als K i n d zur Regierung gekommen - jeder normalen E r z i e h u n g 
und wurde dar in von der sogenannten atga hall, der Milchbruderschaftsclique 
a m Hofe, bestärkt, die hoffte, bei einem ungebildeten K a i s e r ihren durch die 
Milchverwandtschaft erlangten Einfluß ausbauen z u können. E s ist zwar zwei 
felhaft, ob die landläufige Ans i cht , daß A k b a r weder lesen noch schreiben 
konnte, i n vol lem Umfange s t i m m t 9 , au f alle Fälle ist das einzige erhaltene, 
angeblich von i h m geschriebene W o r t farwardin , ,März/April" 1 0 recht ungelenk, 

dieser S a m m l u n g v o n M - Y B Î T Â R : C a t a l o g u e des m a n u s c r i t s préc ieux et l i v r e s r a r e s 
a rabes c o m p o s a n t l a b ib l io thèque de M . le C o m t e R o c h a ï d D a h d a h v e n t e a u x 
enchères p u b l i q u e s à P a r i s les 5, 6, 7 et 8 A o û t 1912. P a r i s : L i b r . E m i l e J e a n -
F o n t a i n e 1912, S . 18 = N r . 129 b e s c h r i e b e n : „ K h a t t . V e r s e t s d u Q o r a n . Très b e a u 
m a n u s c r i t écrit e n or, e n b l a n c et e n n o i r . B e l l e écriture. S a n s d a t e n i n o m d u s c r i b e , 
16 feu i l l e ts gr. i n - 8 . " 

2 V g l . M . F T J A D K Ö P R Ü L Ü i n : T h e E n c y c l o p a e d i a of I s l a m . N e w ed. [ E I 2 ] V o l . 1 . 
L e i d e n 1960 s .v . Bäbur , L i t e r a r y W o r k s . 

3 B a b u r P a d i s h a h , t h e poet , w i t h a n a c c o u n t of t h e p o e t i c a l t a l e n t i n h i s f a m i l y . 
I n : I s l a m i c C u l t u r e . 34. 1960, S . 1 2 5 - 3 8 . 

4 S . D I G B Y i n : E l 2 . V o l . 3. 1971 s .v . H u m ä y ü n . 
5 A . S . B A Z M E E A N S A R I i n : E l 2 . V o l . 2. 1965 s .v . Djahängir . 
6 S A T I S H C H A N D R A i n : E l 2 2, s .v . Därä Shuköh. 
7 J A D U N A T H S A R K A R : H i s t o r y of A u r a n g z i b . V o l . 2. C a l c u t t a 1912, S . 3 0 9 - 1 4 g i b t 

b ib l i ographische H i n w e i s e a u f diese S a m m l u n g e n . 
8 Z u r k a l l i g r a p h i s c h e n A u s b i l d u n g der m o g h u l i s c h e n P r i n z e n u n d z u i h r e n L e h 

r e r n s. K . M . Y T J S U F : C a l l i g r a p h y u n d e r t h e M u g h a l s . I n : I s l a m i c R e v i e w . 48 . 1960, 
S . 1 9 - 2 3 . 

9 I h r w u r d e z u e r s t v o n K U M A R N A E E N D E A N A T H L A W : P r o m o t i o n of l e a r n i n g i n 
I n d i a d u r i n g M u h a m m a d a n r u l e . L o n d o n 1916 w i d e r s p r o c h e n . 

1 0 D ieses W o r t , das a u f d e m a u c h A u t o g r a p h e Gahängirs u n d Sähgahäns e n t h a l 
t e n d e n V o r s a t z b l a t t eines m i t M i n i a t u r e n Bihzäds a u s g e s t a t t e t e n E x e m p l a r des 
Zafarnäma des Sarafaddîn ' A l i Y a z d i (geschr ieben 825 H . / 1 4 2 2 ) s t e h t , das s i c h 1930 
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u n d w i r wissen, daß er von seiner eventuellen Schreibkenntnis keinen Gebrauch 
machte. E r ließ sich alle T e x t e vorlesen u n d behielt sie dank seines phänomena
len Gedächtnisses i n weitem Maße auswendig. Doch, wie gesagt, A k b a r bildete 
eine Ausnahme unter den Vor fahren Aurangzibs . Bereits von dem E n k e l T i m u r s 
Baisonqur b. Sähruh b. T i m u r ist bekannt, daß nicht nur seine Bibl iothek 
kall igraphische Meisterwerke enthielt , sondern daß auch er selbst ein großer 
K a l l i g r a p h w a r 1 1 . B a b u r war ebenfalls ein ausgezeichneter K a l l i g r a p h , der eine 
neue Schri f t ohne diakrit ische P u n k t e , den hatt-i baburi, erfand, von dem 
neuerdings Specimina i m I n s t i t u t für Orientalische Studien der Akademie der 
Wissenschaften der Özbekischen S S R i n Taschkent entdeckt w u r d e n 1 2 . A u c h 
Humäyün war ein guter K a l l i g r a p h 1 3 . K o m m e n wi r näher an die Zeit Aurang 
zibs, so s ind uns eigenhändige schriftliche Zeugnisse von Gahängir und 
Sahgahän nicht nur a u f dem i n A n m . 1 0 genannten E x e m p l a r des Zafarnäma, 
sondern auch i n Manuskripten der K h u d a B a k h s h L i b r a r y i n B a n k i p u r erhal
ten. JADUNATH SARKAR 1 4 schreibt h i e rzu : , ,The princes of the house of A k b a r 
were taught handwri t ing w i t h great care, as the signatures of Shah J a h a n and 
D a r a Shukoh on some Pers ian M S S of their l ibraries, and the autograph remarks 
of J a h a n g i r i n his book of fate (a copy of the Diwan of Haf i z ) , look remarkably 
clear and beaut i fu l " . Besonders bekannt als K a l l i g r a p h war Aurangzibs Bruder 
Därä Siküh, der 1 6 4 1 / 2 seiner F r a u Nädira Begum ein A l b u m (muraqqa') 
kall igraphischer Specimina u n d moghulischer Miniaturen mi t einem eigenhän
dig geschriebenen Vorwort dedizierte 1 5 . 

V o n Aurangzib selbst w i r d berichtet, daß er neben einem hervorragenden 
ta'liq und sikasta für Briefe u n d Randbemerkungen ein kräftiges, meisterhaftes 
nashi schrieb. Aurangzibs Lehrer i n der Schr i f tkunst war Mir Sa ' i d ' A l i Hän a l -
H u s a i n l aus T a b r i z , genannt Gawähir R a q a m Hän (gest. 1 6 8 2 ) , der später auch 
die Söhne des K a i s e r s unterrichtete u n d seiner Bib l io thek vorstand. Speziell das 

i m B e s i t z v o n R o b e r t G a r r e t t b e f a n d , so l l n a c h der B e i s c h r i f t eines a n d e r e n 
S c h r e i b e r s v o n A k b a r geschr ieben w o r d e n se in . E s i s t das stärkste A r g u m e n t für 
A k b a r s Fähigkeit z u s c h r e i b e n , v g l . M . M A H E U Z - U L - H A Q : W a s A k b a r ' u t t e r l y 
u n l e t t e r e d ' ? I n : I s l a m i c C u l t u r e . 4. 1930, S . 2 3 9 - 5 0 . D i e M i n i a t u r e n dieser H a n d 
s c h r i f t ebenso w i e das T i t e l b l a t t m i t den g e n a n n t e n E i n t r a g u n g e n w u r d e n v o n 
T H O M A S W . A R N O L D : B ihzäd a n d h i s p a i n t i n g s i n t h e Za far -Nämah M s . L o n d o n 
1930 veröffentlicht. A R N O L D g ibt eine G e s c h i c h t e der H a n d s c h r i f t u n d geht a u c h a u f 
die F r a g e v o n A k b a r s A n a l p h a b e t i s m u s e i n ( S . 2 - 3 ) . E i n e A b b i l d u n g des T i t e l b l a t t e s 
f indet s i c h außerdem be i P H . W A L T E R S C H U L Z : D i e pers i s ch - i s lamische M i n i a t u r 
m a l e r e i . E i n B e i t r a g z u r K u n s t g e s c h i c h t e I r a n s . B d . 1 . 2. L e i p z i g 1914, B d . 2, T a f . 
118. 

1 1 C L E M E N T H U A R T : L e s C a l l i g r a p h e s et les m i n i a t u r i s t e s de l ' O r i e n t m u s u l m a n . 
P a r i s 1908, S . 98. 

1 2 S . A Z I M J A N O V A : N e w D a t a concern ing K h a t t - i B a b u r i . I n : Proceed ings of t h e 
2 6 t h I n t e r n a t i o n a l Congress of O r i e n t a l i s t s , N e w D e l h i J a n u a r y 4 - 1 0 , 1964. V o l . 4. 
P o o n a 1970, S . 2 0 3 - 2 0 8 . 

1 3 Z u B a b u r u n d H u m ä y ü n a l s K a l l i g r a p h e n v g l . Y U S U F : C a l l i g r a p h y S . 22. 
1 4 H i s t o r y of A u r a n g z i b . V o l . 1 . C a l c u t t a 1912, S . 6. 
1 5 S A T I S H C H A N D R A i n : E I 2 2, s .v . Därä Shuköh. 



A b b . ] Ms. or. q u a r t . 2095, B l . 16a 
K o l o p h o n m i t d e m N a m e n 'Alamgïrs 



A b b . 2 M s . or. q u a r t , 2095, B l . 9b 
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nashi lernte Aurangzib von Muhammad 'Ärif aus Harät 1 6 . I n dieser Schr i f t , die 
i n Ind ien vornehmlich für religiöse T e x t e verwendet w u r d e 1 7 , kopierte A u r a n g 
zib den K o r a n . Zwe i der von i h m geschriebenen Koranexemplare sandte er i n 
reichem E i n b a n d u n d m i t Miniaturen geschmückt nach M e k k a u n d Medina. 
Daneben verkaufte Aurangzib die von i h m geschriebenen K o r a n k o p i e n aber 
auch ; denn er hielt es für eine Sünde, a u f K o s t e n anderer u n d n icht von seiner 
eigenen Hände Arbe i t z u leben. So beschäftigte er sich i n seiner Fre ize i t als 
K o p i s t u n d Hutmacher , u m von dem Erlös der Produkte seinen Lebensunter
halt zu bestreiten. E x e m p l a r e aus dieser Tätigkeit sollen noch hier u n d dort i n 
Ind ien zu finden s e i n 1 8 . 

Unsere Handschr i f t dürfte ebenfalls zu den verkauf ten Abschri f ten gehört 
haben. Sie stellt weder einen Gebrauchskoran noch eine ausgesprochene P r u n k 
handschrift dar. Sie ist eine nach kal l igraphischen Gesichtspunkten hergestellte 
Arbe i t m i t einem sich i n Grenzen haltenden A u f w a n d a n Ausstat tung . D a s 
Motiv des Schreibers für seine Arbe i t w a r neben finanziellen Beweggründen 
offensichtlich, ein Gott wohlgefälliges W e r k zu t u n . Lange Zeit haben sich zwar 
puritanisch eingestellte K r e i s e i m I s l a m rigoros gegen jede Ausschmückung von 
Koranhandschr i f ten gewandt, wobei sie vor al lem an Goldfarben Anstoß nah 
men. Diese Anschauung untermauerten sie durch hadite19. Doch i m I n d i e n des 
späten 1 7 . J h d t s . hatte sich bereits eine andere E ins te l lung durchgesetzt. 
I m m e r h i n mögen diese Überlieferungen den orthodoxen u n d traditionsgebunde
nen K a i s e r i n der Ausstat tung der K o r a n e vor a l lzu großem L u x u s haben 
zurückschrecken lassen. E r hielt sich vielmehr an einen mitt leren Weg , für den 
er auch eine auf den Propheten zurückgehende Überlieferung hätte anführen 
können: inna Haha yuhibbu idä 'amila l-'abdu 'amalan an yuhkimahü , ,Gott sieht 

1 6 Z u den L e h r e r n A u r a n g z i b s s. Y U S U F : C a l l i g r a p h y S . 23 . Z u M i r S a ' i d ' A l i v g l . 
f erner S C H U L Z : M i n i a t u r m a l e r e i . B d . 1 , S . 178 u n d 203. A n l e t z t e r e r S t e l l e i s t die 
S i g n a t u r des K a l l i g r a p h e n abgebi ldet . D a r a u s erg ibt s i c h der N a m e M i r ' A l i S a ' i d . 
I n der L i t e r a t u r , a u c h v o n S C H U L Z se lbs t , w i r d er i m m e r M i r S e j i d A l i o.a. g e n a n n t . 

1 7 I m n o r m a l e n S c h r i f t v e r k e h r w u r d e die to'Kg-Schrift b e v o r z u g t , v g l . B . M O R I T Z 
i n : E n z y k l o p a e d i e des I s l a m [ E I 1 ] B d . 1 . L e i d e n 1913, s .v . A r a b i e n ( A r a b i s c h e 
S c h r i f t ) = S . 409a . 

1 8 S A R K A R : H i s t o r y of A u r a n g z i b . V o l . 1 , S . 5 - 6 . N a c h S A R K A R w u r d e a u c h das 
K o r a n e x e m p l a r , das a m K o p f e n d e des G r a b e s v o n N izämadd in A u l i y ä ' i n D e l h i ( z u 
d iesem H e i l i g e n , gest . 1325, v g l . M . H I D A Y E T H O S A I N i n : E I 1 . V o l . 3. L e i d e n 1936, 
s .v . N i z ä m a l - D l n Awl iyä ' . ) v e r w a h r t w i r d , v o n A u r a n g z i b geschr ieben . D o c h i s t die 
H a n d s c h r i f t e rs t 1127 H . = 1715/16 , a lso n a c h d e m T o d e des H e r r s c h e r s , d a t i e r t 
u n d zeigt k e i n e H i n w e i s e a u f A u r a n g z i b , v g l . M A U L V I Z A F A R H A S A N : A G u i d e to 
N i z a m u - d D i n . C a l c u t t a 1922. (Memoi r s of t h e A r c h e o l o g i c a l S u r v e y of I n d i a . N o . 
10 . ) , S . 1 1 . 

1 9 V g l . h i e r z u die K a p i t e l kitabat al-masahif bid-dahab u n d tahliyat al-masähif bid-
dahab i m K. al-Masahif des A b u B a k r ' A b d a l l a h b . ' A l i D ä ' ü d as-Sigistäni be i 
A R T H U R J E F F E R Y : M a t e r i a l s for t h e h i s t o r y of t h e t e x t of t h e Qur 'än . L e i d e n 1937, 
S . 1 5 0 - 1 5 2 des a r a b . T e x t e s u n d T H E O D O R N Ö L D E K E : G e s c h i c h t e des Qoräns. T . 3 : 
D i e G e s c h i c h t e des K o r a n t e x t e s v o n G . B E R G S T R Ä S S E R u n d O . P R E T Z L . L e i p z i g 1938 
S . 260. 
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es gern, daß sein Diener, wenn er eine Arbe i t unternimmt, diese gekonnt 
ausführt" 2 0 . 

Unsere Handschr i f t ist n icht nur ein schöner Beleg für das, was w i r aus 
anderen Quellen über die kall igraphische Tätigkeit Aurangzïbs wissen, sondern 
das Kop ieren des Hei l igen Buches durch den K a i s e r wiederum fügt sich auch 
gut i n das allgemeine B i l d über die religiöse H a l t u n g des Mannes, der den 
indischen I s l a m nach den synkretist ischen Versuchen A k b a r s zur strengen 
Orthodoxie zurückführte. H a t t e der tauhid-i ilahi schon unter Gahângîr und 
Sähgahän jede praktische Bedeutung verloren, so bedeutete der Regierungs
antr i t t Aurangzïbs eine bewußte Hinwendung zur sunna und eine strikte 
Abgrenzung gegen den Hinduismus . W e n n viele seiner diesbezüglichen Er lasse 
auch nur auf dem Papier standen und wegen der chaotischen Zustände, die vor 
al lem i n der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit herrschten, nicht durchgesetzt 
werden konnten 2 1 , so nahm er doch für seine eigene Person den I s l a m sehr ernst. 
E r führte ein sehr bescheidenes Leben, mutete sich auf seinen vielen Feldzügen 
große Entbehrungen zu u n d hatte eine sehr strenge Auffassung von den 

2 0 I b n A b i D ä ' ü d a . a . O . S . 152. 
2 1 A m er fo lgre i chsten w a r A u r a n g z i b i n s e inem K a m p f gegen h i n d u i s t i s c h e u n d 

häretische Strömungen i m I s l a m be i E i n z e l p e r s o n e n . E r k o n n t e u . a . se inen B r u d e r 
Därä Siküh w e g e n se iner B e z i e h u n g e n z u m H i n d u i s m u s ( v g l . d a z u B I K R A M A J I T 
H A S R A T : Därä S h i k u h . I n : V i s v a - B h a r a t i Q u a r t e r l y . N . S . 5 . 1 9 3 9 / 4 0 ; 6. 1 9 4 0 / 4 1 ; 
ders . , T h e M i n g l i n g of t h e t w o o ceans : H i n d u i s m a n d I s l a m . E b d a N . S . 15. 1949/50, 
S . 6 0 - 7 4 [über d e n Magma' al-bahrain v o n Dära Siküh] ; C L É M E N T H U A R T et L o u i s 
M A S S I G N O N : L e s E n t r e t i e n s de L a h o r e entre le p r i n c e impérial Dârâ Shikûh et 
l 'ascète H i n d o u B a b a L a c l D a s . I n : J o u r n a l a s i a t i q u e . 209. 1926, S . 2 8 5 - 3 3 4 ; A . M . 
K A S S I M et M A S S I G N O N : U n E s s a i de bloc i s l a m o - h i n d o u a u X V I I e siècle. L ' h u m a n i s 
m e m y s t i q u e d u P r i n c e Dârâ . I n : R e v u e d u monde m u s u l m a n . 63. 1926, S . 1 - 1 4 ; 
I F T I K H A R A H M A D G H A T J R I : R e s p o n s i b i l i t y to t h e ' U l a m a for t h e e x e c u t i o n of D a r a 
S h i k o h . I n : J o u r n a l of t h e P a k i s t a n H i s t o r i c a l S o c i e t y . 7. 1959, S . 2 2 1 - 2 2 ) u n d den 
Süfi S a r m a d ( v g l . M A T J L A V I A B D T J ' L W A L Ï : A S k e t c h of t h e l i fe of S a r m a d . I n : 
J o u r n a l of t h e A s i a t i c S o c i e t y of B e n g a l . N . S . 20. 1924, S . 1 1 1 - 2 2 ) h i n r i c h t e n lassen . 
K o n t r o v e r s i s t Aurangzïbs S t e l l u n g z u den I n s t i t u t i o n e n des H i n d u i s m u s . D e n 
N a c h r i c h t e n über Zerstörungserlasse für h i n d u i s t i s c h e T e m p e l s tehen zah l re i che 
e rha l t ene farmäne entgegen, die T e m p e l n S c h u t z gewähren u n d sie sogar m i t 
L a n d b e s i t z a u s s t a t t e n u n d B r a h m a n e n Gehälter au sse t zen ( v g l . h i e r z u S . M . 
J A F F E R : R e l i g i o u s V i e w s of A k b a r a n d A u r a n g z e b as disc losed b y c o n t e m p o r a r y 
a r c h i v e s . I n : Proceed ings of t h e A l l - P a k i s t a n H i s t o r y Conference . 1 . 1 9 5 1 , S . 2 7 1 -
75 ; R A J A N I R A N J A N S E N a n d D . C . P H I L L O T T : A F i r m a n of E m p e r o r A u r a n g z e b . I n : 
J o u r n a l a n d proceedings of t h e A s i a t i c S o c i e t y of B e n g a l . N . S . 7. 1 9 1 1 , S . 6 8 7 - 9 0 ; 
J N A N C H A N D R A : A u r a n g z i b a n d H i n d u t e mples . I n : J o u r n a l of the P a k i s t a n 
H i s t o r i c a l S o c i e t y . 5. 1957, S . 2 4 7 - 5 4 ; ders . , 'Älamgir 's G r a n t s to H i n d u p u j a r i s . 
E b d a . 6. 1958, S . 5 5 - 6 5 ; ders . , F r e e d o m of w o r s h i p for t h e H i n d u s u n d e r A l a m g i r . 
E b d a . 6. 1958, S . 1 2 4 - 5 ; ders . , 'Älamgir 's P a t r o n a g e of H i n d u temples . E b d a . 6. 
1958, S . 2 0 8 - 1 3 ; ders . , 'Ä lamgir ' s T o l e r a n c e i n the l i g h t of c o n t e m p o r a r y J a i n 
l i t e r a t u r e . E b d a . 6. 1958, S . 2 6 9 - 7 2 ; ders . , 'Älamgir 's A t t i t u d e t o w a r d s N o n - M u s l i m 
i n s t i t u t i o n s . E b d a . 7. 1959, S . 3 6 - 9 ; ders . , 'Älamgir 's G r a n t to a B r a h m i n . E b d a . 7. 
1959, S . 9 9 - 1 0 0 ) . A b e r v i e l l e i c h t zeigt gerade die verhältnismäßig große Z a h l v o n 
farmänen gegen die Zerstörung e inze lner T e m p e l , daß die a l lgemeine T e n d e n z die 
Zerstörung w a r u n d es für die E r h a l t u n g e iner Sondergenehmigung bedur f te . 
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Pfl ichten des muslimischen Herrs chers 2 2 , die i n seinen Br ie fen immer wieder 
zum Ausdruck kommt. So wurde i h m v o n dem Biographen u n d hanafitischen 
Muft i von Damaskus al-Murädi der alte K a l i f e n t i t e l amir al-mu''minin zugebil
l igt , den die osmanischen Sultane nicht mehr führten 2 3 . 

D a s Abschreiben des K o r a n s war eine Tätigkeit, die einem frommen H e r r 
scher, der z u sein Aurangzib trachtete, wohl anstand. Besonders verdienstvol l 
war es, eigenhändig geschriebene E x e m p l a r e den heiligen Stätten des Higäz z u 
vermachen. Aurangzib w a r n icht der einzige Herrscher , der sich dadurch 
Verdienste für das Jenseits erwarb. H i e r sei neben dem Dynastiegründer B a b u r , 
der ein selbst geschriebenes K o r a n e x e m p l a r i m hatt-i baburi nach M e k k a 
sandte 2 4 , nur noch ein Beispie l v o m entgegengesetzten E n d e der is lamischen 
Wel t angeführt. Der Merinidensultan A b u 1-Hasan ' A l i (gest. 1351) hinterlegte 
nicht nur i n der heimischen heiligen Stadt Chel la ein eigenhändig geschriebenes 
Koranexemplar als fromme St i f tung , sondern versah auch M e k k a , Medina u n d 
die al-Aqsä-Moschee i n Jerusa lem m i t gleichen Geschenken 2 5 . 

2 2 I S H W A R A T O P A : P o l i t i c a l V i e w s of E m p e r o r A u r a n g z e b (based on h i s l e t t e r s ) . 
I n : I s l a m i c C u l t u r e . 39. 1965, S . 1 1 1 - 3 6 ; S R I R A M S H A R M A : A u r a n g z e b ' s S h a r e i n 
t h e p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n . E b d a . 14. 1940, S . 4 4 7 - 5 3 ; d e r s . : A d m i n i s t r a t i o n of 
j u s t i c e i n A u r a n g z e b ' s t i m e . I n : I n d i a n h i s t o r i c a l Q u a r t e r l y . 1945, S . 1 0 1 - 0 4 . 

2 3 H A M I L T O N G I B B a n d H A R O L D B O W A N : I s l a m i c S o c i e t y a n d t h e W e s t . V o l . 1 , P . 
1 . L o n d o n [ u s w . ] 1950. S . 35 . 

2 4 Y U S O T : C a l l i g r a p h y S . 22 . 
2 5 R U D O L F T H O D E N : A b u ' 1 - H a s a n ' A l l . M e r i n i d e n p o l i t i k z w i s c h e n N o r d a f r i k a 

u n d S p a n i e n i n d e n J a h r e n 7 1 0 - 7 5 2 H . / 1 3 1 0 - 1 3 5 1 . F r e i b u r g 1973. ( I s l a m k u n d l i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n . B d . 21 . ) , S . 1 6 0 - 6 1 . 



E R N S T W A L D S C H M I D T ( G Ö T T I N G E N ) : 

„TEUFELEIEN" I N T U R F A N - S A N S K R I T T E X T E N 

Der Mensch fühlt sich offenbar unwohl, wenn er nicht mit einem Teufel 
fechten kann, der für alles Böse im Dasein verantwortlich zu machen ist. Unsere 
Mitwelt bekommt Mephisto allerdings kaum noch leibhaftig zu sehen und hat 
kaum Gelegenheit, ihn wie Luther auf der Wartburg durch einen Wurf mit dem 
Tintenfaß oder auf ähnliche Weise zu vertreiben, jedoch kann man einem 
Ersatzteufel - etwa dem Kapitalismus oder Kommunismus - den Garaus zu 
machen suchen. Dabei sitzt der ,,Böse", wie einige Selbsterkenntnis lehrt, 
,,merschtendeels" in der Form von schlechten Anlagen im eigenen Inneren des 
Menschen. Die alten Buddhisten waren Luther ähnlicher und erlebten den 
Teufel häufig leibhaftig, was uns manchmal lebhaft veranschaulicht wird. So 
geschieht es in der Einleitung zu dem Lehrtext von ,,Märas Einschüchterung" 
(Märatajjaniyasutta) im Majjhimanikäya des Päli-Kanons, wo wir erfahren, 
daß Mära, der Böse (mära päpiman), sich nicht gescheut hatte, bohnensack-
schwer in den Bauch des Maudgalyäyana (Päli: Moggalläna), eines der beiden 
Hauptschüler des historischen Buddha Öäkyamuni, zu fahren, von diesem aber 
schnell erkannt und zum Munde hinausgejagt wurde. Tröstlich mag es für den 
Bösen, als er blamiert vor Maudgalyäyana stand, gewesen sein, von dem 
heiligen Mann zu hören, daß dieser zur Zeit des Buddha Krakasunda (Päli: 
Kakusandha), des dritten Vorläufers des historischen Buddha, selbst ein Teufel 
gewesen sei und den Namen Mära, der Verderber (mära düsin), geführt habe. 

Ein Bericht über einige Schandtaten dieses Teufels längst vergangener Zeiten 
bildet den Hauptinhalt des genannten Päli-Textes und von drei in chinesischer 
Übersetzung erhaltenen Parallelen, von denen die eine im Chung-a-han-ching 
steht, d.h. der chinesischen Übersetzung eines vermutlich in Sanskrit abgefaß
ten Madhyamägama-Manuskriptes. 

Unter den Sanskrit-Fragmenten aus den „Turfan-Funden", die vom Verfas
ser dieses Aufsatzes und seinen Mitarbeitern im Rahmen des von Herrn Dr. W. 
Voigt herausgegebenen „Verzeichnisses der Orientalischen Handschriften in 
Deutschland" katalogisiert werden, gibt es einige leider sehr unvollständige 
Blätter, welche „Teufeleien" des Mära Düsin zum Gegenstand haben. Sie 
stammen aus den Ms.-Nummern 4 1 2 und 1 0 7 0 des Katalogs und sind im 
folgenden als 1 , 2 und 3 bezeichnet. Die darin enthaltenen Textpartien werden 
weiter unten als die Abschnitte A und B im ergänzten Sanskrittext und in 
deutscher Übersetzung wiedergegeben. Dabei wird aus Raummangel auf jede 
Rechtfertigung der vorgenommenen Ergänzungen verzichtet. Erwähnt sei nur, 



„ T e u f e l e i e n " i n T u r f a n - S a n s k r i t t e x t e n 141 

daß der vom Päli s tark abweichende S a n s k r i t t e x t der Vers ion des Chung-a-han-
ching verhältnismäßig nahe steht. Die Sprache i s t das bekannte buddhistische 
Sanskr i t , bei dem die Vernachlässigung der Sandhi -Regeln u n d die häufige 
Verwendung des Anusvära (m auch für n i m A k k . p l . der a-Stämme) auffällt. 
Näheres w i r d aus der Dokumentat ion i n T e i l 4 unseres K a t a l o g s , der sich i n 
Arbe i t befindet, ersichtl ich sein. 

Nach übereinstimmender Überlieferung der verschiedenen Versionen unseres 
Textes hatte der B u d d h a der Vorzeit zwei Hauptschüler, Vidüra (Päli: V i d h u r a ) 
und S a m j l v a (Päli: ebenso). Vidüra verstand einprägsamer als irgend ein 
anderer unter den Mönchen die L e h r e darzulegen, während S a m j l v a s Stärke die 
Meditation war . E r vermochte einen Versenkungszustand z u erreichen, i n dem 
jede Empf indung und Wahrnehmung ausgelöscht war . E i n m a l k a m es vor , daß 
er - i n Versenkung unter einem B a u m e sitzend - von H i r t e n u n d anderen 
Passanten für tot gehalten wurde. Sie überhäuften den vermeint l ichen L e i c h 
nam darauf m i t Reis ig , Holz u n d trockenem K u h d u n g u n d zündeten den 
Haufen an , u m die sterblichen Reste des Mönches z u verbrennen. Groß w a r ihr 
E r s t a u n e n , als sie den nur Scheintoten a m nächsten T a g auf seinem Bettelgang 
unversehrt vor sich sahen. 

Die E x i s t e n z einer von so hervorragenden Mitgliedern repräsentierten Schü
lerschaft des B u d d h a , deren Ziele i h m unverständlich blieben, w a r dem Teufe l 
Mära Düsin nicht geheuer. W i e könnte er an sie herankommen u n d Macht über 
sie gewinnen? Zunächst versuchte er, den Mönchen ihr Dase in z u verleiden, 
indem er i n die B r a h m a n e n u n d Haushal ter , von deren Spenden sie abhängig 
waren, fuhr und sie veranlaßte, die mönchischen Bettelbrüder z u behelligen u n d 
als Scheinheilige zu verunglimpfen, die m i t gesenktem B l i c k dahinzögen, aber 
„schauen und hinschauen und herschauen u n d nachschauen" wie K a t z e n , die 
Mäuse belauern, oder Re iher beim Fischfang . 

Der B u d d h a der Vorzeit klärt die verungl impften Mönche darüber auf, daß 
Mära Düsin hinter den Belästigungen steckt u n d empfiehlt ihnen, zur Abhi l fe 
den Geist liebevoller Zuneigung, des Mitleids, der Mitfreude u n d des Gle ichmuts 
z u entwickeln und nach al len Seiten auszustrahlen. Dies führt dazu, daß Mära 
erfolglos bleibt und enttäuscht i s t . 

I n diesen Zusammenhang gehört der hier mi t A bezeichnete T e x t a b s c h n i t t , 
zu dessen Wor t laut die Fragmente 1 und 2 aus den K a t . - N r n . 412 u n d 1070 
Stücke beitragen 1 . 

Sanskr i t 
1 (sramanä) (1V2) anenävavädenä-

vavadi(tä) (2V1) maiträsahagate-
n a cittena pürvavad yävad vyä-

A 
Übersetzung 

1 Die (von K r a k a s u n d a ) durch diese 
Unterweisung instruierten B e t t e l 
mönche (durchdrangen) m i t von 

1 Textergänzungen s tehen i n r u n d e r , u n s i c h e r e L e s u n g e n i n e ck iger K l a m m e r . 
1 V 2 u s w . i n r u n d e r K l a m m e r i m T e x t g i b t die Ze i l e der V o r d e r s e i t e b z w . R ü c k 
seite i n F r a g m e n t 1,2 oder 3 a n . 

14 



142 E R N S T W A L D S C H M I D T 

härsuh yatraisäm düsi märah 
avatärapreks(i) avatäragavesi 
(1V3) na labhate avatäram na l a -
bhate älam(banam |) 

2 (tena k h a l u samayena y a h kascic 
chräddho brähmanagrhapatih) 
(2V2) (kä)l(am) karo t i sa y a d -
bhüyasä käyasya (1V4) bhedät 
param marañad apäyadurgativi-
nipätam narakesüpapadyate | 

3 a tha dü(sino märasyävatäraprek-
sino 'vatäragavesina etad abhavat 
I tathäham) (1V5) n a labhe m u n -

dakänäm (2V3) sramanänäm a v a 
täram n a labhe älambanam y a n n v 
aham aräddhäm brähmanagrha-
patims tathä tathä anvävisam ye 
(1V6) yathä sramanäm sl lavato 
gunavato dr(stvä s a t k u r v a m t i gu-
r u k u r v a m t i mänayamti püjayam-
t i I a t r a aramanänäm) (2V4) 
(sa)tkriyatäm gurukriyatäm 
(1R1) püjyatäm syäc cetasa a n y a -
thätvam yathäham avatärapreksi 
avatäragavesi (labhe avatäram 
labhe älambanam |) 

4 (tena k h a l u samayena) ( 1R2 ) srad-
dhä brähmanagrhapatayah tathä 
(ta)thä (2V5) anvävistä yathä sra 
manäm sl lavato gunavato drstvä 

liebevoller Zuneigung erfülltem 
Geist (die Himmelsgegenden) wie 
vorher b is : (und) verweilten (da
bei), worauf Mära, der Verderber, 
der auf eine Gelegenheit lauerte, 
der eine Gelegenheit suchte, bei 
ihnen keine Gelegenheit erreichte, 
keinen A n h a l t bekam. 

2 W e n n z u dieser Z e i t 1 ein gläubiger 
Brahmane oder Haushalter starb, 
gelangte er i m allgemeinen bei 
Zer fa l l des Körpers, nach dem T o 
de, i n einen üblen Zustand, eine 
schlechte Ex is tenz form, einen 
Straf ort, i n Höllen. 

3 D a k a m Mära, dem Verderber, der 
auf eine Gelegenheit lauerte, der 
eine Gelegenheit suchte, folgender 
Gedanke: „Auf diese Weise er
reiche ich bei den kahlköpfigen 
Bettelmönchen keine Gelegenheit, 
bekomme ich keinen Anha l t . I c h 
sollte wohl (besser) die gläubigen 
B r a h m a n e n und Haushalter so be
einflussen, daß sie, wenn sie die 
charakterfesten, tugendhaften 
Bettelmönche sehen, ihnen huldi 
gen, sie würdigen, hochachten und 
verehren. Wenn den Bettelmön
chen gehuldigt w i rd , wenn sie ge
würdigt, hochgeachtet und ver
ehrt werden, mag sich dabei ein 
Wande l ihrer Geisteshaltung erge
ben, so daß i ch , der i ch auf eine 
Gelegenheit lauere, eine Gelegen
heit suche, bei ihnen eine Gelegen
heit erreiche, einen A n h a l t bekom
m e " . 

4 Z u der Zeit wurden die gläubigen 
B r a h m a n e n und Haushalter (von 
Mära, dem Verderber) so beein
flußt, daß sie, wenn sie die charak-

1 D . h . , a l s die L a i e n die M ö n c h e behe l l ig ten u n d v e r u n g l i m p f t e n . 
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s a t k u r v a m t i g u r u k u r v a m t i mä-
n a y a m t i püjayamti | 

5 (1R3) apidänim siksodditä pinda-
pätä br(ähmanagrhapatibhih 
prajnaptäh| evam cähuh| pra t i -
grhnantv asmäkam sramanäh s i la -
vamto) (2R1) gunavamtah (1R4 ) 
siksodditäm pindapätäms t a d as
mäkam bhav i syat i dlrgharätram 
arthäya hitäya sukhäya (|) 

6 apidänirn srama(nänäm) ( 1 R 5 ) 
aha(täni) vasträni navä(ni d) irgha-
dasäni r a thy am (ukhesu pra j na -
pya) (2R2) (eva)m ähuh (|) äkra-
m a n t v asmäkam sramanäh s i la -
vamto gunavamtah ahatäni ( 1R6 ) 
vasträni naväni dirghadasäni päd-
bhyäm ta d as(m)ä(kam bhav i sya t i 
dirgharätram arthäya hitäya su 
khäya |) 

7 (apidänlm sramanänäm uttamän-
garuhäm) (2R3) (ke)säm rathyä-
mukhesu p r a j h a p y a i v a m ähuh (|) 
äkramamtv asmäkam sramanäh 
si lavamto gunavamtah uttamän-
garuhän kesäm pädbhyäm ta (d 
asmäkam bhav isyat i dirgharä
t r a m arthäya hitäya sukhäya |) 

8 (apidänim sramanäm) (2R4 ) 
(si) l (a)vato gunavato drstvä sar-
vängair anupar i sva jya antargrhe 

terfesten, tugendhaften B e t t e l 
mönche sahen, ihnen huldigten, 
sie würdigten, hochachteten u n d 
verehrten. 

5 A u c h den Ordensregeln entspre
chende Almosenspeisen wurden 
von den B r a h m a n e n u n d H a u s h a l 
t e rn zubereitet, u n d sie sprachen 
folgendermaßen: , ,Möchten die 
charakterfesten, tugendhaften 
Bettelmönche unsere den Or
densregeln entsprechenden A l m o 
senspeisen entgegennehmen! D a s 
w i r d uns für lange Zeit z u m N u t 
zen, z u m H e i l und z u m Glück ge
re ichen" . 

6 Sie legten n u n auch für die B e t t e l 
mönche (noch) ungewaschene, 
neue Gewänder m i t langen F r a n 
sen an den Straßeneingängen aus 
u n d sprachen folgendermaßen: 
„Möchten die charakterfesten, t u 
gendhaften Bettelmönche unsere 
(noch) ungewaschenen, neuen Ge
wänder, (die) m i t langen F r a n s e n 
(versehen sind) , m i t den Füßen 
betreten! D a s w i r d uns für lange 
Zeit z u m Nutzen , z u m H e i l und 
zum Glück gereichen". 

7 Sie breiteten nun auch für die B e t -
telmöncbe (ihre) auf den Köpfen 
gewachsenen H a a r e an den S t r a 
ßeneingängen aus u n d sprachen 
folgendermaßen: „Möchten die 
charakterfesten, tugendhaften 
Bettelmönche unsere auf den 
Köpfen gewachsenen H a a r e m i t 
den Füßen betreten! Das w i r d uns 
für lange Zeit z u m Nutzen , z u m 
H e i l u n d z u m Glück gereichen." 

8 Sie umarmten n u n auch m i t al len 
Gliedern die charakterfesten, t u 
gendhaften Bettelmönche, wenn 
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prav i sya pra jnapta eväsane nisä-
d a y a m t i | evam cähu(h | n i s i -
d a n t v asmäkam sramanäh s i -
lavamto gunavamtah pra jnapta 
eväsane tad asmäkam bhavisyat i ) 
( 2R5 ) (dirgha)rätram arthäya h i -
täya sukkäya | 

sie sie sahen, ließen sie das H a u s 
innere betreten und auf einem ex
t r a bereitgestellten Sitz P la tz neh
men. (Dazu) sprachen sie folgen
dermaßen: „Möchten die charak
terfesten, tugendhaften Bet te l 
mönche auf unserem ext ra bereit
gestellten Sitz P la tz nehmen! Das 
w i r d uns für lange Zeit zum N u t 
zen, zum H e i l und zum Glück ge
re i chen ! " 

9 a tha krakasundasya samyaksam-
buddhasya srävakäh satkrtä gu-
rukrtä mänitä (püjitä yena k r a k a -
sundah samyaksambuddhas teno-
pajagmuh |) 

9 D a n n begaben sich die Schüler 
des K r a k a s u n d a , des vol lkommen 
Er leuchteten , denen (also) gehul
digt wurde, die (also) gewürdigt, 
hochgeachtet und verehrt wor
den waren, z u m Aufenthaltsort 
K r a k a s u n d a s , des vol lkommen 
Erleuchteten. 

D a m i t setzt der S a n s k r i t t e x t dieses Abschnittes aus. - Der B u d d h a 
K r a k a s u n d a , erfahren w i r i m Chung-a-han-ching, predigt eben einer riesigen 
Schülerschar, als die von den B r a h m a n e n u n d Hausha l tern so ehrerbietig 
behandelten Bettelmönche herannahen. Der B u d d h a sieht sie von weit her, 
erfaßt die S i tuat ion und erklärt seinen Schülern, Mära Düsin habe die B r a h m a 
nen u n d Haushal ter angestiftet, die Herbeikommenden überschwenglich zu 
verehren, u m sie auf schlechte Gedanken zu bringen (eingebildet zu machen). E r 
weist die Schüler an , sich nicht verführen z u lassen, sondern sich sechs B e t r a c h 
tungen wie der der Unbeständigkeit aller Samskäras, der Leidhaft igkeit des 
Daseins und des Wertes des Weltverz ichts hinzugeben; Mära werde dann keine 
Gelegenheit z u irgendwelchen U n t a t e n erreichen. Die Mönche handeln danach. 

A n dieser Stelle setzt der als Abschni t t B bezeichnete T e x t ein, dessen 
Res t i tu t i on auf einem weiteren, aus mehreren Stücken zusammengefügten 
B l a t t r e s t der Handschr i f t K a t . - N r . 412 - hier N r . 3 benannt - beruht. Zwischen 
N r . 1 u n d N r . 3 (beide aus K a t . - N r . 412) hat sich i n diesem Manuskr ipt einst ein 
B l a t t befunden, von dem nichts erhalten is t . 

B 
Sanskr i t Übersetzung 

1 (sramanäh krakasundena sam-
yaksambuddhena anenävaväde-
nävavaditäh samskäresv anityä)-
(3Vl )nudars ( i )no v i h a r a m t i 

1 Die Bettelmönche, von K r a k a 
sunda, dem vol lkommen E r 
leuchteten, durch diese Unter 
weisung instruiert , betrieben es, 
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(pü)rvavad yävat p(rat inihsar-
gänudarsinah | yatraisäm düsl 
märah) a(vatärapre)ks(i) a(vatä-
ragavesi na labhate avatä)(3V2)-
r a m na labhate älam(bha)nam | 

2 tena kha l (u sama)y(ena y a ) h ( k a -
scic chräddho brähmanagrhapa-
t i h kä)l(am) k a r o t i sa yadbhüya-
sä käya(sya bhedät param m a r a -
nät sugatau svarga)(3V3)loke 
devesüpapadyat(e) | 

3 atha dü(sino) niära(syävatära-
preksina etad abhavat | tath)äpy 
aham [tr ] n a labhe munda-
(känäm sramanänäm evam a n u -
darsinäm a)(3V4)vatäram na 
labhe älambanam | y a m ( n v 
a)ham käye(na äyusmantam v i -
düram äkra)meya | 

4 eko ' y a m samayah kra(kasundas 
tathägato ' rhan samyaksarnbu)-( 
3V5)ddhah säläyäm v i h a ( r a ) t i 
brähmanagrämake äyusmatä 
vi(dürena pascäcchramane)na | 

5 atha krakasundah sam(yaksam-
buddhas tasyä eva rätryä a t y a -
yät pürvähne n i ) (3V6) (va ) sya 
pätraclvaram äd(ä)ya brähmana-
grämakam pindä(ya prävisad 
äyusmatä vidürena) p(ascä)-
cchr(a)manena | 

sich die Unbeständigkeit i n H i n 
sicht auf die Bildekräfte vor A u 
gen z u stellen, (usw.) wie vorher 
b is : sich (den W e r t der) Wel tent 
sagung vor Augen z u stellen, wo
rauf Mära, der Verderber, der auf 
eine Gelegenheit lauerte, der eine 
Gelegenheit suchte, bei ihnen ke i 
ne Gelegenheit erreichte, keinen 
A n h a l t bekam. 

2 W e n n z u dieser Zeit ein gläubiger 
B r a h m a n e oder Haushal ter 
starb, gelangte er i m allgemeinen 
bei Zer fa l l des Körpers, nach dem 
Tode i n eine gute E x i s t e n z f o r m , 
i n die Himmelswel t , z u den Göt
tern . 

3 D a k a m Mära, dem Verderber, 
der auf eine Gelegenheit lauerte, 
(der eine Gelegenheit suchte) , fol 
gender Gedanke : „Auch auf diese 
Weise erreichte i ch bei den k a h l 
köpfigen Bettelmönchen, die sich 
solches vor Augen stellen, keine 
Gelegenheit, bekomme ich keinen 
A n h a l t . I c h sollte wohl (besser) 
den ehrwürdigen Vidüra körper
l ich a t t a c k i e r e n " . 

4 Z u einer Zei t hielt sich K r a k a -
sunda, der Tathägata, A r h a t , 
vo l lkommen Er leuchtete , i n Sälä 
auf, einem Brahmanendorfe , z u 
sammen m i t dem ehrwürdigen 
Vidüra als i h m (dienend) nachfol
gendem Bettelmönch. 

5 N u n kleidete sich K r a k a s u n d a , 
der vo l lkommen Er leuchtete , 
nach Ver lauf eben dieser N a c h t , 
am Vormi t tag an , n a h m Schale 
u n d Gewand u n d betrat das 
Brahmanendorf , u m Almosen
speise z u erbetteln, zusammen 
m i t Vidüra als dem i h m (dienend) 
nachfolgenden Bettelmönch. 
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6 atha dü(si märah kumärarüpam 
anvävi&ya) ( 3 R l ) ( s a r ) k a r a m 
ädäya äyusmato vidürasya äiro 
bha(gnam rudhi ram mukhe gäli-
t a m |) 

7 (tathäpy äyu)sm(äm vi)dü(rah 
si)ras(ä) bhagnena (rucihirena 
mukhe galatä k r a k a ) ( 3 R 2 ) s u n -
dam samyaksambu(d)dh(am) 
prsthatah prsthatah saman(u) -
baddhah (|) 

8 adr(äksit päpimam krakasundah 
sa)myaksambuddho daksinena 
sarvakäye(na nägävalokitena 
a v a ) ( 3 R 3 ) l o k a y a m n äyusmato 
vidürasya (s)iro bhagnam r u -
dhi ( ram mukhe galat | drstvä ca) 
punar h u n t i m krtvä viväcayati 
( I a y a m düsi mära rddhmiän | 
a y a m eva düsI)(3R4) märo mä-
träm näjhäslt (|) 

9 a t r a k h a l u pä(pimam y a s y a k a -
sya(c id ananvayät tathägate)na 
h u n t i krt(v)ä viväcitam (|) 

10 atha sa (düsi märas tasmät sthä-
nät samananta) (3R5)rena av i cau 
mabänar(ake) pat i tah (|) 

11 te(na k h a l u samayenävlcer m a -
hänarakasya ca)tasrah samjhä 
äsam avic i r av i ( ra la i t i satasan-
k u r i t y api pratyätmavedaniya) 
(3V6) i t ( y a )pi satsparsäya(ta)-
n i y a i t y api | 

6 Damals n a h m Mära, der Verder
ber, die Gestalt eines K n a b e n an , 
ergriff einen Kieselstein, verletz
te den K o p f des ehrwürdigen V i -
düra und ließ B l u t über sein A n t 
l i tz tropfen. 

7 Dennoch folgte der ehrwürdige 
Vidüra mi t verletztem K o p f und 
über sein Ant l i t z tropfendem 
B l u t , dem K r a k a s u n d a , dem 
vol lkommen Erleuchteten , auf 
dem Fuße nach. 

8 E s sah, o Böser, K r a k a s u n d a , der 
vol lkommen Erleuchtete , als er, 
mi t dem ganzen Körper nach 
rechts sich herumwandte und m i t 
dem (furchtlosen) B l i c k des E l e 
fanten umhersah, den verletzten 
K o p f des ehrwürdigen Vidüra 
und das i h m über das Gesicht 
tropfende B l u t . B e i diesem A n 
bl ick machte er (verachtungs
voll ) , ,hüm" und sprach tadelnd: 
,,Mära, der Verderber, hier, ist 
zauberkräftig. Mära, der Verder
ber, hier, kannte wahr l i ch kein 
Maß" . 

9 Dabei , o Böser, verhält es sich 
fürwahr so, daß von einem T a -
thägata niemand ohne Folgen, 
nachdem er (verachtungsvoll) 
, ,hüm" gemacht hat , getadelt 
w i r d . 

10 Unverzüglich fiel nun (dieser) 
Mära, der Verderber, von jenem 
P la tz aus i n die große Hölle A v i c i . 

11 Z u der Zeit gab es für die große 
Hölle A v i c i vier N a m e n : A v i c i , 
(die Hölle) ,,ohne Zwischen
r a u m " , (die) „mit hundert Nä
geln" , (die) „mit individueller 
(vielfacher) P e i n " und die „sich 
auf (sämtliche) sechs Sinnesorga
ne erstreckende". 
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Der vorhandene Sanskr i t t ex t geht damit z u E n d e . V o n dem folgenden Satz 
s ind nur noch Reste weniger, meist zusammenhangloser A k s a r a s erhalten. 

Die dem Sanskr i t t ex t nahe stehende Vers ion des Chung-a-han-ching sch i l 
dert, daß ein Höllenwärter - das W o r t narakapäla i s t i m Sanskr i t -Manuskr ip t 
noch entzifferbar - den Mära Düsin anredet u n d i h n darüber aufklärt, daß 
jedesmal, wenn die Nägel, die s i ch nun von beiden Seiten i n seinen Körper 
bohren würden, zusammenträfen, hundert J a h r e vergangen seien. 

Gleich nach diesem Satz kehrt der chinesische Sütratext m i t seiner Schilde
rung i n die Zeit des historischen B u d d h a zurück. Mära Päpiman, der von 
Maudgalyäyana den Ber i ch t über sein, des Jüngers, Dase in als Mära Düsin 
empfängt, ist von der K u n d e über die von demselben als damaligem Teufe l 
erduldeten Qualen so erregt, daß er i n einer Strophe nähere Angaben über die 
A r t der genannten Hölle erbittet . Der Jünger antwortet m i t einer längeren 
Höllenbeschreibung i n Strophen, m i t denen das Sütra schließt. 



K L A U S W E N K ( H A M B U R G ) : 

T A M R Ä M Ä U - T A M R Ä S U N A K , 
„ E I N E A B H A N D L U N G Ü B E R K A T Z E N U N D H U N D E " 

M i t 2 A b b i l d u n g e n 

Weder i m thailändischen noch i m westlichen literarwissenschaftlichen 
Schr i f t tum hat bislang eine Gattung Beachtung gefunden, die i n T h a i l a n d 
allgemein bekannt und , meistens i n handschriftl icher F o r m , auch weit verbrei
tet ist . E s handelt sich u m die zahlreichen Manuskripte , die als tamrä bezeichnet 
werden 1 . 

I . D a s W o r t bedeutet „Abhandlung", auch „Lehrbuch, T e x t b u c h " . D a m i t ist 
bereits eine Aussage über die A r t des I n h a l t s der tamrä T e x t e gemacht. Sie sind 
nicht z u der schöngeistigen L i t e r a t u r i m engeren Sinne zu rechnen, sondern als 
sachbezogene T i t e l , als „Fachliteratur" dem thailändischen Schr i f t tum einzu
ordnen. 

Mi t dem T i t e l tamrä bezeichnete T e x t e findet m a n i n mannigfacher F o r m und 
m i t dem verschiedensten I n h a l t . I h r e Themen umfassen wie die aus dem 
indischen K u l t u r k r e i s bekannten sästras Abhandlungen über das gesamte 
Gebiet der vortechnischen Wissenschaften des jeweiligen Kulturbereiches . I n 
der Nationalbibl iothek i n B a n g k o k sind z .Z . (1975) etwa 3530 H s s . registriert, 
die als tamrä klassif iziert werden können. I m einzelnen sind vorhanden H s s . 
über Alchemie (prä thät), über die (magische) Bedeutung der „neunfachen" 
Edelsteine (nopharat), medizinische, vor al lem heilkundliche T r a k t a t e (tamrä 
yä), Abhandlungen über königliche Zeremonien (phrärätcha phithi), über 
„Philosophie" (saiyasät), Kr i egskunst (yuthasät), T ierkunde (sat(a)sät), Astro 
nomie (därasät), Astrologie (hörasät), Ka lender künde (hörasätpatitin), die wich 
tige Gruppe mi t Manuskripten „Verschiedenen I n h a l t s " (betalet) wie Rechts 
kunde, G r a m m a t i k , B lumenzucht , Glas - und Ziegelherstellung, Tätowierkunst, 
Methoden der Schatzsuche, über Kochrezepte, Ackerbau und Kindererziehung 
u n d nicht zuletzt die tamrä phäp, d.h. die i l lustrierten H s s . zu religiösen 
Themen, zur Mythologie, L i t e r a t u r , Naturkunde , Meditationsübungen, Chiro
mantie u .a .m. Die Fülle der i n diesen Schriften behandelten Themen k a n n hier 
nur angedeutet werden. Zusammengefaßt würden sie die Enzyklopädie des 
Wissensumfangs des alten T h a i l a n d ergeben 

N i c h t alle T e x t e jedoch, die als tamrä bezeichnet werden, sind inhalt l i ch von 

1 I n den L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n w i r d tamrä a l s B e z e i c h n u n g e iner l i t e r a r i s c h e n 
G a t t u n g n i c h t e i n m a l erwähnt. 
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gleichem Gewicht . Neben Abhandlungen, die Wesentliches über populärwissen
schaftliche Themen berichten, stehen solche, die - wie die tamrä mau sunak -
nur unter dem Obertitel „Wahrsagekünste" eingeordnet werden können. 

Nicht selten werden T e x t e m i t dem soeben geschilderten I n h a l t auch als 
tamnän oder als khamphi bezeichnet 2 . Tamnän s ind jedoch nach der Definit ion 
des Akademiewörterbuches 3 nur historische oder kulturhistorische A b h a n d 
lungen, Ber ichte , die sich a u f vergangene T a t e n oder aus der Vergangenheit 
Überliefertes beziehen, wie z . B . aus dem Bereich der Archäologie. Dagegen w i r d 
khamphi* als „eine Gottheit glorifizierendes tamrä" definiert 5 oder als eine 
Abhandlung über ein T h e m a , das unmitte lbar mi t dem Buddhismus zusammen
hängt 6 . Häufig werden auch Abschnitte aus dem K a n o n selbst als khamphi 
bezeichnet. 

I m allgemeinen sind die tamrä i n Prosaform abgefaßt. Doch findet m a n auch 
nicht selten solche i n metrischer Fassung , vor al lem i n khlöng- oder klgn-
Versen 7 . Aber auch i n diesen Fällen entstehen so gut wie nie Sprachkunstwerke , 
die neben ihrer sachbezogenen Aussage von besonderer ästhetischer W i r k u n g 
sind. 

I I . I m Besitz verschiedener deutscher Museen u n d Bib l io theken befinden sich 
eine Reihe von Hss . , die i m T i t e l ausdrücklich als tamrä bezeichnet werden 8 , 
und eine noch größere A n z a h l ohne T i t e l , die ihrem I n h a l t nach als solche zu 
klassifizieren s ind 9 . 

Die H s s . N r . 206, 207, 208 und 210, sämtlich i m Besitz des Indischen 
Kunstmuseums i n B e r l i n , gehören mi t einem T e i l ihres I n h a l t s zu der unter I als 
„Tierkunde" bezeichneten Gruppe. D a s Gros der i n der Bangkoker Nat iona l 
bibliothek hierunter zusammengefaßten H s s . steht i n irgendeinem Zusammen
hang mi t E l e f a n t e n : deren Aufzucht , Ernährung, Pflege, Abr i chtung , über die 
rechte A r t , sie zu reiten, T e x t e , die m a n bei der Namensgebung für die Tiere 
rezitieren muß, über deren K r a n k h e i t e n u n d über die Medizinen dagegen u .a . 
Solche T e x t e mag m a n zu R e c h t unter „Tierkunde" einordnen. 

Die H s . N r . 207 hat den T i t e l tamrä mau sunak cop bgribün, eine „vollständige 
Abhandlung über K a t z e n u n d H u n d e " , N r . 210 hat den T i t e l tamrä du nok, 
„(über) das E r k e n n e n von Vögeln", tamrä sunak und tamrä mau, „Abhandlung 
über H u n d e " , bzw. „Katzen" . 

I m Nachtragsband ( B d . I X , 2) zu den Tha i -Handschr i f t en ( B d . I X , 1) konnte 

2 So z . B . H s s . N r . 155, 157, 162 i n W E N K , T h a i - H a n d s c h r i f t e n , V e r z e i c h n i s s e der 
o r i en ta l i s chen H a n d s c h r i f t e n i n D e u t s c h l a n d B d . I X , W i e s b a d e n 1963. 

3 Pho t canänukrom c h a b a p rätchabanthit sathän, ( 5 . ) , p. 414 . 
4 P a l i : kambhira. 
5 op. c i t . A n m . 3, p . 2 4 1 . 
6 P h o t c a n ä n u k r o m sap phrä phuthasäsanä t h a i - a n g r i t , p. 6 1 . 
7 Z u d iesen M e t r e n s. W E N K , D i e M e t r i k i n der thailändischen D i c h t u n g , H a m 

b u r g 1 9 6 1 , pp . 49f f . , l l l f f . 
8 S . H s s . N r . 5, 8, 13, 14, 15, 207, 210, 212 , 233 , 235 i n W E N K , op. c i t . A n m . 2, B d e . 

I X , 1 u n d 2. 
9 So der größere T e i l der i n op. c i t . u n t e r A , E , F , G u n d H 2 k a t a l o g i s i e r t e n H s s . 
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vermerkt werden 1 0 , daß der größere T e i l des Textes der tamrä mau sunak (nach 
der ursprünglichen Katalogis ierung) i n einem umfangreichen B a n d über 
„Zukunftsvorhersage" 1 1 abgedruckt wurde. Jedoch s t immt nur ein T e i l der 
Verse m i t denen i n der Ber l iner H s . überein. Der Kompi la tor des Buches 
vermerkt nichts über die Quellen seiner T e x t e . Außer den „siebzehn guten 
A r t e n von K a t z e n " werden noch „sechs A r t e n von bösen K a t z e n " aufgeführt 
sowie drei khlöng-Strophen über „die Bestrafung der bösen K a t z e n " . D a s Vor-
und Nachwort der Handschr i f t fehlt gänzlich, und nur kurz - 19 Zeilen - ist das 
tamrä sunak. 

Wie füi den T e x t der Druckausgabe fehlen auch für die handschriftliche 
Vers ion jegliche l iterarhistorischen Daten . Das A l ter der H s . mag, nach dem 
Schr i f tduktus und dem Erhaltungszustand zu urtei len, auf höchstens 120 J a h r e 
geschätzt werden. 

I I I . I m folgenden möge zunächst der T e x t der H s . N r . 207, soweit dieser zu 
dem hier besprochenen T h e m a gehört, für sich selbst sprechen. 

Der T e x t des Vorwortes lautet : 
„Diese Abhandlung über K a t z e n ist gut abgeschrieben worden, damit diejeni
gen, die E i n s i c h t haben, danach t r a c h t e n 1 2 , (Katzen ) zu h a l t e n 1 3 . W e n n einer 
eine K a t z e bekommt, die (den Arten ) dieser Abhandlung entspricht, so soll er 
sich nicht fürchten, daß er a r m werden wi rd . E r w i r d zu hohen E h r e n 
aufsteigen, w e i l (seine) K a t z e gut i s t 1 4 . E r w i r d Min is ter 1 5 werden und ein sehr 
reicher M a n n 1 6 . D a r a n sollte m a n nicht zweifeln. W e n n m a n eine solche 
besondere K a t z e besitzt, dann muß sie gut aussehen. Sie muß gut gefüttert 
werden, m a n muß für gute Säuberung Sorge tragen, sie mi t duftendem 1 7 

Puder bestreuen. (Der Eigentümer) dar f nicht mi t dem Fuß nach ihr stoßen 
noch sie schlagen. E r sollte für sie silberne oder goldene Tel ler bereiten, sie 
daraus fressen lassen, das wäre gerade passend. K a t z e n , die n icht i n dieser 

1 0 W E N K , op. c i t . A n m . 2, B d . I X , 2 , p. 8 . 
1 1 phromehät, e t w a „brahmanische W i s s e n s c h a f t e n " . U n t e r d iesem T e r m i n u s w i r d 

m e i s t e n s das gesamte G e b i e t der ( in T h a i l a n d ) v e r b r e i t e t e n Astro log ie , C h i r o m a n t i e , 
der „ C h a r a k t e r k u n d e " a u f g r u n d b e s t i m m t e r körperlicher E i g e n s c h a f t e n , bei denen 
p u r e n Zufäll igkeiten B e d e u t u n g s s c h w e r e beigemessen w i r d , u n d der „ T i e r k u n d e " , 
die die körperl ichen M e r k m a l e e inze lner T i e r e z u m G e g e n s t a n d h a t , v e r s t a n d e n . -
D a s W o r t phromcJiät s c h e i n t ursprünglich der T i t e l für die Musterbücher der mg dü -
der W a h r s a g e r - gewesen z u se in , s. P h o t c a n ä n u k r o m c h a b a p rätchabanthit sathän, 
p. 640. 

12 reng hä: „ s i ch beei len z u s u c h e n " . 
13 Heng: „ernähren, b e w a h r e n , e r z i e h e n " . 
1 4 D . h . E i g e n s c h a f t e n h a t , die i n den fo lgenden V e r s e n a ls gute , glückverheißende 

beze ichnet w e r d e n . 
15 senämontri: sonst n i c h t übliches K o m p o s i t u m ; send: d i ent i m T h a i a l l gemein 

als B e z e i c h n u n g für B e a m t e höchsten R a n g e s ; montrl: „ R a t g e b e r ( in höchster 
P o s i t i o n ) , M i n i s t e r " . 

16 sethl: a u c h „ j e m a n d v o n höchstem A n s e h e n , j m d . m i t außerordentlicher B e 
fähigung" . 

17 cüong can: „ n a c h Sande lho l z d u f t e n d " . 
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Abhandlung erwähnt sind, sollte m a n auf keinen F a l l halten. D a s brächte 
verschiedene Gefahren mi t sich gemäß den Worten , die hier berichtet werden. 
Man sollte danach trachten, nur auf solche K a t z e n z u sehen, die i n diesem 
B a n d als gut beschrieben werden. Man sagt allgemein, daß, wenn eine K a t z e 
gut ist , sowohl ihr Benehmen gefällig als auch ihre Ersche inung i n höchstem 
Maße schön i s t " . 
Der hieran anschließende T e x t auf den Seiten 3 - 5 des Vorwortes l aute t : 
, , 1 . N u n w i r d etwas Unterha l t sames 1 8 berichtet. M a n hört allgemein, daß 
jemand, der einen H u n d m i t glattem und sehr glänzendem F e l l besitzt, bald 
über Abhängige 1 9 verfügen, viele Reichtümer haben und diese vermehren 
wird . 

2. E i n H u n d mi t einer weißen Schnauze und m i t v ier wohlgeformten, 
schwarzen Pfoten w i r d seinen H a l t e r reich machen. 
3. E i n H u n d mi t buschigem 2 0 Schwanz, weißen K r a l l e n bis h i n zur Spitze und 
von schönem Aussehen w i r d für seinen Ernährer alles z u m Guten wenden. 
4. E i n H u n d von gelber F a r b e und m i t Pfoten weiß wie W a t t e w i r d für seinen 
Ernährer alles zum Guten wenden, so daß er große Reichtümer erwerben 
wird . 
5. E i n H u n d mi t einer weißen Schnauze und von dein m a n sagt, er habe ein 
schönes F e l l , bringt auch großen R e i c h t u m ein. 
6. E i n H u n d , dessen F e l l glänzend, weiß und rot vermischt ist , ist für seinen 
Ernährer nicht ungünstig, er w i r d i h m Vorte i l bringen. 
7. E i n H u n d mi t genau z w a n z i g 2 1 schönen K r a l l e n bringt seinem Ernährer 
Wohlergehen und w i r d i h m verborgene Schätze i n der E r d e anzeigen. Hunde 
mi t neunzehn K r a l l e n u n d von schönem, nicht m i t F e h l e r n behaftetem 
Äußeren bringen Vermögen ein. Man sollte sie halten, es wäre keine vergeu
dete Mühe. Außer den i n dieser Abhandlung (beschriebenen Hunden) gibt es 
keine guten. E s würde dem Besitzer seinen W o h l s t a n d 2 2 kos ten 2 3 , u n d es 
würde sich ke in Glück einstellen. So endet diese Abhandlung über K a t z e n 
und H u n d e " . 
A u f den nun folgenden Seiten werden 17 verschiedene A r t e n von K a t z e n 

i l lustr iert , - als Umrißzeichnung mi t gelber oder weißer T i n t e ausgeführt und 
teilweise koloriert. I n den daneben stehenden Strophen werden der Name der 
K a t z e genannt und ihre besonderen Eigenschaften geschildert. W i r können uns 
hier mi t den Beispielen, die aus Abb . 1 u n d 2 ersichtl ich s ind, begnügen. 

1 8 sanuk: „Lust iges , Spaßiges" . 
19 khon klua: „ L e u t e , die ( j m d . ) fürchten" . 
20 dok: „ (w ie eine) B l u m e " , doch dürfte obige Übersetzung w o h l den S i n n t re f fen . 
2 1 D i e C a n i d e n h a b e n s te ts n u r v i e r b is fünf v o r d e r e u n d v i e r h i n t e r e s t u m p f -

b e k r a l l t e Z e h e n , so daß 20 oder 19 K r a l l e n n u r a l s Mißbi ldung v o r k o m m e n 
könnten. 

22 khäng: „ K r a f t , F e r t i g k e i t " . 
2 3 Z u ergänzen: „ w e n n er andere H u n d e h ä l t " . 
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Abb . 1 : 

„Die erste ( K a t z e ) " 
„(Diese K a t z e ) h a t 2 4 den N a m e n 2 5 

Glückverheißend 2 7 schwarz wie 
ein Saphir (ist) der Körper 

Die Zähne sind schwarz, die K r a l 
len a u c h ; gleich 

Der Schwanz (ist) lang, spitz aus
laufend, 

„Die zweite ( K a t z e ) " 
E i n e L i n i e entlang des Bauches , 
auch auf dem Rücken und 

Schwanz 
(Sie) hat weiße 2 9 , sehr schöne 

K r a l l e n 3 0 , 
Schön 3 1 (ist) diese „Schöne" 3 2 , so 

schön wie 

S a p h i r 2 6 , die Glänzende, 
überall. 

dem Saphir ist der Körper. 

gebogen 2 8 bis z u m K o p f herauf . " 

zwei Ohren sind weiß, 
(ist sie weiß) wie Baumwollblüten. 

die Augen glänzen grün. 

gleißender R e i c h t u m 3 3 . I h r Körper 
ist schwarz. 

24 som: „passend ( f ü r ) " ; ob m i t d e m h i e r a u f fo lgenden yä angedeutet w e r d e n so l l , 
daß die K a t z e e i n K a t e r sei oder ob yä n u r e in euphonisches Füllsel i s t , - wofür die 
größere W a h r s c h e i n l i c h k e i t s p r i c h t - , m u ß dah inges te l l t b le iben . 

2 5 D e r T e x t s chwelg t h ie r i n d e m P l e o n a s m u s näm chät chüö, „ N a m e , S t a m m , 
G e s c h l e c h t " . 

26 ninlarat: nin + ratana: „Saph i r -Ede l s te in " ; n a c h h e u t i g e m S p r a c h g e b r a u c h 
n u r nin. W i e a u s den fo lgenden Z e i l e n z u e n t n e h m e n i s t , i s t h ie r der i n T h a i l a n d 
häufig v o r k o m m e n d e s c h w a r z e S a p h i r gemeint . 

27 sawat: I m h a n d s c h r i f t l i c h e n T e x t irreführende or thographische F o r m . 
2 8 ngm ngp nöm: ngm ngp h a t e igent l i ch den S i n n „s ich v e r e h r u n g s v o l l v e r b e u 

g e n " ; s. A b b . 1 oben. 
29 sawet(ara): sawet. 
3 0 I n t e r p r e t i e r e n d e W i e d e r g a b e der H a l b z e i l e ; das A k k u s a t i v o b j e k t f eh l t , n u r 

dessen A t t r i b u t e s i n d g e n a n n t : „ w e i ß , schön, s c h ö n " . D i e e t w a s hervorgehobene 
Z e i c h n u n g der K r a l l e n a u f der A b b i l d u n g m a g die obige I n t e r p r e t a t i o n r e c h t f e r t i 
gen. 

3 1 S t a t t ngäm sol lte h ie r s inngemäßer näm s tehen , „ N a m e " , sodaß der A n f a n g der 
Zei le l a u t e n würde „Sie h a t den N a m e n „d i e S c h ö n e " . . . " . 

3 2 wilät: so l l h i e r der N a m e der K a t z e se in , aber m ü ß t e w o h l m i t sg bg gelesen 
w e r d e n s t a t t m i t sg khg w i e i n der H s . 

3 3 phökha phün: n i c h t ganz zwei fe ls fre ie Übersetzung. Abgesehen v o n der or tho 
g r a p h i s c h u n r i c h t i g e n F o r m (phg phä s t a t t des phg phau, irrtümliche S c h r e i b u n g v o n 
sg khg s t a t t khg i m A u s l a u t ) , i s t dies e in ungewöhnliches I d i o m , wörtl ich e t w a „ a u f 
ebener Fläche (ausgebreitete) R e i c h t ü m e r " . 
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Abb . 2 : 

„Die siebte ( K a t z e ) " 
Der Name (dieser K a t z e ) kommt von 

ihrer Färbung-
Sie heißt „Edelstein-Fell" 3 5 - daß 

sie's 
Schwarz umgürtet sind B a u c h 3 6 , 
D ie Augen sind wie reines G o l d 3 7 , 

l euchtend 3 8 

„Die achte ( K a t z e ) " 
Die Schnauze jener ( K a t z e ) , der 

S c h w a n z 4 0 , die v i e r 4 1 Pfoten, 
diese acht F lecken sind schwarz, so 

bes t immt 4 2 , 
Die F a r b e 4 3 ihrer Augen ist leuch

tend 
I h r Name (ist) „Edelstein" 4 5 , wahr 

h a f t i g 4 6 ! 

wie eine Musche l 3 4 . 

behalten möge! 

rundherum der Rücken auch, 
i n sechsfacher Re inhe i t nach zwei 

R i c h t u n g e n 3 9 . 

beide Ohren-

so sagt man . 

wie Näksawädi 4 4 . 

Das F e l l ist weiß. 

3 4 I n t e r p r e t i e r e n d e , w o h l n i c h t ganz zwei fe ls fre ie W i e d e r g a b e dieser Ze i l e somyä 
käyet nqm si sang(ng); somyä : chacä, a u c h „ G e s t a l t " ; kä: euphonisches Füllsel ( ? ) , 
sonst i m Z u s a m m e n h a n g des T e x t e s ohne S i n n ; yet: w o h l A b b r e v i a t u r v o n somyet; 
nqm: i n der D r u c k f a s s u n g , p . 387, heißt es s i n n v o l l e r ygrn, „ g e f ä r b t " ; sang(ng): w o h l 
o r t h o g r a p h i s c h u n r i c h t i g e F o r m v o n sang(kha), doch w e l c h e A s s o z i a t i o n v o n „ F ä r 
b u n g " z u „ M u s c h e l " führen so l l - der „ G l a n z " e iner P e r l m u t t m u s c h e l ? - m u ß offen 
b le iben . 

35 rat(ana) kamphon. 
36 ok urang: „ B r u s t " , j e d o c h h i e r der I l l u s t r a t i o n n a c h w i e o. z u übersetzen. 
37 näm thqng: „ W a s s e r - G o l d " , ungebräuchl iches I d i o m ; i n A n l e h n u n g a n den 

G e b r a u c h v o n näm z u r B e z e i c h n u n g der „Leuchtkra f t eines E d e l s t e i n s " w o h l w i e o. 
z u übersetzen. 

3 8 D i e H s . h a t h ie r phai, doch weder die L e s u n g a l s kham ek n o c h a ls kham thö 
ergibt i rgende inen S i n n . 

3 9 I n t e r p r e t i e r e n d e Übersetzung, doch b ie te t s i c h eine andere S i n n w i e d e r g a b e 
n i c h t a n . 

4 0 khäng: o f f ens i cht l i ch l iegt h i e r e i n S c h r e i b f e h l e r v o r , es m u ß häng „ S c h w a n z " 
heißen, w o r a u f die A b b . 2 h i n w e i s t . 

4 1 s(r)i: si. 
4 2 kon pong: „ l isten(reich) so b e z w e c k t " . 
4 3 S . A n m . 4 1 . 
4 4 näkha + sawädi: w e l c h e A s s o z i a t i o n h ier d e m P o e t e n v o r s c h w e b t e , m u ß 

of fenbleiben, sawädi: (der S t e r n ) „ A r c t u r u s " oder sawäsdi „ f r ö h l i c h " ? 
45 wichien: wachira; „ D o n n e r k e i l " , a u c h „ E d e l s t e i n " , w a s h i e r w a h r s c h e i n l i c h e r 

i s t . 
46 nä chai: e t w a „(dieser N a m e ) i s t w i r k l i c h a n g e b r a c h t " . 
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Nach der Strophe über die Eigenschaften der „siebzehnten K a t z e " folgt noch 
ein kurzes N a c h w o r t : 

„Nun hören S i e 4 7 alle e inmal her! E s ist hier i m Vorstehenden berichtet 
worden, daß jedermann i n diese Abhandlung sehen und nach einer K a t z e 
suchen sollte, und zwar nach einer guten. Glückverheißend bringt sie Nutzen. 
(Sie bewirkt ) eine Anhebung der persönlichen Ste l lung 4 8 und (bringt) Diener 
(ein). W e n n m a n eine gute K a t z e hat , dann soll man ihr schmeicheln, sie 
ernähren 4 9, gut pflegen u n d erhalten. N i cht sollte sie mi t Füßen gestoßen 
noch verflucht werden! D a s ist verboten. Mit le id soll man zeigen und sie Re is , 
Fische und F l e i s c h 5 0 von guter Qualität fressen lassen. Vermögen w i r d sich 
(dadurch) aufhäufen und die Leute werden (euch) furchtvol l achten" . 

Soweit auszugsweise der T e x t . 
Die Sprache der tamrä ist i m allgemeinen i n volkstümlicher D i k t i o n gehalten, 

sie kommt oft der Sprache des Al l tags nahe - wie i n vielen der obigen Zeilen. 
Das k a n n dazu führen, daß die T e x t e mitunter schwer verständlich sind. Der 
Schreiber, der K o p i s t , fixiert die Verse wie eine mündlich vorgetragene Rede, 
mi t aller Sorglosigkeit, i n der dies meistens geschieht, abkürzend, andeutend 
oft, so daß manchmal nur übrig bleibt, den S i n n der Zeilen interpretierend 
wiederzugeben. Dafür bieten auch die vorstehenden Verse ein Beispiel . Offen
sichtl ich hat der Schreiber seine Vorlage - eine H s . gleichen Inha l t s - schon 
nicht mehr r icht ig verstanden oder nicht mehr r icht ig lesen können. Abgesehen 
von zahlreichen orthographischen Mängeln sind etliche Male i n den T e x t Worte 
oder Idiome eingefügt, die zwar dem Reimschema nach dort hingehören könn
ten, aber den S i n n verdunkeln. 

I V . Versucht man, den mutmaßlichen Ursprung dieser tamrä zu erfahren, so 
bleibt zunächst nur , i m Negativen zu argumentieren, festzustellen, was für sie 
als Quelle n i c h t i n Bet racht kommt. 

a) Außerhalb dieses Themas stehen H u n d , K a t z e und Vogel, die i n buddhisti
schen T e x t e n , kanonischen und außerkanonischen, von Belang sind. E i n m a l 
wurde der B u d d h a als H u n d wiedergeboren, 5 3 mal als Vogel der verschieden
sten A r t e n 5 1 . Aber diese Überlieferung k a n n keine Erklärung dafür sein, daß die 
gleichen Tiere Bezugsobjekte i n den tamrä s ind. Die Vorstellung der R e i n k a r n a -
t ion i n verschiedener Gestalt , - auf E r d e n wie i n den Jätakas, i n der Hölle wie 
i m Traiphümikathä ber ichtet 5 2 - , ist , i n den Upanishaden vorgeformt, buddhi
stisches Gedankengut. 

4 7 D e r D i c h t e r b e n u t z t h ie r das n u r gegenüber Höhergestellten übliche p r o n . pers . 
than. 

4 8 sak: a l lgemeiner a u c h „ W ü r d e , A n s e h e n " . 
4 9 k(a)lieng: Heng. 
5 0 mangsä: mangsä. 
5 1 S . das V e r z e i c h n i s pp . 295f . i n D T J T O I T , Jä takam, B d . V I I . 
5 2 N a c h w e i s e h i e r z u i m e inze lnen s. bei W E N K , Thailändische M i n i a t u r m a l e r e i e n , 

p p . 48 f f . ; D E R S . , W a n d m a l e r e i e n i n T h a i l a n d , Zürich 1975, B d . I , pp . 129ff . , 
149f f . ; B d . I I , 1 , A b b . L I - L V , L X I I I - L X V I . 
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b) Soweit für uns wahrnehmbar oder erschlossen spielen H u n d u n d K a t z e 
weder i m kulturel len noch i m religiösen Bere ich die Ro l le eines besonderen, 
eines numinosen oder ominösen Tieres . I n nicht einer Dichtung ist eines dieser 
Tiere Handlungsträger oder Objekt , au f das der äußere A b l a u f oder die Idee der 
Dichtung ausgerichtet i s t 5 3 . I n der bildenden K u n s t findet sich nichts , was auf 
eine Mythologisierung deuten könnte. N u r die T iere s ind plastisch dargestellt, 
die i m Zusammenhang m i t dem hinduistischen Pantheon i n T h a i l a n d E i n g a n g 
fanden, wie z . B . der Garuda . Doch abgesehen davon, daß dieser i m Gesamt
kunstschaffen eine recht untergeordnete Ro l le spielt, ist er zu keiner Zeit ein 
Symbolt ier für v o l k s t ü m l i c h e Vorstel lungen geworden. E r k a n n , wie auch 
der E l e f a n t , außerhalb dieser Betrachtung bleiben. E s gibt i n der thailändischen 
L i t e r a t u r ke in W e r k , das dem Physiologus gleichzustellen wäre, wenn auch 
zahlreiche H s s . vor l iegen 5 4 und neuerdings auch gedruckte W e r k e 5 5 , i n denen 
alle i n T h a i l a n d bekannten Fabelt iere abgebildet s ind, aber nur als Vorlagen für 
den schaffenden Künstler. I n der buddhistisch inspirierten Genremalerei finden 
sich oft Darstel lungen von Hunden , K a t z e n und noch mehr von Vögeln 5 6 , aber 
i m allgemeinen nur als Füllsel oder als Nebenfigur zur Charakteris ierung eines 
bestimmten Milieus, wie z . B . eines dörflichen. Viel le icht wenige Male k a n n m a n 
diesen Darstel lungen mehr Bedeutung zumessen. D a ist ein bellender, schwarzer 
H u n d , der sich dem hoffnungsvollen Ankömmling a m Stadttor entgegenstellt 5 7 . 
U n d da sind die vielen Vogelpaare, die das, was die Menschen, die eigentlichen 
Handlungsträger des Gemäldes, t u n oder fühlen, a u f ihre, nämlich tierische 
Weise wiederholen. Man k a n n i n diesen Fällen viel leicht von einer an das 
Allegorische grenzenden Bedeutung der Vögel reden 5 8 . Der Verf . vermag jedoch 
von hier aus keine unmittelbare Brücke zu der Tatsache , daß Hunde u n d Vögel 
auch als Omenträger i n den tamrä eine Ro l le spielen, zu sehen. E s bleibt 
zunächst nur die Feststel lung, daß sich bestimmte Lebewesen i n einer best imm
ten Si tuat ion art typisch verhalten. Z u einem W a c h h u n d gehört, daß er bellt, 
und natürlicher Bestandte i l fast jeder Landschaf t s ind Vögel. W e n n auch ein 
s c h w a r z e r H u n d nach thailändischer Vorstel lung nicht ein höllisches T i e r (wie 
i m F a u s t I , 2. u . 3. Szene), n icht die I n k a r n a t i o n des Bösen ist , so k a n n m a n 
doch einsehen, daß auf manchen ein bellender s c h w a r z e r H u n d eine unheiml i 
chere W i r k u n g auszuüben vermag als ein andersfarbiger. 

c) N u r erwähnt z u werden braucht , daß z . B . die K a t z e i n (volkstümlichen) 
Redensarten und Sprichwörtern eine gewisse Beachtung findet. Dabei werden 

5 3 W i e z . B . i n T i e c k s „Gest ie fe l tem K a t e r " , H o f f m a n n s „ K a t e r M u r r " , P o e s 
„Schwarzer K a t z e " oder K e l l e r s „ K ä t z c h e n S p i e g e l " , u .a . 

5 4 S . , u . a . , H s s . N r . 1 8 5 , 2 4 1 i n W E N K , T h a i - H a n d s c h r i f t e n , B d . I X , 1 u n d 2 u n d 
besonders die r e i che n Bestände i n der N a t i o n a l b i b l i o t h e k i n B a n g k o k . 

5 5 So besonders Tamrä phäp läi thai; Süksä sinlapa läi thai; Läi thai. 
5 6 S . W E N K , W a n d m a l e r e i e n i n T h a i l a n d , B d . I I , 1 , A b b . X X X V I , L ; C H U M B O T 

O F N A G A J R A S V A R G A , T h e L a c q u e r P a v i l i o n a t S u a n P a k k a d P a l a c e , B a n g k o k 
2 5 0 3 , p l . 1 2 u . 1 8 . 

5 7 S . W E N K , op. c i t . A n m . 5 6 , B d . I I , 2 . A b b . C X L I I I . 
5 8 W E N K , op. c i t . , B d . I , 1 , p. 8 , sowie B d . I I , 1 , A b b . I I I V I I , X L I I I u n d L . 
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ihr sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften angedichtet, ihr Verhalten 
w i r d nicht more an imal ium beurteilt , sondern anthropomorph gesehen, mi t dem 
der Menschen verglichen. I n h a l t l i c h wenig bedeutsam 5 9 , lassen diese Redensar
ten vor al lem auf das enge Vertrautse in mi t den Verhaltensweisen der K a t z e n 
schließen, geben jedoch keinen Anha l t spunkt dafür, daß ihnen ominöse Bedeu
tung beigemessen wurde. Ähnliches gilt für K a t z e , H u n d oder Vogel i m 
l i terar isch fixierten Spr i chwort 6 0 . 

d) Viel le icht ist die T h e m a t i k der tamrä mau sunak ein R e l i k t aus der ältesten 
K u l t u r s c h i c h t der T h a i , aus der Vorstellungswelt des Animismus hervorgegan
gen. A u f den bedeutsamen Einfluß animistischer Gedanken auf die L i t e r a t u r 
Thai lands wurde bereits anderen Orts hingewiesen 6 1 . Leider wissen w i r über die 
vorbuddhistische K u l t u r der T h a i sehr wenig, i m Grunde genommen nur das, 
was w i r aufgrund der heutigen Si tuat ion i n noch nicht maßgeblicher Weise zu 
rekonstruieren vermögen. Ob also K a t z e , H u n d , Vogel oder P ferd i n der Zeit , 
die vor der Gründung des Sukhöthai-Reiches - ca. 1250 - liegt, i n der K u l t u r 
oder der Rel igion der T h a i numinose Tiere waren, liegt i m dunkeln. K e i n 
archäologisches R e l i k t , ke in Ornament weist d a r a u f h i n . Die Frage muß offen
bleiben, ob H u n d oder K a t z e u .a . einstmals bei den T h a i als Dämonen verkör
pernde Wesen, als To tem- oder heilige Tiere (wie die K a t z e n der Göttin Bastet 
i m alten Ägypten) angesehen wurden, ob sie Gutes oder Übel symbol is ierten 6 2 . 

W a r u m dann gerade tamrä mau, sunak, nok, mä ? E i n e erste, wenn auch sehr 
einfach klingende A n t w o r t wäre, daß gerade diese Tiere , domestiziert oder wi ld , 
i n der unmittelbaren Nähe jedermanns und zahlreich vorkommen u n d wegen 
ihrer Verhaltensweisen, ihres (manchmal) auffälligen Äußeren oder ihres beson
deren Nutzeffektes für den Menschen, diesem Interesse abverlangen. A n 
welchen Lebewesen hätte sich sonst die Phantasie eines mo du, eines W a h r 
sagers, entzünden sollen wenn nicht an T ieren , die er täglich z u beobachten 
Gelegenheit hatte ? 

W a s bleibt nach diesen Überlegungen als erstes F a z i t ? Jedenfalls die F e s t 
stellung, daß K a t z e , H u n d oder Vogel nicht als numinose, mythologische Tiere 
i n irgendeinem Bezug nachgewiesen werden können und daß ihre Verknüpfung 
m i t magischen, abergläubischen Vorstellungen der T h a i mehr oder weniger auf 
Zufällen und/oder auf der natürlichen Gegebenheit ihres zahlreichen von jeder
m a n n wahrnehmbaren Vorhandenseins zu beruhen scheint. 

V . W o r i n liegt die Bedeutung der tamrä mau sunak ? - Doch zur richtigen 

5 8 S . die Aufzählung dieser R e d e w e n d u n g e n i n K r e t phäsä nangsü t h a i , pp . 246ff . 
6 0 G E B I N I , O n S iamese p r o v e r b s a n d i d i o m a t i c express ions , J S S I , 1 (1904) pp . 1 1 -

168 ; G Ü H L E R , Ü b e r T h a i Sprichwörter, J S S X X X I V , 2 (1945) , pp . 9 7 - 1 4 4 . 
6 1 S . W E N K , D i e R u d e r l i e d e r -käp he r ü ö - i n der L i t e r a t u r T h a i l a n d s , W i e s b a d e n 

1968, ( A K M - B d . X X X V I I , 4 ) , pp . 19f . 
6 2 V e r f . g l a u b t , diese F r a g e v e r n e i n e n z u können, - doch sei dies ausdrücklich a l s 

persönliche, z . Z . n i c h t beweisbare M e i n u n g a n g e m e r k t . Dagegen könnte der H i n 
w e i s G O L D A M M E R S , D i e F o r m e n w e l t des Religiösen, p . 75, s tehen , „ d a ß es k a u m eine 
T i e r a r t g ib t , d ie n i c h t i m V e r l a u f der G e sch i ch t e m i t der A u r a des N u m i n o s e n 
ausges ta t te t w o r d e n w ä r e " . 
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Beantwortung dieser Frage muß diese enger gefaßt werden: wor in liegt deren 
Bedeutung für den T h a i und darüber hinaus für die übrigen Bewohner des 
südostasiatischen K u l t u r b e r e i c h s 6 3 . 

Der A u f b a u der „Wahrsagungen" ist stets der gleiche - n i cht nur i n den 
tamrä mau sunak, sondern z . B . auch i n den tamrä mäu: 

a) Aufzählung bestimmter körperlicher Eigenschaften des Bezugstieres; 
b) daraus Ablei tung einer Prophezeiung, und zwar ohne weitere Erklärung, 

geschweige denn Begründung. U n d m a n würde auch nur Zeit vergeuden, 
darüber zu spekulieren, w a r u m eine K a t z e m i t „weißen, sehr schönen K r a l l e n " 
oder mi t „acht schwarzen F l e c k e n " 6 5 a m Körper dem Besitzer i n der angege
benen Weise Vorte i l bringen soll. Sollte n icht auch hier wieder die einfachste 
Erklärung die richtige sein, nämlich die, daß die geschilderten körperlichen 
Qualitäten entweder überhaupt nicht v o r k o m m e n 6 6 , oder so selten, daß diese 
Eigentümlichkeiten i n der T a t als etwas „Besonderes" anzusehen s ind u n d 
deshalb die Phantasie i n dem eng begrenzten, durch wenig Abwechslung 
unterbrochenen Lebenskreis des einfachen Volkes zu beflügeln vermögen % 

Erwartungsgemäß richtet sich die Vorteilsankündigung nur auf materielle 
Dinge, - d irekt als Vermögenszunahme, - indirekt als Ankündigung einer 
Positionsverbesserung. A u f welche Weise der K a n o n der ,,17 guten" u n d „sechs 
schlechten" A r t e n von K a t z e n zustande k a m , ist dem Verf . n i cht bekannt . 
Beide Zahlen scheinen i n der übrigen . AVahrsagekunst" keine magische Bedeu
tung zu haben. Zufa l l und jahrhundertealte Überlieferung mögen A n t e i l an 
diesem Schema haben. 

Nahezu alle Verse dieser tamrä k a n n m a n i m einzelnen auf sich beruhen 
lassen. Interessant ist jedoch ihr Vorhandensein als Ganzes, i n k u l t u r - u n d 
religionshistorischer Hins i cht . 

6 3 D i e s e umfassendere L o k a l i s i e r u n g i s t berecht ig t , d a s i c h ähnliche T e x t e w i e die 
h ie r beschr iebenen tamrä a u c h i n L a o s , - s. F I N O T , R e c h e r c h e s s u r l a l ittérature 
lao t i enne , B E F E O X V I I , 5 ( 1 9 1 7 ) , pp . 1 3 6 , 2 1 1 - , i n den S c h a n s t a a t e n B i r m a s , - s. 
H s . or. 4 4 3 2 der S t a a t s b i b l i o t h e k preußischer K u l t u r b e s i t z B e r l i n - , i n K a m 
bodscha , - s. T H I E R R Y , D i e L i t e r a t u r K a m b o d s c h a s , i n : K i n d l e r s L i t e r a t u r - L e x i 
k o n , B d . V I I , Zür ich u n d München 1 9 7 2 , pp . 6 5 2 f. - , finden. 

6 4 L i e g e n i n e iner i l l u s t r i e r t e n , g e d r u c k t e n A u s g a b e v o r : T a m r ä m ä k h o n g k a u lä 
tamrä m ä k h a m khlöng, B a n g k o k 2 5 0 8 , ( 1 9 6 5 ) . 

6 5 M a n könnte d a r a n d e n k e n , die Aufzählung der v e r s c h i e d e n e n Farbqual i täten 
m i t der a u s d e m H i n d u i s m u s k o m m e n d e n , i n T h a i l a n d b is z u e i n e m gewissen G r a d 
b e k a n n t e n F a r b s y m b o l i k z u verknüpfen. D o c h abgesehen d a v o n , daß diese k a u m i n 
das Unterbewußtsein des s i c h m i t Magie be fassenden V o l k e s e ingedrungense in 
dürfte - s. h i e r z u a u c h W E N K , W a n d m a l e r e i e n i n T h a i l a n d , B d . I , p . 8 - s c h e i n t s i c h 
die Z u t e i l u n g b e s t i m m t e r Farbqual i täten bei K a t z e n u n d H u n d e n be i sonst f re ier 
E n t f a l t u n g der P h a n t a s i e i m R a h m e n des b io log isch Mögl ichen - s c h w a r z , we iß , 
gelb u s w . - z u h a l t e n ; i n a n d e r e n Fällen j edoch , z . B . be i P f e r d e n - s. die 6 2 A b b . i n 
Tamrä m ä k h o n g k a u - s c h e i n t die F a r b g e b u n g willkürlicher E i n g e b u n g z u fo lgen. 
D a m i t entfällt a u c h eine mögl i ch erscheinende A n l e h n u n g - w i e i n der a l t o r i e n t a l i 
s c h e n K o n v e n t i o n - a n die d e n P l a n e t e n zugesprochenen F a r b e n . 

6 6 S . den H i n w e i s i n A n m . 2 1 . 

15 
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Der Lehre des B u d d h a zu folgen, nämlich nach Besitzlosigkeit zu trachten, 
dazu sind offensichtlich nur Wenige berufen. W e r ist bereit, dieses wider jedes 
irdische Verlangen stehende Gebot zu realisieren ? Der T h a i möchte ein leichtes 
Leben , m i t v i e l Hei terke i t - sanuk. Man k a n n wohl annehmen, daß für den ( im 
buddhistischen Sinne) Nichteinsichtigen, dennoch nicht „Verworfenen", mög
licherweise von materiel len Nöten bedrängten T h a i die Vorstel lung, diesen 
Nöten bald u n d auf leichte Weise entronnen zu sein, eine beruhigende, j a 
beschwingende, z u m T e i l die Lebensangst nehmende W i r k u n g hatte. I n seinen 
Göttern bildet sich der Mensch, - j a , und durch „Volkes S t i m m e " ist mi t den 
tamrä mau sunak außerhalb der Lehre des B u d d h a ein Religionsersatz, eine A r t 
Lebenshilfe geschaffen worden. 

Die Stel lung des T h a i selbst gegenüber diesen „Abhandlungen" k a n n aus dem 
oben zit ierten Satz entnommen werden, mi t dem der T e x t über die guten A r t e n 
von H u n d e n beginnt: „Nun w i r d etwas U n t e r h a l t s a m e s berichtet" . Die 
tamrä mau sunak s ind für i h n a u c h sanuk, Unterhal tung i m A l l t a g 6 7 der 
dörflichen Abgeschiedenheit, also keine ganz ernst zu nehmende Sache, - wie es 
scheinen mag. 

Aber doch ist aus den Zeilen jener R e s t des archaischen, magischen Denkens, 
das alles, Objekt und Subjekt , i n einem kosmischen Bezug sieht, jeder Seins
form gleichgewichtige Bedeutung zumißt, zu erkennen. 

6 7 G O E T H E , M a x i m e n u n d R e f l e x i o n e n ( N r . 171) , faßt diesen S a c h v e r h a l t sehr 
schön i n d e m S a t z z u s a m m e n , daß „der A b e r g l a u b e die Poes ie des L e b e n s s e i " . 



M I C H A E L W I T Z E L , ( K A T H M A N D U ) 

Z U R G E S C H I C H T E D E R R Ä J O P Ä D H Y Ä Y A S V O N B H A K T A P U R 

M i t 3 A b b i l d u n g e n u n d 1 F a l t t a f e l 

I 

I m K a t h m a n d u - T a l , dem alten Nepälamandala, leben heute wenigstens fünf 
verschiedene Gruppen von B r a h m a n e n , 1 von denen als erste die sogenannten 
N e w a r - B r a h m a n e n (Deo Bhäju) aus I n d i e n i n das m i t einer nichtar ischen 
Bevölkerung besiedelte T a l einwanderten. Der Ze i tpunkt ihrer A n k u n f t ist noch 
ungeklärt, aber selbst anhand der n icht a l l zu zahlreichen mitte lal ter l ichen 
Quellen z u dieser Frage w i r d deutl ich, daß bereits z u Beg inn dieses J a h r t a u 
sends 2 und nicht etwa erst seit der ,Einführung' des K a s t e n s y s t e m s 3 i n Nepal 

1 N ä m l i c h : 1 . Deo Bhäju oder N e w a r - B r a h m a n e n , cf . d a z u D . B . B I S T A , People of 
Nepal, K a t h m a n d u 1972 (2. A u f l . ) , p . 2 1 , D . F l . R E G M I , Medieval Nepal, V o l . I I p . 
757 ( C a l c u t t a 1 9 6 6 ) ; 2. Kumäi-Brahmanen a u s K u m a o n (nördl. U t t a r P r a d e s h , 
I n d i e n ) e ingewander te , ursprünglich a u s K a n a u j s t a m m e n d e B r a h m a n e n (s . R E G M I 

V o l . I p. 720, B I S T A p. 5 ) ; 3. die a u s G o k a r n a ( N . Karnätaka) s t a m m e n d e n P r i e s t e r 
des Pasupat inäth-Tempels be i K a t h m a n d u , die i m m e r w i e d e r i n i h r e H e i m a t 
zurückkehren, w e n n ihre A m t s z e i t beendet i s t ( n a c h R E G M I I p . 679 k o m m e n sie a u s 
Mahärästra) ; 4. die sog. P w r M ^ a - B r a h m a n e n , die ursprünglich a u s d e m O s t e n , d . h . 
B e n g a l e n s t a m m e n u n d j e t z t Nepäl l s p r e c h e n ( s . u . A n n a . 10) , cf. B I S T A p . 5 ; 5. die 
aus der L a n d s c h a f t südlich des K a t h m a n d u - T a l s (Mithilä, T i r h u t ) e i n g e w a n d e r t e n 
Tirhute-Brahmanen ( B i s t a p . 2 1 ; r i c h t i g e r w o h l : Tirhutya-TSr.) w i e J H Ä , M I S B A . -

E s so l l a u c h B r a h m a n e n a u s O r i s s a i m K a t h m a n d u - T a l geben (cf. L I L Ä B H A K T A 

M U N A M K A B M I , Mallakälln Nepal, K a t h m a n d u 1986, p . 51 ) , w a s z u der v o n m i r 
e i n m a l i n I n d i e n gehörten N a c h r i c h t s t i m m e n würde , es gäbe i n N e p a l a u c h K ä n v a -
B r a h m a n e n : D i e n e p a l i s c h e n B r a h m a n e n ( N e w a r s , Kumäi, Pürbiya) s i n d aber 
Angehörige der Mädhyandina-Schule des weißen Y a j u r v e d a , während die O r i s s a -
B r a h m a n e n z u r Käm;a-Schule gehören. 

2 S ie müssen z . B . das K o t i h o m a - R i t u a l des K ö n i g s G u n a k ä m a d e v a ( N e p a l S a m -
v a t 7 0 - 1 1 5 = 9 5 0 - 9 9 5 n . C h r . , s. R E G M I I p . 112, Oopälavamiävali i n R E G M I , V o l . 
I V , C a l c u t t a 1966, p. 119 : f o l . 23b) u n d puspäbhiseka, laksahoma, sräddha u s w . v o n 
G U N A K Ä M A D E V A I I (1187 n . C h r . ; s. R E G M I , Gopälavamsävali f o l . 25b) ausgeführt 
h a b e n ; cf. w e i t e r h i n : S A I V Ä C Ä R Y A S E I S B I D H A B A R Ä J A G U B U i m J a h r e N . S . 304 = 
1184 n . ( R E G M I I , 1 9 2 ) ; Ge fangense tzen v o n B r a h m a n e n N . S . 4 3 1 = 1311 ( R E G M I I 
2 4 8 ) ; O p f e r b e l o h n u n g für B r a h m a n e n N . S . 452 = 1322 ( R E G M I I 304) u n d schl ieß
l i c h die v e d i s c h e n R i t u a l e v o r der Z e i t J A Y A S T H I T I M A L L A S , R E G M I I 590 f . -
B r a h m a n i s c h e s R i t u a l beweisen a u c h M s s . w i e Dasakarmapaddhati ( G r h y a r i t u a l ) 
N a t i o n a l A r c h i v e s , K a t h m a n d u N o . I 1536 ga, d a t i e r t N . S . 296 = 1176 n . C h r . , 
Vivähakarmasamuccaya, N o . I 933 kha, N . S . 233 = 1113 n . , u n d das i m p o r t i e r t e M s . 
Pärvanas'räddha, N o . I 772 na, d a t i e r t La. Samvat 171 ( = c a . 1279 /90 , cf . S I B C A B , 

I n d i a n E p i g r a p h y p . 278) , w a s f r e i l i c h ers t später v o n e i n w a n d e r n d e n Mithilä-
B r a h m a n e n m i t g e b r a c h t se in k a n n . 

3 S . R E G M I , op. cit. V o l . I p . 641 ff . , cf . V o l . I I p . 745 . 
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durch J A Y A S T H I T I M A L L A (1382-1395) B r a h m a n e n i m K a t h m a n d u - T a l ansässig 
waren. D a s ist ohnehin - und auch für fast das gesamte letzte Jahrtausend -
anzunehmen, da für die R i t e n von Hindu-Herrschern stets Hofbrahmanen nötig 
w a r e n 4 . Wie weit diese allerdings i n die ursprünglich wohl weitgehend buddhi
stische Newar-Bevölkerung integriert waren, ist vorläufig schwer z u beurteilen 5 . 

I n diesem J a h r t a u s e n d dagegen sind die i m K a t h m a n d u - T a l wohnenden 
B r a h m a n e n völlig z u Newars geworden 6 und durch die Reformen J a y a s t h i t i -
mal las als oberste K a s t e 7 der hinduistischen (sivamärgi) Newars bestätigt 
worden. A u c h i m Mittelalter weiterhin aus I n d i e n zuwandernde Brahmanen 
wurden re la t iv schnell ass imi l iert 8 . So stammen z . B . einige der i n Pätan 
( L a l i t p u r ) ansässigen B r a h m a n e n ursprünglich aus Bengalen, wie sich an ihren 
noch 1675 n . inschri f t l i ch bezeugten Fami l i ennamen zeigt 9 . 

E r s t i n den letzten beiden Jahrhunder ten - seit der Eroberung des Tales 
durch die eine indo-arische Sprache, n l . Nepäli, sprechenden Gorkhas - ist der 
Assimilationsprozeß neueinwandernder B r a h m a n e n an die Newarbevölkerung 
z u m St i l l s tand gekommen, teilweise sogar umgekehrt worden 1 0 . 

D ie Deo Bhäju haben sich davon nicht ergreifen lassen und sind trotz 
entfallener königlicher Unterstützung 1 1 und trotz Verachtung von Seiten der 

4 D i e königl iche F a m i l i e w a r d u r c h w e g h i n d u i s t i s c h e r R e l i g i o n (s. R E G M I , op. cit. 
v o l . I p . 5 5 3 ) ; aber se lbst i n Ländern m i t der Hinayäna-Form des B u d d h i s m u s a l s 
S t a a t s r e l i g i o n , die a l l e rd ings z . T . s t a r k h i n d u i s t i s c h beeinflußt w a r e n , ließen u n d 
l a s s e n die K ö n i g e die H o f r i t e n d u r c h B r a h m a n e n ausführen, cf. B E C H E R T , Buddhis
mus, Staat und Oesellschaft in den Ländern des Theraväda-Buddhismus. 

5 E i n w a n d e r u n g e n f a n d e n n i c h t n u r a u s d e n N a c h b a r l a n d s c h a f t e n N e p a l s s t a t t , 
es g ib t a u c h Zeugnisse für solche a u s G u j a r a t (1216 n . C h r . , s. R E G M I I 640) , 
Mahärästra (s. R E G M I I 6 8 5 ; Co lophon eines M s . für N . S . 455 = 1235 n . ) u n d 
Südindien (s. R E G M I I 190, I I 440, 7 5 7 ) ; cf . f e rner R E G M I I 653 z u m Jätisangraha. 

6 R E G M I I 684, I I 7 5 7 f . ; diese t r a g e n den N a m e n U P Ä D H Y Ä Y A , R Ä J O P Ä D H Y Ä Y A . 
7 R E G M I I 641 ff. 
8 Z . B . S A H A S R A S I V Ä N A N D A ( genannt N . S . 752 = 1632 n . ) aus W e s t n e p a l , also 

e i n e m Nepäl i sprechenden G eb ie t , dessen N a c h k o m m e n heute z u den Deo Bhäju 
gehören ; s. R E G M I I I 757. D i e dor t z i t i e r t e I n s c h r i f t i s t N o . 39 ( n i c h t : 38) i n R E G M I 
V o l I V p . 62, Ze i l e 8 ; - cf. A n m . 9. 

9 B H A T T Ä C A R Y A , C A K R A V A R T I u n d O J H Ä ( I n s c h r i f t : Ujhä) i m Gegensatz z u den i n 
derse lben I n s c h r i f t ( R E G M I I V , N o . 77, A . D . 1675) g e n a n n t e n T J P Ä D H Y Ä Y A S . -
B e r e i t s u n t e r J Y O T I R M A L L A w u r d e n N . S . 530 ( = 1410 n . C h r . ) einige F a m i l i e n 
benga l i s cher B r a h m a n e n i n Pätan angesiedelt ( R E G M I I 419) . E s könnte s i ch h ier u m 
d e r e n N a c h k o m m e n h a n d e l n . 

1 0 D i e v o n den G o r k h a s a u s W e s t n e p a l m i t g e b r a c h t e n Äwmaj -Brahmanen s i n d 
d u r c h i h r e enge V e r b i n d u n g z u r h e r r s c h e n d e n , Nepäli sprechenden K l a s s e n i c h t 
a s s i m i l i e r t w o r d e n ; wegen der geänderten p o l i t i s c h e n Verhältnisse h a t s i c h sogar e in 
T e i l der ursprünglich a u s B e n g a l e n g e k o m m e n e n P-ür&^a-Brahmanen, die bere i ts 
Newärl s p r a c h e n , z u r Übernahme v o n Nepäli a l s M u t t e r s p r a c h e bewegen lassen , 
k o n n t e d a d u r c h aber z . B . a u c h das einflußreiche A m t des Räjguru (Purohita) des 
n e p a l i s c h e n Kön igs b is z u r Ränazei t h i n e i n n e h m e n ; ers t d a n n w u r d e n die Pürbiya 
P A U D Y A L d u r c h Kumäi P A N D E abgelöst . 

1 1 E i n e A u s n a h m e i s t das Agnihotra der Räjopädhyäyas v o n Pätan, das v o n e iner 
Oufhi ( r e l . O r g a n i s a t i o n , die T e m p e l b e s i t z u.a. v e r w a l t e t ) b e z a h l t w i r d . D u r c h den 
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mit den Gorkhas gekommenen Kumäi-BTahma,nen12 bis heute Newars geblie
ben. Sie leben jetzt meistens i n den drei größeren Städten des Ta les , i n 
Käthmandü, Pätan und B h a k t a p u r (Bhätgaon), u n d bilden eine homogene 
Gruppe 1 3 . Doch zeigt sich an den unten dargebotenen Quellen zur H e r k u n f t der 
Räjopädhyäyas von B h a k t a p u r , daß die Deo Bhäju noch re la t iv spät Zuzug aus 
Nordindien erhie l ten 1 4 . 

D a diese Quellen nicht nur von familiengeschichtlichem Interesse s ind, son
dern auch die politische u n d Religionsgeschichte Nepals Betreffendes bieten, 
sollen sie hier detail l iert angeführt u n d besprochen werden. E s handelt sich 
dabei u m den S t a m m b a u m der Räjopädhyäya-FamHie der früheren Könige von 
B h a k t a p u r und u m eine i n derselben F a m i l i e aufbewahrte Erzählung von der 
Einführung des K u l t e s der Göttin Taleju Bhaväni, einer F o r m der Durgä, wobei 
Mitglieder der F a m i l i e eine bedeutende Ro l l e gespielt haben sollen. 

I I 

Der S tammbaum der Räjopädhyäyas15 liegt i n zwei Versionen vor : e inmal auf 
Le inen gemalt ( L ) m i t durch A l t e r n des Bi ldes z . T . recht unleserlich gewordenen 
Namen der Famil ienmitgl ieder , z u m A n d e r n m i t T i n t e auf s tarkem Papier 
geschrieben ( P ) und weitgehend bis zur heutigen Generation ergänzt. Dieses 
E x e m p l a r gibt zugleich auch das ungefähre D a t u m für die E i n w a n d e r u n g der 
F a m i l i e nach Nepal : Der S tammvater U H L Ä S A R Ä J A , 1 6 der die erste 1 7 Generation 

j e t z i gen K ö n i g s i n d a u c h z u m e r s t e n M a l w i e d e r Deo Bhäju z u d e n Krönungsfe ier 
l i c h k e i t e n e inge laden w o r d e n , f r e i l i c h n i c h t a l s H a u p t a k t e u r e . 

1 2 D i e Nepäli sprechenden Kumäi v e r a c h t e n die Deo Bhäju z . B . w e g e n d e r e n 
t a n t r i s c h beeinflußtem R i t u a l (Genuß v o n Büffelfleisch u s w . ) , während das Kumäi-
R i t u a l , r e in v e d i s c h ' se in so l l . D a s i s t m e i n e r A n s c h a u u n g n a c h z . T . r i c h t i g 
(Krönung , Agnihotra u s w . ) ; andererse i t s s che inen die Deo Bhäju oft v i e l t r a d i t i o n e l 
ler i n der Ausführung der R i t e n . - D i e of f iz iel le E i n s t u f u n g der N e w a r - B r a h m a n e n 
zeigt s i c h n o c h i n der b is 1963 ge l tenden V e r s i o n des G e s e t z b u c h e s Mulukl Aim: I n 
der E d i t i o n v o n 1955 r a n g i e r e n die Devbhäju Bähun (= Brähmana) be i S t r a f e n für 
E h e b r u c h n a c h den Upädhyäya ( = Nepäl i Kumäi), Räjput (Chetri), Jaisi Bähun, 
Desi Bähun, aber v o r d e n e igent l i chen Chetri (Ksatriya)-Kasten : s. A . W . M A C D O -
N A L D , Essays on the Ethnology of Nepal and South Asia, K a t h m a n d u 1975 ( B i b l . 
H i m a l a y i c a I I I , 3) p . 294 ( = Mélanges Lévi-Strauss, p . 139ff . P a r i s 1970) . - cf . n o c h 
G . S . N E P A L I , The Newars, B o m b a y 1965 p . 152 ( u n d z u d e n U P Ä D H Y Ä Y A S : p . 148, 
151). 

1 3 D i e a l l e rd ings i n m e h r e r e G o t r a s au fge te i l t s i n d . A b w e i c h e n d v o n der L i t e r a t u r 
so l l es s i c h n a c h m e i n e n I n f o r m a n t e n dabe i hauptsächl ich u m Bhäradväjas i n a l l e n 
dre i Städten h a n d e l n . A n d e r s G . S . N E P A L I , The Newars, p . 1 5 1 , R E G M I , op. cit. v o l . 
I , p . 666. G e m e i n s a m i s t a l l e n Q u e l l e n , daß es i n N e p a l Bhäradväja, Oärgya u n d 
Sändilya-Qotrsis g ib t . - D i e Tirhute w e r d e n n i c h t d a z u gerechnet . 

1 4 C f . A n m . 8 u . 9. 
1 5 D i e F a m i l i e R A T N A R Ä J A S A R M Ä S , d ie ebenso w i e se in S o h n V I N O D m i t g r o ß e m 

E n t g e g e n k o m m e n a l le M a t e r i a l i e n z u r Verfügung s te l l t e u n d f r e u n d l i c h s t a l l e 
F r a g e n me inerse i t s b e a n t w o r t e t e . Dafür sei i h n e n h i e r öffentlich g e d a n k t . 

1 6 D e s s e n N a c h k o m m e n w i e er u n d se in B r u d e r Ä H L Ä S A R Ä J A s te ts -räja a l s 
z w e i t e n B e s t a n d t e i l ih res N a m e n s t r a g e n . D i e s e r w i r d i m F o l g e n d e n der K ü r z e 
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i m T a l repräsentieren soll , starb nach einer Notiz i n der rechten oberen E c k e 
von P i m J a h r e 1576, dürfte also gegen Anfang des 16. Jahrhunder ts eingewan
dert sein. 

Die Version P des Stammbaums (s. Abb . 1) ist auf dickem nepalischem Papier 
von gelblicher F a r b e , Größe 37cm x 61cm, m i t T i n t e aufgezeichnet worden. 
D a s B l a t t ist je tzt der Längsseite nach gerollt, früher aber einmal gefaltet 
gewesen. Die meisten Namen sind offensichtlich zur Zeit des D R O P A T E S V A R A , 
des Vaters von R A T N A R Ä J A ÖARMÄ, eingetragen worden, eventuell auch eine 
Generation früher: Die Namen von R A T N A R Ä J A , dem jetzigen Besitzer , und die 
seiner Söhne sind ebenso wie die der letzten zwei bis drei Generationen von 
engverwandten F a m i l i e n bereits von zweiter und dritter H a n d ergänzt worden. 
D a s spricht für ein Kop ieren des Stammbaumes vor etwa 50 J a h r e n . D a z u 
s t immt auch, daß alle Namen bereits i n Devanägari-Schrift 1 8 notiert sind. B i s 
zur Eroberung des Tales durch die Gorkhas i m J a h r e 1768 war aber Newäri-
Schri f t üblich, die erst i m L a u f e des letzten Jahrhunder ts auch i m pr ivaten 
Gebrauch durch De vanägari abgelöst wurde. 

Die direkte L i n i e R A T N A R Ä J A S reicht 20 Generationen weit bis zu U H L Ä S A 
zurück, was für diesen auf eine Lebenszeit vor ca. 400-600 J a h r e n schließen 
läßt 1 9 . D a s oben erwähnte D a t u m seines Todes bestätigt diese Berechnung: 

sam 696 äsäta sudi 3 uhläsaräja divamgata 
sam 781 vaisäkha sudi 5 bhäskararäjapatni divamgata20 

„ A m 3. T a g der hellen Monatshälfte des Monats Äsädha 696 ( = Anfang J u l i 
1576) ist U H L Ä S A R Ä J A gestorben; am 5. T a g der hellen Monatshälfte des Monats 
Vaisäkha 781 ( = Anfang M a i 1661) ist die F r a u des B H Ä S K A R A R Ä J A gestorben." 

D a B H Ä S K A R A ( S . Abb . 3 No. 10) Nachkomme von U H L Ä S A i n der 5. 

h a l b e r weggelassen. - U H L Ä S A : eine der häufigen Newärl -Varianten der S c h r e i b u n g 
v o n -l- (l :r :rh :lh). 

1 7 D i e mündl iche T r a d i t i o n der F a m i l i e s c h w a n k t h i e r : b a l d i s t die R e d e v o n 
U H L Ä S A a l s d e m e r s t e n M i t g l i e d der F a m i l i e i n N e p a l (d .h . i m K a t h m a n d u - T a l ) , 
b a l d so l l er die d r i t t e G e n e r a t i o n d a r s t e l l e n , n a c h d e m die F a m i l i e aus K a n a u j 
z u w a n d e r t e . D ieses legt a u c h eine we i t e re mündl iche T r a d i t i o n der F a m i l i e n a h e , 
n a c h der i h r e V o r f a h r e n bere i ts u n t e r K ö n i g R Ä Y A M A L L A ( 1 4 8 2 - 1 5 0 5 ) e ingewander t 
seien. W ä r e U H L Ä S A z u r Z e i t dieses Kön igs n a c h N e p a l g e k o m m e n , hätte er r e c h t 
j u n g se in müssen : er i s t 1 5 7 6 gestorben. 

1 8 O f t r e c h t u n l e s e r l i c h ; m i t R A T N A R Ä J A S u n d V I N O D S H i l f e w u r d e i n diesen 
Fällen me ine L e s u n g überprüft . 

1 9 4 0 0 J a h r e dürfte r i c h t i g e r se in , d a m i t e iner G e n e r a t i o n s s p a n n e v o n n u r 2 0 
J a h r e n gerechnet w e r d e n m u ß : es w i r d j a r e c h t früh gehe iratet u n d das erste K i n d 
i s t m e i s t s c h o n geboren, bevor die E l t e r n 2 0 J a h r e a l t s i n d . - A u c h w e n n m a n für 
B H Ä S K A R A R Ä J A S F r a u (s .u . ) frühen T o d a n n i m m t ( e t w a be i der G e b u r t ihres d r i t t e n 
K i n d e s ( C A N D R A S E S A , N O . 2 5 i n T a f e l 3 ) u n d sie deshalb e t w a n u r 2 5 J a h r e a l t 
w u r d e , l i egt dieser F a k t o r näher a l s 3 0 J a h r e : die fünf G e n e r a t i o n e n v o n U H L Ä S A b i s 
B H Ä S K A R A m a c h e n j a n u r 8 5 J a h r e a u s . 

2 0 D i e s e Sätze s i n d w o h l i n Newäri , sonst m u ß m a n k o r r u p t e s S a n s k r i t a n n e h m e n 
- z u N e p a l S a m v a t ( N . S . ) s. R E G M I , op. cit. P a r t I p. 5 2 - 7 9 ; v e r a l t e t d a z u S I R C A R , 
Indian Epigraphy, D e l h i 1 9 6 0 , p . 2 7 0 . 
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Generation ist ( U H L Ä S A miteingeschlossen), ergibt sich ein Ze i t raum von nur 85 
J a h r e n , d.h. von durchschnitt l ich nur 17 J a h r e n pro Generation. Dies legt einen 
Generationsfaktor von 20 J a h r e n näher 2 1 als den i n E u r o p a üblichen von ca. 30 
J a h r e n . Die 20 Generationen von U H L Ä S A bis z u R A T N A B Ä J A würden damit eine 
Spanne von ca. 400 J a h r e n ausmachen, was wiederum i n die Zei t des hand 
schrift l ich bezeugten Todesdatums von U H L Ä S A führt 2 2 . M a n darf dieses D a t u m 
und das der F r a u des B H Ä S E A R A deshalb wohl als authentisch ansehen. 

Leider handelt es sich bei den Namen des vorliegenden Stammbaums nicht 
u m die i m A l l t a g verwendeten R u f n a m e n 2 3 , sondern u m die Geheimnamen 
(guptanämäni),24 wodurch ein Vergleich m i t den i n historischen Zeugnissen 
auftretenden Namen der Räjopädhyäyas zunächst n icht möglich i s t 2 4 . E s be
steht aber die Hoffnung, die R u f n a m e n noch über das i m Folgenden (s. A b b . 
3) Angeführte hinaus ergänzen z u können 2 6 . 

Die Version L des Stammbaums (s. Abb . 2) ist farbig auf graugelbes L e i n e n 
gemalt worden, das oft durchscheint, wo die F a r b e abgeblättert i s t . Die Maße 
des eigentlichen Gemäldes sind 64 cm x 81 ,5cm; m i t Einschluß des dunklen 
Stoffrahmens ergeben sich 78 x 101cm. Le ider ist das B i l d zweimal gefaltet 
worden u n d hat deshalb und durch anscheinend häufigere unvorsichtige B e 
nutzung stark gelitten. D a z u k o m m t noch, daß i n der rechten Hälfte des B i ldes 
die Namen auf dunkelgrüne Blätter eingetragen wurden, was sie weitgehend 
unlesbar m a c h t 2 7 . I m Verhältnis z u P erscheint dieser S t a m m b a u m auf den 
K o p f gestellt und seitenverkehrt dargeboten. 

Außer dem eigentlichen S t a m m b a u m ist noch z u sehen: 
- I n der l inken unteren E c k e ein dreistöckiges, i n der rechten unteren E c k e e in 
vierstöckiges H a u s m i t Ziegeldach und der typischen Ladenarkade i m E r d 
geschoß ; 

2 1 S . A n m . 19. 
22 uhläsa b z w . -ohläsa t r i t t a u c h i n der Qopälavamsävali f o l . 58b (für das J a h r N . S . 

500 = 1380 n . C h r . ) au f . D o r t i s t uhläsa aber das Newär i -Wor t für , F r e u d e ' ( — s k t . 
ulläsa-); -hläsa i s t Newäri ( F u t . / O p t . v o n hlat s p r e c h e n ' , s. J Ö B G E N S E N , A Grammar 
of the Classical Newari, K o p e n h a g e n 1941 § 122, u . p . 63 oben) . 

2 3 E i n i g e N a m e n s i n d aber - a u c h n a c h A u s s a g e v o n R A T N A B Ä J A - fälschlich d o c h 
anste l l e der G e h e i m n a m e n e ingetragen w o r d e n , n ä m l i c h : S A N A T K T J M Ä B A (237) s t a t t 
J I T E N D B I Y A - B Ä J A , u n d AsviNiKUMÄBA (238) s t a t t G A N A P A T I - B Ä J A ; cf . a u c h die 
A b w e i c h u n g e n i n L , P b e i : V I D V A / J N Ä N A S Ä G A B A (127) u n d E D H A / R Ä G H I N I ( R Ä G -

H A V A ?, 126) . H i e r dürfte der j e w e i l s e r s tgenannte N a m e der G e h e i m n a m e s e i n . -
E i n i g e P e r s o n e n der frühen G e n e r a t i o n e n s che inen i n d e n S t a m m b ä u m e n ebenfa l l s 
n u r d u r c h i h r e A l l t a g s n a m e n ( R u f n a m e n ) v e r t r e t e n z u s e i n , s .u . A n m . 98. 

2 4 S . d a z u R . B . P A N D E Y , Hindu Samskäras, D e l h i 1969 (2 . A u f l . ) p . 82 f . 
2 5 S . aber i m m e r h i n A n m . 98. 
2 6 E s s che inen n o c h L i s t e n der R u f n a m e n z u e x i s t i e r e n . - D i e N a m e n der l e t z t e n 

G e n e r a t i o n e n v o n R A T N A B Ä J A S u n m i t t e l b a r e n V o r f a h r e n s i n d n a c h dessen A n g a b e 
ergänzt. 

2 7 E b e n f a l l s s c h o n i n Devanägar l ; z u r D a t i e r u n g s. A n m . 30. - F r e i e r R a u m 
z w i s c h e n den Blättern m i t N a m e n i s t d u r c h Früchte u n d ( k a u m n o c h e r k e n n b a r e ) 
P a p a g e i e n ausgefüllt. 
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- Rechts vor dem H a u s i n der l inken unteren E c k e : eine offensichtlich korrigier
t e 2 8 Darste l lung ßivas, i m padmäsana auf einem Tigerfe l l , die H a n d i n abhaya-
mudrä erhoben. 
- L i n k s von dem H a u s i n der rechten unteren E c k e : zwei männliche Personen, 
wohl den S tammvater U H L Ä S A und seinen B r u d e r Ä H L Ä S A darstellend, i m 
Gespräch m i t einer dr i t ten Person rechts von ihnen, anscheinend einem Mal la -
könig. A l l e drei sitzen auf farbigen Teppichen oder Tüchern. Die beiden Brüder 
tragen ein rotes bzw. graues Obergewand - das rote ist deutlich ein caubandhi29 

- m i t Gürtel u m die Leibesmitte , ferner rote tellerförmige Hüte, wie sie für die 
Mallazeit typ isch sind. Die Gestalt rechts von ihnen trägt weiße Gewänder - ein 
weißes caubandhi mi t roter Bor te und den lose fallenden Fal tenrock der 
Mallazeit , - einen weißen T u r b a n , goldenen Schmuck (Ohrringe, eine große 
Halsket te und Armbänder an beiden Handgelenken). 
- I n der rechten unteren E c k e , i n Höhe des Hausdaches : vier Männer auf 
bunten Teppichen oder Tüchern. Die beiden l inks i n roter bzw. weißer 
caubandhi, m i t roten Gürteln u n d Tellernüten; der dritte von l inks wohl m i t 
nacktem Oberkörper u n d H a l s k e t t e ; der vierte wiederum m i t caubandhi. 
R A T N A R Ä J A S A R M Ä hält die v ier Gestalten für eine Darste l lung der personifi
zierten v ier Veden. 
- I n der l inken oberen E c k e : eine k a u m noch z u erkennende Darste l lung von 
Visnu, auf $esa liegend, z u seinen Füßen Laksmi und über i h m , auf dem Lotos 
sitzend, Brahma m i t v ier Gesichtern. 
- I n der rechten oberen E c k e ein dreiköpfiger Gott m i t v ier A r m e n , auf einem 
F e l l sitzend. Die At t r ibute i n seinen Händen sind nicht mehr z u erkennen. 

Die Unterschiede zwischen beiden Versionen (s. A n m . zu Abb . 3 ) sind z . T . 
beträchtlich. Nach R A T N A R Ä J A SARMÄ soll P von L kopiert worden sein, und 
nicht etwa L nach der Vorlage von P hergestellt worden sein, wie m a n 
billigerweise annehmen könnte. Die T r a d i t i o n R A T N A R Ä J A S läßt sich anhand 
eines Vergleichs von L u n d P bestätigen. Neben kleineren Unterschieden , 3 0 

2 8 U m r i s s e e iner z u e r s t g e m a l t e n G e s t a l t s i n d i m O r i g i n a l n o c h s chemenha f t z u 
e r k e n n e n . 

2 9 D a s bis f a s t z u den K n i e n re i chende H e m d der n e p a l i s c h e n N a t i o n a l t r a c h t , 
über d e m heute eine europäisch zugeschn i t tene J a c k e getragen w i r d ; die B e z e i c h 
n u n g s t a m m t w o h l v o n d e n v i e r S t e l l e n , a n denen das H e m d m i t den be iden 
S c h l e i f e n z u s a m m e n g e b u n d e n i s t . 

3 0 D i e D i s k r e p a n z e n erklären s i c h l e i c h t : Zunächst e i n m a l i s t i n P i n der 2 1 / 2 2 . 
G e n e r a t i o n v i e l n a c h g e t r a g e n w o r d e n , w a s i n L n o c h f e h l t (e ingetragen n u r b is z u r 
1 9 . G e n e r a t i o n , d .h . e t w a Y U G Ä D I ( 2 4 7 ) ; andererse i t s s i n d einige N a m e n der 1 3 . 
G e n e r a t i o n ( 1 7 3 - 1 8 3 ) so u n d e u t l i c h geworden , daß sie i n P n i c h t m e h r k o p i e r t 
w e r d e n k o n n t e n , - oder diese v o n R A T N A R Ä J A a u s gesehen wei tab l iegende L i n i e 
w u r d e vernachlässigt. - L i s t o f f ens i cht l i ch z u r Z e i t des Großvaters v o n R A T N A R Ä J A 
( A M R T T A / A N A N T A K T J M Ä R A , 2 4 0 ) g e m a l t w o r d e n , a ls dessen erster S o h n s chon 
geboren w a r . D i e s e G e n e r a t i o n ( 1 9 . ) s che in t g le i chze i t ig m i t der v o n 2 5 0 - 2 5 9 , der 
Söhne des H E R Ä N A N D A N A ( 2 4 1 , 1 9 . G e n . ) , d a diese i n L bere i ts e ingetragen s i n d u n d 
dessen N a c h k o m m e n heute bere i ts die 2 4 . G e n e r a t i o n b i l d e n , gegenüber der 2 1 . bei 
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besonders i n der Ausführlichkeit der Darste l lung der letzten Generationen, 
weicht P nämlich i n der Af f i l iat ion des V I S N U (Abb. 3, No . 56), eines d irekten 
Vorfahren von R A T N A R Ä J A , bedeutend von L a b : Während V I S N U (56) i n P der 
Sohn von I N D R A (38) ist und daneben ein anderer V I S N U (23), der Sohn des 
B H Ä S K A R A (16), exist iert , der ohne Nachkommen geblieben ist , läßt L die 
gesamte L i n i e von R A T N A R Ä J A S Vorfahren über V I R A (129) und V I S N U (56) 
d irekt auf C H A T R A (10) zurückgehen (oder über dessen Sohn B H Ä S K A R A (5) , was 
i n L nicht deutlich zu sehen is t . V I S N U (23) und V I S N U (56) s ind beim Kop ieren 
also verwechselt worden, und das ist nur bei L als Vorlage möglich gewesen, da 
nur hier beide V I S N U nahe beieinander erscheinen. I n P , das gegenüber L j a 
seitenverkehrt und z . T . ganz anders angeordnet is t , finden sich beide V I S N U i n 
ganz verschiedenen Te i l en des B l a t t e s . 

Der Generationsabstand zwischen U H L Ä S A und R A T N A R Ä J A verringert sich 
damit u m zwei Generationen: R A T N A R Ä J A repräsentiert die 18. Generation der 
F a m i l i e i n Nepal . A n der Wahrscheinl i chkei t des D a t u m s für U H L Ä S A S T o d 
ändert sich dadurch nicht v i e l . 

N u n bewahrt die Räjopädhyäya-Yamilie aber auf einem separaten B l a t t 
Papier , das aus einem Thyäsaphu31 kopiert sein soll , aber ebenfalls bereits i n 
Devanägari geschrieben ist , ein weiteres D a t u m für einen ihrer V o r f a h r e n : E s soll 
sich u m V I R A (129), den Nachkommen U H L Ä S A S i n der 11 . , bzw. n u n eher i n der 
9. Generation, handeln. E r soll zur Zeit von König P R Ä N A M A L L A i m J a h r e N . S . 
663 (1543 n.) Minister gewesen sein. Histor isch gesehen ist das möglich, da 
P R Ä N A M A L L A 1519-47 regierte. E s k a n n sich aber bei V I R A nicht u m einen 
Vorfahren von R A T N A R Ä J A gehandelt haben, da U H L Ä S A , der 9 Generationen, 
also r u n d 200 J a h r e , vor U H L Ä S A gelebt haben müßte, i m J a h r e 1576 starb , 
wenig n a c h V I R A also. 

Würde m a n V I R A S D a t u m als korrekt ansehen u n d wäre er m i t V I R A (129) zu 
identifizieren, hätte U H L Ä S A u m 1350 n . leben müssen. D a m i t aber gelangt m a n 
i n eine Zeit , für die von vielen Quellen die Einführung des Talejukultes i n Nepal 
berichtet w i r d , wobei die Fami l i entrad i t i on nach U H L Ä S A eine Ro l l e gespielt 
haben s o l l 3 2 . 

den Söhnen R A T N A R Ä J A S . - I n A b b . 3 ( A n m e r k u n g e n ) s i n d a l l e A b w e i c h u n g e n 
angegeben. 

3 1 Newär i : gefaltetes {thyä) B u c h {saphu), für die i n N e p a l häufigen, a u f V o r d e r -
u n d Rücksei te beschr iebenen Fal tbücher a u s s t a r k e m , oft P a p p e ähnelndem e i n h e i 
m i s c h e n P a p i e r . S ie e n t h a l t e n m e i s t r i t u e l l e T e x t e u n d s i n d oft v o n v i e l e n G e n e r a t i o 
n e n e iner F a m i l i e b e n u t z t u n d m i t zusätzlichen T e x t e n ( S t o t r a s u.a.) ergänzt 
w o r d e n , w o i m m e r es n o c h P l a t z gab. I n i h n e n finden s i c h häufig h i s t o r i s che 
A n g a b e n (s. R E G M I , P t . I I I , I V für B e i s p i e l e dieses G e n r e s ) . 

3 2 W a s w o h l a u f g r u n d der vor l i egenden D a t e n d a h i n g e h e n d z u m o d i f i z i e r e n i s t , 
daß die R Ä J O P Ä D H Y Ä Y A - F a m i l i e n i c h t be i der Einführung, w o h l aber be i der 
V e r e h r u n g der Gött in eine bedeutende R o l l e sp ie l te . 
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I I I 

Taleju Bhaväni ( V a r i a n t e n : Tulajä, Tuljä, Turyä)33 war die Familiengöttin 
(kuladevatä)M der Mallakönige und w i r d auch jetzt als die der Shah-Dynast ie 
verehrt . Über die Einführung ihres K u l t e s i n Nepal liegen zahlreiche voneinan
der abweichende historische Zeugnisse und Legenden 3 5 vor. Die geläufigste 
F o r m der Legende ist wohl die i m Folgenden aus einem Zeitungsartikel von C. 
B . S H R E S T H A z i t i e r te 3 6 . D a n a c h hatte zunächst der Götterkönig Indra von &iva 
ein silbernes Kästchen bekommen, das m i t einigen ,mystischen Zeichen' ver
sehen w a r und Yantrakar genannt wurde. E s repräsentierte die Muttergöttin 
Taleju Bhaväni. Indra verlor es an Rävana und der wiederum i m K a m p f u m die 
Wiedergewinnung Sitäs an Räma, i n dessen L i n i e es blieb, bis Taleju einem 
seiner Nachkommen i m T r a u m erschien und befahl, es i n den Fluß Sürya31 z u 
werfen. S H R E S T H A fährt f o r t : 3 8 

" A f t e r m a n y years K i n g H A R I S I N G H D E V A o n the line of Ranis posterity saw 
the same lady i n his dream and asked h i m to take the holy casket from under 
the surface of the watery bed to be located b y some black bee hovering over i t , 
and take i t from there to the north east direction. So H A R I S I N G H D E V carried 
the holy casket to a forest where M A Y A V T , the paramour of the queen's maid , 
bui l t the fortified t own of S imarangarh. After some years again, at the wish of 
the mother goddess she was taken to B h a k t a p u r . Such was the power of the 
Mother Goddess that the people quietly made over the palace and even the 
throne to H A R S I N G H D E V . H e established the Mother Goddess i n a temple i n his 
palace compound i n 1 3 2 4 . I n K a t h m a n d u Taleju was installed b y K i n g R A T N A 
M A L L A i n the northern side of his Palace. I n L a l i t p u r Taleju was installed b y 

3 3 D i e ursprüngliche F o r m dürfte Tulajä gewesen s e i n : G e h t m a n d a v o n a u s , so 
erklären s i c h die V a r i a n t e n Turyä, Tuljä d u r c h den i n der S c h r e i b u n g v o n NewärJ-
W ö r t e r n häufigen W e c h s e l v o n r/l, y/j A u s Tulyä k o n n t e i m Newäri *Tule w e r d e n (-
ya- > e i n heut iger A u s s p r a c h e ) , -ju i s t H o n o r a t i v s u f f i x (cf. N e p a l i -jyü, H i n d i - ji; s. 
aber a u c h J Ö R G E N S E N , A Dictionary of the Classical Newäri, K o p e n h a g e n 1936, p . 
8 ) . Z u e iner ursprünglichen F o r m Tulajä s t i m m t a u c h der N a m e der S t a d t Tul jäpur 
i n Mahärästra nordöstl ich S h o l a p u r (so s c h r e i b t : I n t e r n a t i o n a l M a p of the W o r l d , 
Sheet B o m b a y , Ser . 1 3 0 1 , Sheet N E - 4 3 , W a r Off ice & A i r M i n i s t r y 1 9 5 3 ; R E G M I , op. 
cit. P t . I I 593 g ib t Tula jäpura a n ) . D o r t w u r d e Tulajä s te ts v e r e h r t ( L i t . be i R E G M I , 

I I 593) . 
3 1 S . R E G M I , op. cit. P t . I I 592ff . 
3 5 Ausführl ich : W R I G H T , History of Nepal, p. 174ff. ( r e p r i n t K a t h m a n d u , A n t i 

q u a t e d B o o k P u b l i s h e r s , 1 9 7 2 ) ; e t w a s a b w e i c h e n d , u n d ausführlicher: L I L Ä B H A K T A 

M T J N A M K A R M I , Mollakälin Nepal, K a t h m a n d u 1968, p. 8 -12 ( i n Nepä l i ) ; cf. a u c h M . 
M . A N D E R S O N , The Festivals of Nepal, L o n d o n 1 9 7 1 , p. 143, 132f . 135, 147, 149. 
Über die Navadurgäs (die ab G U N A K Ä M A D E V A S Z e i t , d .h . 1187 -95 n . C h r . , v e r e h r t 
w o r d e n se in so l len) , s. M T J N A M K A R M T , op. cit. p . 2 3 - 2 5 . 

3 6 T h e R i s i n g N e p a l , v o m 4. 4. 1975 ( S u p p l e m e n t b l a t t , S . 1) 
3 7 O f f e n s i c h t l i c h die S a r a y u ( S a r j u ) w e s t l . v o n A y o d h y ä : diese Flüsse ändern 

häufig i h r e n L a u f , s. R . L . S I N G H , India, A regional Geography, V a r a n a s i 1 9 7 1 , p 
194f . 

3 8 H i e r ohne Änderungen wiedergegeben. 
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S I D D H I N A R S I N G H M A L L A . I n the course of t ime a l l the Mal la kings of their 
kingdoms made Taleju as their f ami ly goddess. . . . H e r worship is performed on 
the n inth day of Durga Puja w i t h a great solemnity and sacrifice of buffaloes 
and goats. Kumari, the L i v i n g Goddess, is the embodiment of the Mother 
Goddess." 

Die erste Nennung von Taleju erfolgt nach R E G M I 3 9 aber erst durch 
V i S V AM A L L A ( 1 5 4 7 - 6 0 ) i n B h a k t a p u r , durch P R A T Ä P A M A L L A ( 1 6 4 1 - 7 4 ) i n K a t h -
mandu und durch SIDDHOSTARASIMHAMALLA ( 1 6 2 0 - 6 1 ) i n Pätan. D a v o n ab
weichend führt R E G M I noch eine Überlieferung an , nach der S O M A S E K H A R A , ein 
südindischer Brahmane , bereits zur Zeit von König R A T N A M A L L A ( 1 4 8 2 - 1 5 2 0 ) 
den Taleju-Tempel (von K a t h m a n d u ) erbaut haben s o l l 4 0 . 

N u n ist i n der von R E G M I übersetzten Stelle aus der Gopälavamsävaii,41 der 
einzigen i n etwa zeitgenössischen nepalischen Quelle über die F l u c h t König 
H A R A S I M H A ' S von T i r h u t , aber gar nicht die Rede von der Einführung des 
Talejukultes durch diesen: Vie lmehr starb H A R A S I M H A fernab des K a t h m a n d u -
Tales i n Tinpätän ( S i n d h u l i - D i s t r . ) 4 2 . Anders dagegen k a n n es sich m i t den 
zahlreichen B r a h m a n e n verhalten haben, die zur gleichen Zeit , u m 1 3 2 5 n . Chr . , 
wegen der Eroberung T i r h u t s durch die Moslems das L a n d verließen u n d sich 
i n Nepal ansiedelten 4 3 : ihre Anwesenheit zeigt sich nicht nur an alten, von ihnen 
geschriebenen oder mitgebrachten Handschri f ten , sondern auch an den N a m e n 
der brahmanischen Lehrer und Berater e twa von J A Y A S T H I T I M A L L A (um 1 3 8 0 ) : 
K I R T I N I T H A U P Ä D H Y Ä Y A K Ä N Y A K U B Y A , RAGHTTNÄTHA J H Ä M A I T H I L I , 
S R I N Ä T H A B H A T T A , M A H L N Ä T H A B H A T T A , R Ä M A N Ä T H A J H Ä , 4 4 S I V A D Ä S A 
U P Ä D H Y Ä Y A , D V T J A R Ä J A U P Ä D H Y Ä Y A 4 5 . Dies s ind z . T . typische N a m e n aus 
Mithilä und T i r h u t . M a n w i r d sicher nicht fehlgehen, Neuankömmlingen wie 
diesen die Einführung des K u l t u s aus Mithilä zuzuschreiben, wo er immer s tark 
verbreitet w a r 4 6 . - D ie folgenden Slokas aus der i n R A T N A R Ä J A SARMÄS F a m i l i e 

3 9 R E G M I , op. cit. P t . I I 594. 
4 0 R E G M I , I I 33. 
4 1 R E G M I I 276 f . , aus Gopälavamsävaii f o l . 4 6 a - b ; z u d i esem T e x t s iehe B E N D A L L , 

i n : H A R A P R A S A D S Ä S T R T , A Catalogue of Palm Leaf and Select Paper Manuscripts 
belonging to the Bir Library, Nepal. C a l c u t t a 1905, p . I f f . u n d R E G M I , op. cit. P t . I p . 
23ff . 

4 2 M s . ( l a u t R E G M I ) Timpätasa (Newär i -Lokat iv ) ; M a p of t h e W o r l d , S h e e t B i h a r 
(No . 1301 X N G 45 ) , A r m y M a p S e r v i c e , W a s h i n g t o n 1965 h a t a u f c a . 86° 4' östl . 
Länge / 27° 15' nördl . B r e i t e : T inpätän , a m Südhang des Mahäbhärat L e k h , e t w a 
18 k m südöstl . v o n S i n d h u l i G a r h i . I n 'Dolakhä ko Aitihäsik Eüprekhä (s. A n m . 83) 
lesen die A u t o r e n : T inpätän. 

4 3 R E G M I op. cit. I p. 2 9 4 f . ; d u r c h die militärischen Einfälle a u s T i r h u t N . S . 4 1 1 
(1291 n . ) u n d 431 (1311 n . ) , die n u r wenige T a g e währten, i s t w o h l k e i n d e r a r t i g e r 
Einfluß a n z u n e h m e n . ( Q u e l l e : Kaisar Vamsävali f o l . 10, bei R E G M I P t . I I I p . 161) . 

4 4 R E G M I , P t . I p . 641 m i t L i t e r a t u r ; W R I G H T p . 183. 
4 5 R E G M I P t . I p. 3 6 7 ; s. Gopälavamsävaii f o l . 4 8 a , 4 9 a ( J a h r N . S . 500 = 1380 n . 

C h r . ) ; a u f den N a m e n D V I J A - R Ä J A (cf. U H L Ä S A R Ä J A e tc . ) d a r f w o h l n i c h t v i e l 
gegeben w e r d e n ; z u uhläsa/ohläsa i m T e x t s.o. A n m . 22. 

4 6 S . R E G M I , P t . I I p . 593 m i t L i t e r a t u r . 
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aufbewahrten Erzählung über die A n k u n f t der Tulaja scheinen das zu bestäti
gen. 

I V 

Diese 42 Slokas , betitelt ,Turyägamanakatha' („Erzählung von der A n k u n f t 
der Turyä") finden sich i n einem dicken, mehrere hundert Seiten umfassenden 
Sammelband. E s handelt sich dabei u m ein a m K o p f der Blätter zusammen
gebundenes B u c h von dünnen Blättern nepalischen Papiers , die mi t T i n t e i n 
Devanägari beschrieben sind. E s enthält allerlei Paddhatis u n d Prayogas. Die 
Kathä findet sich dar in unvermitte l t vor einer Balivaisvadevapancayajnavidhi, 
auf fol. 49 des Bandes . D a nicht i n Newärilipi geschrieben, dürfte sie i m letzten 
J a h r h u n d e r t kopiert worden sein. Le ider sind bei der Abschri f t von einem zu 
postulierenden Newärilipi-Original zahlreiche Fehler gemacht worden ; 4 7 auch 
scheint der T e x t bereits seit Langem nicht überall r icht ig überliefert worden zu 
se in ; viel leicht wurde er sogar nicht immer der G r a m m a t i k folgend verfaßt 4 8 . 

D a zur Zeit nur diese eine H a n d s c h r i f t 4 9 der Kathä vorliegt, sollen i m 
Folgenden nur die historisch und religionsgeschichtlich interessanten Passagen 
zit iert werden; auch diese sind nicht überall verständlich. 

N a c h einer E i n l e i t u n g , die weitgehend zu S H R E S T H A S o.a. A r t i k e l s t i m m t , 5 0 -
Taleju w i r d nach der Besiegung Rävanas von Räma u n d seinen Nachkommen i n 
Ayodhyä verehrt , nach Turyäpura, 5 1 H a m s a p u r a 5 2 und dann nach Nagarapuri 
gebracht. E i n e r von Rämas Nachkommen w i r d nach dem Tode seines Vaters 

4 7 So z . B . -ty- für w o h l ursprüngliches -bhy (beide L i g a t u r e n s i n d e inander i n der 
Newärischrift ähnl i ch ) ; devittäm ( S l o k a 2 5 a ) s t a t t devln täm ( L i g a t u r e n ähnl ich) ; 
vajrajus s t a t t vavajrus ( S l o k a 3 5 b ) ; nayatyutkä ( S l o k a 37c ) s t a t t nayety uktvä; 
sämito ( 3 6 b ) s t a t t mämito; Dadriksetre s t a t t w a h r s c h e i n l i c h Badriksetre; kujätirais 
s t a t t kujätiyais (18d) . 

4 8 D e u t l i c h : mrta punah 1 7 d ( S a n d h i ) , ebenso Brhanmalla drti0 ( S a n d h i ) ; *mrtäh 
1 6 d ; putram: yutah 1 9 c d ; atiguptam: F e m . Turyä 2 1 b ; I m p e r a t i v S g . naya für P I . 
nayata 3 6 a , 3 8 a , 4 0 d ; - V e r s c h r e i b u n g e n w o h l : abhuta s t a t t adbhuta 2 0 b , daubhärya 
s t a t t saubhägya 2 0 c ; Newärl -Einf luß : Sinduri0 s t a t t Sindhuli0 (r/l); Räga-, Räja-,: 
Räya- ( ? ) 1 4 b , 1 6 a ; Turyyäpuram 3 b (wo n a c h d e m Versmaß s chon bei der 
K o m p o s i t i o n e in Tulajäpuram unmögl ich gewesen i s t ! ) . 

4 9 V i e l l e i c h t ge l ingt es n o c h , das O r i g i n a l aus f ind ig z u m a c h e n , v o n d e m die K a t h ä 
abgeschr ieben w u r d e oder eine längere V e r s i o n a u f z u f i n d e n : R A T N A B Ä J A b ehaupte t , 
die vor l iegende Erzählung sei gekürzt . - K e i n M s . i n den N a t . A r c h i v e s of N e p a l , 
( früher: B i r L i b r a r y ) . 

5 0 N e u i s t h i e r : Räma so l l zunächst 3 J a h r e i n Karnätaka gelebt h a b e n , bevor er 
n a c h A y o d h y ä zog. S e i n S o h n Kusa so l l Taleju n a c h Turyäpura gebracht h a b e n ( in 
Mahärästra, s.o. A n m . 33) . Später sol l er sie aus F u r c h t v o r den Yavanas i n die 
Sürya-Gangä gewor fen h a b e n , s.o. A n m . 37. F e r n e r so l l er den Sonadrava besiegt 
h a b e n ( ?) . 

5 1 S.o. A n m . 33. 
52 Hamsapura i s t w o h l i d e n t i s c h m i t H a m s a t l r t h a , s. K A N E , History of Dharma-

sästra, V o l . I V , p . 7 5 5 : H a m s a t l r t h a N o . B a n der Narmadä (wegen der Erwähnung 
v o n Turyäpura dürfte diese Möglichkeit näher l iegen a ls A be i Gayä oder C b e i 
Sälagräma i m Himälaya ) . 
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geboren, zieht nach seiner I n i t i a t i o n m i t seinem L e h r e r nach Benares , 
B a d r i k s e t r a 5 3 und H a r i h a r a k s e t r a , 5 4 worauf sein L e h r e r ( ? ) s t i r b t : 

Käsyäm vai tena cänltä Badriksetre53 tatas tatah \ 
tato Hariharaksetre dinäni sapta cävasat55 / / 1 3 / / 
pancatvam agamat atra vihäya Räjamallakam j 

„Von i h m (wurde die Göttin) nach Käsi geführt, daraufhin nach Badrinäth, 
dann hielt m a n sich sieben Tage i n H a r i h a r a k s e t r a auf. D a ging (der L e h r e r / 
die Mutter? ) zur Auflösung des Körpers i n seine fünf Bestandtei le (starb er/ 
sie) u n d ließ R Ä J A M A L L A K A zurück." 

H i e r t r i t t der Name des Schülers z u m ersten M a l i n der Erzählung auf : 
R Ä J A M A L L A K A , was viele Möglichkeiten der Verknüpfung m i t bekannten D y 
nastien m i t sich bringt, die auch durch die Nennung von R Ä J A M A L L A S N a c h 
kommen nicht eingeschränkt werden: 

Rägamallasya puträs ca Nägasya56 suvarnakah56/ 
abhavan tatra sarve te mrtähhl kälasya yogatah / / 1 6 / / 
Nägamallasya putras ca Brhanmalla58 rtirn58 itah58/ 
tenänitä ca janake so 5 9 pitä tatra mrtah60 punah / / 1 7 / / 
tatputro Hamsamallas ca mahäduhkhena samyutah / 
uväsa bahukalam ca kujätiyais61 ca duhkhitah / / 1 8 / / 

„Die Söhne des R Ä G A M A L L A u n d die aus guter K a s t e stammenden des N Ä G A -
(MALLA) starben dort alle aufgrund der ( W i r k u n g der) Zeit . U n d Brhanmalla, der 
Sohn des N Ä G A M A L L A , geriet ins Unglück. A l s (Taleju) v on i h m z u seinem V a t e r 

5 3 T H Ä K T T B L Ä L M Ä N A N D H A B , cf . u n t e n A n m . 94, d e n k t a n Badr inäth i m H i m ä l a y a 
( G a r h w a l , U t t a r P r a d e s h ) . - M s . Dadriksetre. 

5 4 S o n e p u r a m Zusammenf luß v o n G a n d a k i u n d Gahgä, s. K A N E , History of 
Dharmasästra, V o l . I V p . 755 s .v . H a r i h a r a k s e t r a . 

5 5 I s t die M u t t e r oder der L e h r e r geme int ? D a i m fo lgenden V e r s der L e h r e r n o c h 
e i n m a l g e n a n n t w i r d , v i e l l . die M u t t e r . 

56 nägas ca suvarnakah „ d i e a u s guter K a s t e s t a m m e n d e n (Söhne R Ä J A M A L L A S 
u n d (se in S o h n ) N Ä G A ' ; oder : nägasya suvarnakah „ d i e a u s guter K a s t e s t a m m e n d e n 
(Söhne) v o n N Ä G A ( - M A L L A ) " . E i n D a t i v nägäya, so w i e i h n die H s . b i e te t , e r s c h e i n t 
h i e r s innlos . - F a l l s suvarnaka- h i e r E i g e n n a m e se in so l l te , i s t der a u s späten ( ! ) 
C h r o n i k e n u n d I n s c h r i f t e n b e k a n n t e S U V A B N A M A L L A ( S . R E G M I , op. cit. I I 2 0 4 - 2 0 6 , 
M U N A M K A B M I , op. cit. p . 23f f . ) z u v e r g l e i c h e n . - O b Nägäya (Ms . ) aus Nänya 
v e r l e s e n ? C f . N Ä N Y A D E V A v o n T i r h u t . 

5 7 Z u e r w a r t e n mrtäh gegenüber mrta der H s . ; e i n K o m p o s i t u m mrta-käla- i s t h i e r 
w e n i g s i n n v o l l . 

58 brhanmalla drtiritah M s . ; w o h l z u l e s e n : Brhanmalla rtim itah „ B r h a n m a l l a 
ger iet ins U n g l ü c k " . D a b e i wäre der S a n d h i v o n °malla r i c h t i g ; e ine V e r l e s u n g r- < 
dr läßt s i c h mögl i ch m a c h e n . 

5 9 So M s . ; ,doppelter S a n d h i ' a u s sa + u oder f a l s c h für sa v o r K o n s o n a n t ? 
6 0 M s . mrta. 
6 1 kujätiraiä M s . ; e ine V e r l e s u n g ya > ra l iegt i n e i n e m Newäril ipi-Original näher 

a ls i n Devanägär l : w e n n kujätlyaii z u lesen , d a n n i s t S l o k a c v o n d z u t r e n n e n (s . 
Übersetzung) , d a vas n i c h t m i t d e m I n s t r . v e r b u n d e n i s t , m i t A u s n a h m e eines 
u n k l a r e n F a l l e s (s. P W ) 



170 M I C H A E L W I T Z E L 

gebracht worden war , starb wiederum dort der Vater . Dessen mi t großem 
Schmerz geschlagener Sohn H A M S A M A L L A wohnte (da) lange Zeit , gepeinigt von 
L e u t e n niederer K a s t e . " 

Versucht m a n , die hier auftretenden Namen i n das existierende Wissen von 
der dynastischen Geschichte Nepals und Nordindiens einzuordnen, so könnte 
m a n zunächst an R Ä Y A M A L L A , 6 2 den König von B h a k t a p u r ( 1 4 8 2 - 1 5 0 5 ) , den
ken. Dafür würde auch sprechen, daß i n den späteren Chroniken ein S U V A -
R N A M A L L A anstelle von B H U V A N A M A L L A als R A Y A M A L L A S Sohn erscheint. Al le 
anderen o.a. Namen sind jedoch i n der Malladynastie nicht vertreten, und es 
muß unerklärlich bleiben, w a r u m diese Mallas bereits jetzt i n der Kathä 
genannt werden, und nicht erst nach H A R A S I M H A , dessen entfernte Nachkom
men die nepalischen Könige J A Y A S T H I T I M A L L A und R Ä Y A M A L L A sein sol len 6 3 . 

D a die i n S l . 1 6 - 1 8 genannten Mallas Vorfahren von H A R A S I M H A sein müssen, 
k a n n m a n geneigt sein, den i n der GopälavamSävali genannten R Ä J A D E V A 6 4 (geb. 
1 2 2 8 , gest. 1 2 4 9 ) , einen Sohn des J A G A D A N E K A M A L L A , m i t dem R Ä J A M A L L A K A 
der Slokas z u identifizieren. Dessen kinderloser S o h n 6 5 regierte N . S . 3 9 4 — 4 3 1 
( 1 2 7 4 - 1 3 1 0 ) i n Nepal . V o n N Ä G A - , B R H A D - , A N A N T A M A L L A und H A M S A M A L L A 
w i r d aber ebenfalls nichts berichtet. Zudem sind diese Mallas nach den Chroniken 
nicht m i t H A R A S I M H A verwandt und regierten bereits i n Nepal , als H a r a s i m h a 
und dessen Vorfahren noch i m T e r a i bzw. angeblich i n Ayodhyä lebten. N u n 
w i r d H A R A S I M H A tradit ionel l aber auch auf N Ä N Y A D E V A von T i r h u t aus der 
Karnäta-Djnsisüe zurückgeführt. Dessen B r u d e r oder Sohn ist ein M A L L A D E -
V A , 6 6 der von den späteren Chroniken nicht als König bezeichnet w i r d . Mit 
( R Ä J A ) M A L L A D E V A könnte demnach viel leicht eine ab Beginn des 1 2 . J h t . 
abzweigende Seitenlinie der Karnätas begonnen haben, auf die dann H A R A S I M H A 
zurückgehen könnte, fal ls dieser T e i l der Kathä schon Geschichte und nicht nur 
Legende is t . Die n u n folgenden Ölokas jedenfalls scheinen der historischen 
W i r k l i c h k e i t recht nahe z u stehen. 

E s w i r d dort ohne Übergang berichtet, daß Tulajä am Ufer der Kamalä, also 
i n Mithilä/Tirhut, von H A R A S I M H A verehrt wurde ; dessen Hauptstadt dort war 
Simanagara (Simraon) , das heutige S i r h a 6 7 . 

6 2 S . R E G M I , P t . I p . 452f f . , P t . I I p. 204 f f . ; z u m W e c h s e l v o n y/r/g i m Newäri cf. 
A n m . 48. 

6 3 W e n n m a n n i c h t U m s t e l l u n g v o n V e r s e n a n n e h m e n w i l l . 
6 4 S . R E G M I , P t . I p . 230. 
6 5 S . R E G M I , P t . I p . 2 4 3 ; A N A N T A M A I L A s che in t ke ine Söhne gehabt z u h a b e n . 
6 6 S . R E G M I , P t . I p . 260. 
6 7 „ G r e n z s t a d t " , d a a m nördl ichen R a n d der besiedelten T ie febene , berei ts 

z w i s c h e n z w e i D s c h u n g e l s t r e i f e n (s. A n m . 72) gelegen; der Sage n a c h v o n e i n e m 
D ä m o n i n e iner N a c h t e r b a u t , aber n i c h t ganz fert iggeste l l t (s. M Ü N A M K A R M I , op. cit. 
p. 10, W R I G H T , op. cit. p . 1 7 5 ) ; desha lb w i r d S i m r a o n g a r h (heute S i r h a , k n a p p 
nördl ich der i n d . G r e n z e , c a . 30 k m östlich v o n J a n a k p u r gelegen) v o n den N e w a r s 
simadhahnigu garh , , i m v o l l endete B e f e s t i g u n g " g e n a n n t . Z u S i m r a o n s. j e t z t a u c h T . 
O. B a l l i n g e r , K a i l a s h I , 3 (1975) K a t h m a n d u , p . 1 8 0 - 1 8 5 , m . L i t e r a t u r . 
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Kamaläyä naditire68 sthäpayäm äsa täm mudä / 
Maithili nagari yatra Bhairavesvarasamyutä / / 1 9 / / 
putram vai Harisimhäkhyam abhutabhärsayäyutah /69

;
70 

deäasya saubhägyavaAäc71 Citayävanasamjnake72 / / 2 0 / / 
jagäma täm grhitvä vai atiguptäm73 athäkarot / 
tatra goptum asakyatvät7i Simanagaranämake / / 2 1 / / 
vane tatra cakäräsu 

„Er ( H A M S A M A L L A ? ) stellte die (Göttin) m i t Freude a m Ufer des Flusses 
Kamalä (rituel l ) auf, wo (sich die Haupt ) s tadt von Mithilä (befindet), die m i t 
Bhairavesvara verbundene. D e n H A K I S I M H A genannten Sohn, versehen m i t 
wunderbarer K r a f t ( ? ) - A u f den W u n s c h für das Wohlergehen des Landes h i n 
ging er ( H A R A S I M H A ? ) i n den als Citayä-Wald bekannten (Wald ) , n a h m die 
(Göttin) und bereitete i h r darüberhinaus weitreichenden Schutz . W e i l er sie 
dort, i n der (Stadt) m i t Namen Simanagara nicht schützen konnte, t a t er das 
dort schnell i m W a l d . " 

E i n Astrologe sagt i h m Unglück voraus und tatsächlich greifen nach einiger 
Zeit Feinde, gemeint ist der Türkensultan G H I Y A S ÜD D I N von D e l h i ( 1 3 2 0 - 2 5 ) , an . 

kimcit75 käle gate tatra vairibhir76 durgam agrahit / / 2 3 / / 
tasmäd räjä samägrhya devigurupurohitän77 

jyotirvidam ca sa grhya78 paläyanam athäkarot 1124/1 
vane gatvä tu devim täm79 prärthayäm äsa duhkhatah j 

68 Kamaläyä naditire: h e u t e K a m l ä - n a d l g e n a n n t . D e r Fluß k o m m t a u s d e m 
Mahäbhärat -Lekh u n d fließt a n S i m r a o n v o r b e i n a c h Süden. 

69 abhutabhärsayä M s . ; w i e i s t S l . 20 ab z u k o n s t r u i e r e n ? - *adbhuta- z u v e r b e s 
s e r n ? - z u bhärsayä cf . bhärsya- n . ,ungestüme K r a f t ' (ä/s w e c h s e l n : cf . A n m . 7 4 ) ; 
mögl . a u c h värsa- (bh/v w e c h s e l n ) , aber S i n n ? 

7 0 W i e z u k o n s t r u i e r e n : putram . . . yutah ? 
7 1 daubhäryavasäc M s . ; z u lesen saubhägya-vasäc „ au f den W u n s c h n a c h d e m 

W o h l e r g e h e n (des L a n d e s ) h i n " ; i n daubhärya- e i n verdorbenes dvibhärya z u sehen 
i s t n a c h d e m K o n t e x t n i c h t a n g e b r a c h t , se lbst w e n n i n 19b bhäryayä gelesen w e r d e n 
könnte . 

72 citapävanasamjnake M s . ( e v t l . citayä0 z u l esen ) . W e n n Citapä/Citayä h i e r 
E i g e n n a m e i s t (cf. para l l e l e s Simanagaranämake i n S l . 21 d) so läßt s i c h beng . or. 
citä, nep . cituwä, (aber M a i t h i l i cittä) , L e o p a r d ' v e r g l e i c h e n (cf. a u c h Newärl citä-
dhum , L e o p a r d ' , citäli ,gefleckte A n t i l o p e ' ) , s. T U R N E R , A Comparative Dietionary of 
the Indo-Aryan Languages, L o n d o n 1966, N o . 4804. Z u der A u f f a s s u n g a l s Gitapä/yä-
vana-samjnake s t i m m t a u c h , daß S i m r a o n z w i s c h e n z w e i S t r e i f e n v o n D s c h u n g e l 
w a l d l i e g t : e i n e m (heute) c a . 1 k m b r e i t e n Waldgürte l i m Süden u n d e i n e m e t w a 
8 k m (cär kos ko ban) b r e i t e n i m N o r d e n (s . R E G M I , P t . I p . 292.) - E i n e z w e i t e , 
weniger ansprechende Mögl ichkeit i s t , z u v e r b e s s e r n : citta-pävana-samjnake „ m i t 
Z u s t i m m u n g für die beabs i cht ig te R e i n i g u n g " . 7 3 atiguptäm M s . 

74 asakyatvät M s . ; i n der S c h r e i b u n g v o n Newärl Wörtern u n d v o n i n N e p a l 
geschr iebenen S k t . - T e x t e n w e c h s e l n s u n d s ständig. 

75 kicit M s . 7 6 vairibhi M s . 
7 7 D i e s e B e s c h r e i b u n g der B e g l e i t u n g v o n H A R A S I M H A ( o b w o h l s i cher s t e r e o t y p ) 

i s t w i c h t i g : s .u . a m E n d e v o n I V . 
7 8 Z u lesen s a grhya, samgrhya ? 79 devlttam M s . : v e r l e s e n a u s *devln Häm. 
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„Nachdem einige Zei t vergangen war , ergriff (den König) das Unglück i n 
Gestalt von Fe inden. Deshalb versammelte der König G a t t i n (bzw. Tulajä), 
Lehrer und Hauspriester . U n d als er (auch) den Astrologen genommen hatte, da 
machte er sich auf die F l u c h t . I n den Dschungel gegangen, ging er die Göttin u m 
Hi l f e wegen seines Unglücks a n . " 

Die F l u c h t H A R A S I M H A S i n den Dschungel des T e r a i soll i m Dez. 1324/Jan. 
1325 erfolgt s e i n 8 0 . N a c h der Kathä waren er und seine Begleiter dort dem 
Hunger ausgesetzt, weshalb er Taleju u m Hi l f e bittet. A u f deren Geheiß töten 
seine L e u t e einen Wasserbüffel u n d essen i h n als prasäd der Göttin 8 1 . 

Bemerkenswert nun sind die folgenden Detai ls über H A R A S I M H A S F l u c h t : 
Nach der Kathä hält er sich m i t seinem Gefolge 10 Monate lang i n der 
Landschaf t S indur ikeya , dem modernen S indhul i a m Oberlauf der Kamalä, auf : 

Sindurikeyaksetre te vavrajus82 tad anantaram / 
dasamäsarn tu tatraiva sthitvä te täm samarcayan / / 35 / / 

„Daraufhin wanderten sie i m S i n d u r i k e y a - L a n d umher. A l s sie zehn Monate 
dort verwei l t hatten, verehrten sie die (Göttin)." 

I n der Gopälava?nsävali83 w i r d dazu lediglich berichtet, H A R A S I M H A sei wegen 
der Türkeninvasion i n die Wälder geflohen, am 3. T a g der hellen Monatshälfte 
des Monats Mägha N . S . 446 (7. 1. 1326) i n die B e r g e 8 4 gezogen, u m nach 
Dolakhä weiterzureisen, unterwegs aber i n Tinpätän gestorben. N u n ergibt sich 
zwischen der Eroberung Shnraons i m Dez. 1324 /Jan. 1325 und dem Weiter
marsch H A R A S I M H A S i n die Berge (wohl die Mahäbhäratkette i m Gegensatz zu 
den Hügeln des T e r a i ) ein Ze i t raum von ca. 12 Monaten, über den nichts 
bekannt ist . H i e r z u weiß weder die Gopälavamsävali noch die Moslemgeschichts
schre ibung 8 5 etwas zu berichten. Diese Lücke w i r d durch die Angabe der Kathä 

8 0 S . R E G M I , P t . I ,p. 276f f . , 2 8 8 f f . ; B A L L I N G E R i n K a i l a s h I , 3 p. 181 ( m i t Über
s e t z u n g eines i n Nepäli geschr iebenen A r t i k e l s v o n D H A N A B A J R A B A J R A C H A R Y A : 
„Some thoughts on the Tirhut, i.e. Hara Simgha Deva's invasion of the Nepal volley, 
N o . 7 ; O r i g i n a l a b g e d r u c k t i n : Itihas Samshodana N o . 39) . 

8 1 A h n l i c h W R I G H T , op. cit. p. 175f , (der D s c h u n g e l heißt dor t Madhubana); 
Munamkarmi, op. c i t . p. 1 1 ; — dre i Büffel a l s Opfer t iere s i n d bere i ts für N . S . 500 
(1380 n . C h r . ) i n der Gopälavamsävali, fo l . 5 8 b , erwähnt. 8 2 vajrajus M s . 

8 3 F o l . 4 6 a - b , s. R E G M I P t . I p . 2 7 6 f . ; cf. j e t z t a u c h D H A N A B A J R A B A J R A C H A R Y A 
u . T E K B A H A D T J R S H R E S T H A , Dolakhä ko Aitihäsik Rüparekhä, I n s t , for Nepalese 
a n d A s i a n S t u d i e s , T r i b h u v a n U n i v e r s i t y , K l r t i p u r / K a t h m a n d u 1974 p. 18f . ( in 
Nepäl i ) . 

8 4 D a s b e k a n n t e t r a d i t i o n e l l e D a t u m ( S l o k a ) i s t £äke 1245 ; a u c h d a z u b e w a h r t die 
R Ä J O P Ä D H Y Ä Y A - F a m i l i e , a u f e i n e m s e p a r a t e n B l a t t bere i ts i n Nepä l i -Kontext 
geschr ieben, folgendes D a t u m a u f : vanäbdhiyugmarnsadi samvat sake varse pausasya 
sukla navami ravi-sunuväre (d .h . saniväre) girim pravesa: „ A m S a m s t a g , d e m 9. T a g 
der h e l l e n Häl f te des M o n a t s P a u s a des S a k a j a h r e s 1245 g ing ( H A R A S I M H A ) i n s 
G e b i r g e , " (cf. R e g m i I 272 ) , d .h . D e z . 1 3 2 3 / J a n . 1324 ; (hier i s t ravi- neben saniväre 
unregelmäßig) . - A u f seiner F l u c h t dürfte H a r a s i m h a die a l te Handelsstraße v o n 
I n d i e n über S i m r a o n , J a n a k p u r , T inpätän - S i n d h u l i G a r h i ( d a n a c h A b z w e i g n a c h 
N o r d e n , n a c h R ä j a g ä m a Dolakhä) - K a t h m a n d u - T a l b e n u t z t h a b e n ; (cf. R E G M I , I I 
391) . 8 5 S . D i s k u s s i o n be i R E G M I I 288ff . 
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gefüllt: Zehn Monate lang zieht H A K A S I M H A i m Sindhuligebiet umher, offen
sichtl ich abwartend, was er nach der Zerstörung seiner H a u p t s t a d t u n d dem 
Überlaufen seiner Adl igen z u m F e i n d 8 6 t u n sollte. 

Die Kathä fährt fort m i t dem Auf t rag der Göttin, sie nach Nepal z u br ingen: 
devy uväca tän sarvän na sthäpyam mäm81 ito81 naya / 
Dambhasrnge88 tu mänitvä sthäpyam tatra vicäratah / /36 / / 
varsadvayam tu tatraiva sthitvä sägamanotsavät89 / 
Nepäle mäm nayety90 uktvä90 . . . 
Siddhaksetre91 ca Nepäle änitä . . . / / 38 / / 

, ,Die Göttin sagte z u ihnen a l l en : „Nicht ist hier z u bleiben! B r i n g ( t ) m i c h von 
hier weg! W e n n ( ihr) mich z u m B e r g D a m b h a gebracht habt , i s t dort (mein 
Hei l igtum) nach üblichem Ver fahren z u err ichten. Nachdem i ch dort z w e i 
J a h r e seit dem F e s t (unserer) gemeinsamen A n k u n f t verwei l t haben werde, 
bring(t) mi ch nach N e p a l ! " So sagte sie . . . Sie wurde nach S i d d h a k s e t r a 9 1 

und nach Nepal gebracht ." 
Auffällig i s t , daß die Kathä hier u n d i n den folgenden Versen H A E A S I M H A 

nicht mehr erwähnt. M a n k a n n zwar annehmen, daß die I m p e r a t i v e naya 
,bring' an H A B A S I M H A gerichtet s ind, da die Singularform benutzt w i r d , jedoch 
w i r d deutl ich gesagt, daß die Göttin sich an alle ( S l . 36) wandte, u n d daß ,sie' 
(pl . , die Flüchtlinge) die Göttin nach den zehn Monaten Umherz iehen i n 
S indur ikeya verehrten. Vie l le icht w a r dem Verfasser der Kathä noch bekannt , 
daß H A R A S I M H A gar nicht - wie später i n Inschr i f t en und Chroniken stets 
behauptet - das K a t h m a n d u - T a l erreicht hat u n d die Herrschaf t i n B h a k t a p u r 
übernommen hat , sondern auf dem Weg nach Dolakhä gestorben w a r . 

Andererseits sagt die Kathä ganz deutl ich, daß die Flüchtlinge Nepal erre i ch
ten und s ich i n B h a k t a p u r niederließen: 

Nepälasthajanänäm hi ritire92 yä samägatä \ 
Nepälam pi ca bhaktä me yatra tisthanti mänaya / / 40 / / 
devyuktam te samäniya Bhaktigräme nyavasayan / 

8 6 R E G M I I 2 9 1 . 
87 sämito M s . ; z u r vorgesch lagenen L e s u n g mäm ito cf . mänitvä 36 c, samäniya 4 1 a , 

mänaya 40 d . 
8 8 D a m b h a s r h g a i s t n i c h t i d e n t i f i z i e r t ; ob die a u f d e m K a m m des M a h a b h a r a t -

L e k h i n H ö h e v o n ca. 5000 F u ß gelegene S i e d l u n g D ä b c h a (ca. 12 k m L u f t l i n i e 
südöstlich B a n e p a , an der R o u t e B a n e p a - S a n k h u - D ä b c h a , u n d n a h e der H a n d e l s 
straße Bhaktapur -Banepa -Dhul ikhe l -Kuwäpäni -Kataon je -Nepa l thok -S indhul i 
G a r h i gelegen) d a m i t e t w a s z u t u n h a t , i s t s c h w e r z u ents che iden . N i c h t erwähnt b e i 
R E G M I , P t . U p . 617 ( T i r t h a s u s w . ) . 

89 sägamanotsakä M s . , z u v e r b e s s e r n z u : mä-\-ägamanotsavät „ v o m F e s t der A n 
k u n f t a n " ? E h e r : sägamanotsaväd „ v o m F e s t des g e m e i n s a m e n A n k o m m e n s a n " . 
I m e r s t e n F a l l m ü ß t e mä z u sthitvä gezogen w e r d e n : „ u n d m i c h d o r t au fges te l l t 
h a s t " . - Z u r V e r s c h r e i b u n g -tsavä- v g l . A n m . 90 -utkä. 

9 0 nayatyutkä M s . ; z u l e s e n : nayety uktvä. 
9 1 Siddhaksetra i s t n i c h t i d e n t i f i z i e r t ( n i c h t s be i R E G M I , I I 617 f f . ) , m u ß aber w i e 

D a m b h a s r h g a a u f d e m W e g z w i s c h e n S i n d h u l i u n d B h a k t a p u r l iegen. 
8 2 ritire M s . ; - riti- „ G e h e n , S t r o m , L i n i e , G r e n z e " ; oder l iegt Hire v o r ? - V i e l l e i c h t 

i s t a u c h a n e inen P r e k a t i v -yäsam z u d e n k e n . 

I G 
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„(Die Göttin sagte:) ,Wenn i ch a n der Grenze (? ) der (das L a n d ) Nepal 
bewohnenden Bevölkerung angekommen b in , dann bring(t) mich dorthin nach 
Nepal , wo meine Verehrer wohnen! ' (Das ist ) die Rede der Göttin. Sie brachten 
sie (dorthin) u n d ließen sich i n B h a k t a p u r nieder." 

D a s hätte nach der Kathä i m J a h r e 1 3 2 7 / 2 8 stattfinden müssen 9 3 . Viel leicht 
darf m a n die o.a. Ölokas noch genauer fassen: 1 0 Monate nach der F l u c h t 
H A R A S I M H A S , d.h. ca. Oktober 1 3 2 5 , feierten die Flüchtlinge i m Sindhuli-Gebiet 
das F e s t der Göttin, womit dann wohl Durgäpüjä (Dasain, Vijayadasami) 
gemeint is t , das stets i n den Herbst fällt. N a c h zwei weiteren J a h r e n (bzw. drei, 
wenn m a n unter sägamanotsava das nächste Dasain-Fest verstehen wi l l ) ziehen 
die Flüchtlinge durch Sid<lliiksetra nach Nepal , das sie demnach i m Spätherbst 
1 3 2 7 bzw. 1 3 2 8 erreichten. 

E i n e indirekte Bestätigung des damit vorhegenden Berichtes über die weite
ren Schicksale der Begleitung H A R A S I M H A S bietet n u n aber auch die Gopä-
lavamsävali, was allerdings aus der Übersetzung R E G M I S nicht zu ersehen i s t . 
T H Ä K U R L Ä L M Ä N A N D H A R 9 4 dagegen versteht die betreffende Stelle wie folgt: fol . 
46a (unten) - 46b (oben) gvatom . . . bamgva: „ S p ä t e r kamen einige von ihnen 
(d.h. der Begleitung H A R A S I M H A S ) i n unser Gebiet, einige gingen nach Räjagä-
m a Dolakhä." E r interpretiert dies - auch aufgrund von anderen Quellen -
dahingehend, daß die eine Gruppe, darunter die G a t t i n H A R A S I M H A S , i n B h a k t a 
pur Schutz suchte, die andere sich zunächst unter Führung H A R A S I M H A S auf den 
Weg nach Dolakhä machte. N a c h dessen T o d i n Tinpätän gelangte sie nach 
Dolakhä, wurde aber festgesetzt u n d k a m erst später schließlich doch nach 
B h a k t a p u r , wo H A R A S I M H A S G a t t i n Regent in geworden war . 

V 

A l s Geschichtsquelle ist an den Ölokas Folgendes bemerkenswert : 
1 . E s w i r d n icht versucht , die L i n i e J A Y A S T H I T I M A L L A S auf H A R A S I M H A und 

damit auf die Karnäta-Dynastie bzw. die von Ayodhyä zurückzuführen, 
wie dies i n den späteren Chroniken u n d Inschr i f ten geschieht. 

2 . H A R A S I M H A w i r d auch nicht , wie später üblich, die Übernahme der H e r r 
schaft i n B h a k t a p u r u n d die Einführung des Taleju-Kultea zugeschrieben. 

9 3 B e a c h t l i c h n a h e a n d i esem D a t u m l iegt die A n g a b e v o n Gr. A U E R U . N . 
G T J T S C H O W , Bhaktapur; Gestalt, Funktionen und religiöse Symbolik einer nepalischen 
Stadt im vorindustriellen Entwicklungsstadium, D a r m s t a d t 1974, p . 1 2 : D a n a c h i s t 
Taleju 1329 v o n Flüchtl ingen a u s T i r h u t i n s T a l gebracht w o r d e n . L e i d e r geben sie 
k e i n e Quel le a n . 

9 4 T H A K T J R L A L M A N A N D H A R , d e n i c h u m R a t über die i n a l t e m Newäri verfaßte 
Ste l l e der Gopalavams'ävali, H A R A S I M H A S F l u c h t i n s Gebirge betref fend, f ragte , 
a r b e i t e t zufällig gerade a n eben dieser P a s s a g e . M i t gewohnter Of fenheit u n d 
F r e u n d l i c h k e i t t e i l t e er m i r bere i ts die o.a. E r g e b n i s s e seiner U n t e r s u c h u n g m i t , die 
demnächst i n d e n Contributions to Nepalese Studies des I n s t i t u t e of Nepalese a n d 
A s i a n S t u d i e s , K i r t i p u r , e r s che inen w e r d e n . 
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3 . Die geographischen F a k t e n der Kathä st immen z u denen der bald nach den 
Ereignissen verfaßten GopälavamJävali. 

4. Desgleichen stehen die Zeitangaben der Kathä nicht i m Widerspruch zur 
Chronik, sondern ergänzen diese. 

5 . Die Einführung des Taleju-Kultes i n B h a k t a p u r (als der ersten Stadt des 
Tales) w i r d - wie auch später allgemein berichtet - i n die Zeit H A R A S I M H A S 
verlegt. Dabe i haben Flüchtlinge aus Mithilä eine entscheidende Ro l l e 
gespielt. 

Wegen der Übereinstimmung der voneinander unabhängigen Quellen der Go-
pälavamsävali-Ohiomk. u n d der Kathä dürften die unter No . 1 - 5 angeführten 
F a k t e n historische Tatsachen darstellen. 

Ungewiß dagegen bleibt, welche Priesterfamil ie zur Zeit der Einführung des 
K u l t e s den Tempeldienst ausführte. Wahrscheinl i ch dürfte es sich dabei n icht 
u m die Vorfahren R A T N A R Ä J A SARMÄS gehandelt h a b e n 9 5 . D e n n selbst wenn der 
oben ( I I , a . E . ) genannte V E R A ein Mitgl ied von R A T N A R Ä J A S F a m i l i e gewesen 
sein sollte u n d der S tammvater U H L Ä S A deshalb u m ca. 2 0 0 J a h r e vor dem für 
1 5 4 3 bezeugten V I R A gelebt haben müßte (wobei s ich U H L Ä S A S Todesdatum 
allenfalls noch durch einen Lesefehler bei der Umsetzung von Newäri- i n 
Devanägari-Schrift erklären ließe 9 6 ) , so bleibt das Todesdatum der F r a u des 
B H Ä S K A R A ein störender F a k t o r , der sich n icht beiseite schieben läßt 9 7 . Gegen 
eine Dat ierung des U H L Ä S A u m 1 3 0 0 spricht auch die o.a. mündliche F a m i l i e n -
tradit ion, die angibt, die ersten Mitglieder der F a m i l i e seien unter R Ä Y A M A L L A 
( 1 4 8 2 - 1 5 0 5 ) nach Nepal gekommen. Endgültige K l a r h e i t über das D a t u m der 
E inwanderung dieser F a m i l i e dürfte sich erlangen lassen, wenn die Al l tagsruf 
namen möglichst vieler und früher Mitglieder der F a m i l i e bekannt werden u n d 
damit eine Korrelationsmöglichkeit z u Inschr i f t en u n d anderen Quellen ge
schaffen w i r d 9 8 . 

9 5 S.o. A b s c h n i t t I I , a m E n d e ; cf . A n m . 3 2 ; M u n a m k a r m i , op. c i t . p . 11 s p r i c h t 
v o m H a u s eines A g n i h o t r i . 

9 6 N . S . 693 (1576 n . ) k a n n l e i c h t a u s 493 (1376 n . ) v e r s c h r i e b e n s e i n , d a gewisse 
F o r m e n der a l t e n S c h r e i b w e i s e n der Newär i -Z i f f em 4 u n d 6 s i c h ähneln. 

9 7 N . S . 781 s t a t t 581 i s t n i c h t ohne w e i t e r e s w a h r s c h e i n l i c h z u m a c h e n ; d a z u 
käme , daß z w e i L e s e f e h l e r z u auffällig wären. 

9 8 V e r s u c h t w u r d e n die fo lgenden I d e n t i f i k a t i o n e n , die v o n der Prämisse ausge 
h e n , daß n i c h t u n b e d i n g t a l le i n den S t a m m b ä u m e n a u f t r e t e n d e n N a m e n die 
G e h e i m n a m e n i h r e r Träger s i n d (cf . A n m . 23 ) . D i e folgende L i s t e i s t a lso vorläufigen 
C h a r a k t e r s . 

Kirt iräja U p ä d h y ä = N o . 17, s. R E G M I P t . I V p . 1 6 7 : I n s c h r . v . 1675 n . C h r . 
Y ä d a v a Bhat täcärya w o h l n i c h t = 18, g le iche I n s c h r . 
M a n i k a n t h a U p ä d h y ä = 3 4 ? , R E G M I I V p . 240, I n s c h r . v . 1703. 
Y a d u U p ä d h y ä = 54, gleiche I n s c h r . 
Näräyana U p ä d h y ä = 52, g le iche I n s c h r . 
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A N H A N G 

Alphabetische L i s t e der i n den Stammbäumen genannten Personen 
(Al l tagsnamen i n Kapitälchen, ebenso Besonderheiten wie Adoptivsohn usw.) 

Agnikumära 174 
A c y u t a 250 
A n a n t a 28, 117 
A N A N T A K T J M Ä B A = 

A m r t t a 240 
A m a r a 289 
A M T J K A ( v o r der N a m e n s 

gebung gestorben) 78, 
86, 87 , 249, 268 , 284 

A m r t t a 240 = A N A N T A -

K T J M Ä R A 

A y a n t a 26 
Ä S V I N I K T J M Ä B A 240 = 

G a n a p a t i 
I n d u 35 
I n d r a 38, 230, 269 
I s v a r i c a r a n a 122 
U g r a 14 
U g r e n d r a 65 
U c h r a v a ( ? ) 96 
U t t a m o t t a m a 93 
U m ä k ä n t i 1 3 7 = 1 8 5 
U m ä d h a r a 102 
U m ä p a t i 27 , 6 1 
R s a b h a 287 
E k a t e s v a r a 283 
E d h a 126 = Räghini 
K a n t h a 110 
K a m a l a 5, 227 
K a m a l a c a r a n a 161 
K a l y ä n a 4 
Käs i 3 
K i r t i 17 
K u m ä r a 59 
K u l a 206 
K u l a l a k s m i 48 , 216 
K r s n a 7, 218 
Kedäresvara 244 
K e s a v a 6 
K h o d a c u ? ? 285 
Gangädhara 171 
G a j a 242 
G a n a p a t i = A S V I N I K U -

M A E . A 238 

Gopálacarana 159 
G o v i n d a c a r a n a 158 
G a u r i c a r a n a 120 
Ghanaj imüta 1 3 8 a = 1 8 8 
Ghanánanda 133 
C a k r a 7 1 , 215 
C a k r a d h a r a 9 8 = 1 5 5 
Cakrádidhana 68b 
C a n d e s v a r a 263 
C a t u r b h u j a 49 
C a t u r m u k h a 226 
C a n d r a 3 2 = 2 5 , 64 
C a n d r a s e s a 25 
C a i t a n y a 271 
C h a t r a 10 
J a y a d h a r a 75 
J a s n a 258 
J i t e n d r i y a = S A N A T K U -

M A B A 237 

Jñánadhara 104 
Jñánaságara 127 = V i d -

v a 
J y o t i r 33 
T i l a k e s v a r a 264 = R A T -

N A B A J A 

T a d h i k a d h a n a ? 6 8 a 
T a m o g u n a 1 3 9 = 1 8 7 
T i l o t t a m a 9 1 , 228 
T i r t h a 266 
T u m b a r a 287 
T e j a 221 
Te jánanda 63 
T r i b h u v a n a 229 = H A -

R A K U M Í R A 

T r i v i k r a m a 128, 194 
Thákumani 68c 
D á m o d a r a 130 
D i n a k a r a 132 
D I N A P A T I = Náráyana 

246 
Durgácarana 119 
Durgápat i 252 
D u r g e s v a r a 286 
D e v a 5 1 

D e v a h u t i 20 
Dev í carana 123 
Devendrá 51 
D r o p a t e s v a r a 248 = 

M Ä D H U K T J M Ä R A 

D v i j a 259, 274 
D h a n a 47, 60, 224 
D h a m b a k u l a 57 
D h a r a 257 
D h a r a l a k s m l c a r a n a ( ? ) 

163 
D h a r m a 1 1 , 89 
D H A R M A P U T R A ( A d o p t i v 

s o h n ) : 62, 63 , 7 1 , 1 1 1 , 
116 

Dhyänadhara 106 
D h v a h m a j u j u (new. ) 82 
N a n d a 45 
N a n d i 7 3 = 1 1 6 
N a r a p a t i 66, 225 
N a r a s i m h a 109 
N a r a s i m h a c a r a n a 164 
N a r o t t a m a 177 
Náráyana 52, 246 = D I 

N A P A T I 

Nütana ( N o t a n u ) 270 
P a d m a 8, 222 
P a d m a d h a r a 76 
P a s u p a t i 265 
P i t a m b a r a 251 
P T J T B Í (ungenannte T o c h 

t e r ) 22, 70 
P u r a 207 
P u r u s o t t a m a 282 
P u s p a 88 
Pürna 254 
Pürnadhara 150 
Pránadhara 107 
B a l a d e v a 166 
B a l a d h a r a 131 
B a l a b h a d r a 53 
B a l a b h a d r a c a r a n a 193 
Balikulalaksmí 48 
Bálakrsna 4 1 



Z u r G e s c h i c h t e der R ä j o p ä d h y ä y a s v o n B h a k t a p u r 177 

B i n d u 281 
B u d u d h i k a ( ? ) 94 
B u d d h i 69 
B r a h m a 55 , 273 
Bhavänanda 81 
Bhä jukumära (new. ) 59 
Bhä judhana (new. ) 60 
Bhäskara 16, 21 
B h u v a n a 220 
B h u v a n a p a t i 183 
Bhüdharacarana 160 
B h a i r a v a 173 
M a n i 12, 34 
M A D H U K U M I B A = D r o -

p a t e s v a r a 248 
Madhusüdana 293 
M a n a h a v a ( ? ) 153 ( M a n o -

h a r a ?) 
M a h i d h a r a 1 0 1 = 1 5 7 
M a h e s v a r a 92 , 1 3 8 = 1 8 6 
M a d h a v a 253 
Mänabhüdhara 1 3 6 = 1 8 4 
M u k u n d a 72 
M u k t i 30 
Y a d u k u l a 54 
Y a d u p a t i 54 
Y u g a 231 
Y u g ä d i 247 = RÄMACAN-

DRA 
Y o g a 170 
R a t n a 219, 262 
R a t n a d h a r a 105 
R A T N A B Ä J A = T i l a k e s v -

a r a 264 
R a t n e s v a r a 111 
R a v i 19, 74 
R a v i n ä t h a 169 

R a v i n d r a 280 
Räghini ( ? ) 1 2 6 = E d h a 
R ä m a 39 
RÄMACANDRA = Y u g ä d i 

247 
R u d r a 36, 46 
R u d r a c a r a n a 192 
R u d r a d h a r a 98, 178 
R ü p a 13 
L a k s m a n a c a r a n a 162 
L a k s m l d e v i 22 
L a k s m i d h a r a 103, 172 
L a k s m i p a t i 167 
L a v a n a 261 
Li lädhara 79 
L u p t a k e s a v a 276 
V a n a d h a r a 141 = 190 
V a n a s p a t i 1 4 0 = 1 8 9 
V a r a d i n d u 239 
V a r d h a 267 
V a l l a b h a 53 
Väni 97 
V ä s u d e v a 296 
V i g h n a h a r a 288 
V i d v a 127 = Jhänasäga-

r a 
V i p r o t t a m a 1 4 1 a = 1 9 1 
V i s v a 217 
V i s v a d h a r a 179 
V i s v a m b h a r a 277 
V i s n u 23 , 56 
V i s n u c a r a n a 125 
V i s n u h a r i 295 
V i r a 129 
V e d a 83 
S a k t i d h a r a 1 0 0 = 1 5 6 
S a m k a r a 29, 58 

Sambhava 236 
S a m b h u 3 7 / 4 3 a 
Sarva 40 
S a s i 208 
S a s i d h a r a 142 
Sasinätha 169 
S i r o m a n i 165 
S i v a 2 4 / 3 1 
S i v a s a r m a 85 
S r i 255 , 272 
Sricarana 121 
S r i p a t i 181 
Srival labha 80 
S a t y a 154 
SANATKUMÄBA 237 = 

J i t e n d r i y a 
S a r v a 256 
Sahädeva 15 
S u l a k s m a n a 42 
S u v a r n a 275 , 278 
S u s u l a 43 
Sürya 245 
S v a y a m b h ü 279 
H a m s a 131 = B a l a d h a r a 
H a n i r m a n t a 195 
H A R A K U M Ä B A = T r i b h u -

v a n a 229 
H a r i 6 2 = 8 4 
H a r i c a r a n a 124 
H a r i s a m k a r a 50, 68 
H a r i s e k b a r a 50 
H a r i h a r a 294 
H i r a n y a g a r b h a 182 
H e m a 44 
H e m a s a m k a r a 290 
Heränandana 2 4 1 

Z u r F a l t t a f e l ( A b b . 3 ) : 

L e s a r t e n z u den be iden V e r s i o n e n des S t a m m b a u m s ( P , L ) 
Z e i c h e n : ? = n i c h t z u lesen , u n d e u t l i c h , abgeb lät ter t ; 0 — n i c h t v o r h a n d e n ; X = 
n i c h t l esbarer A k s a r a . I n P w e r d e n d u r c h w e g die e inze lnen P e r s o n e n d u r c h N a c h 
s te l l en v o n 1 , 2 u s w . a l s ers ter , z w e i t e r u s w . S o h n beze i chnet . D i e s f e h l t i n L , dessen 
graph i s che A n o r d n u n g se lbst be i der A n g a b e der Söhne e iner F a m i l i e a b w e i c h t . I n 
A b b . 3 w u r d e n die Z a h l e n v o n P d u r c h s y s t e m a t i s c h e A n o r d n u n g e r s e t z t : D e r 
erstgeborene S o h n findet s i c h a m w e i t e s t e n l i n k s , d a n n folgt der zwei tgeborene u s w . 
- W e n n P v o n L k o p i e r t i s t , m u ß der A b s c h r e i b e r n o c h andere Q u e l l e n für die 
A n g a b e der E r s t g e b u r t u s w . b e n u t z t h a b e n . So s i n d z . B . die N a c h k o m m e n 8 - 1 1 i n L 
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i n folgender A n o r d n u n g angegeben : D h a r m a - R a t n a - C h a t r a - P a d m a ( v . l . n . r . ) , w a s 
a u c h be i der A n n a h m e eines a n d e r e n Anordnuiigsprinzips n i c h t z u P s t i m m t . 

1 . Ulläsa ( s k t . , F r e u d e ' ) w i r d i n n e w a -
r i s c h e r S c h r e i b w e i s e z u Uhläsa o.a. 

2. xhxäsa L ; B e d e u t u n g ? a l a s a - ' i d l e ' 
L e x . ? 

10. L e s u n g n i c h t ganz s i c h e r ; R A T -
N A R Ä J A l i e s t C h a t r a 

15.16. i n L n i c h t d e u t l i c h , ob v o n P a d -
m a 8, oder v o n C h a t r a 10 a b s t a m 
m e n d ; N a m e n i n L k a u m l esbar 

2 1 . 0 P ; i n L a n s c h e i n e n d S o h n v o n 
C h a t r a 10 ; cf . N o . 15, 16. 

22. p u t r i l a k s m i d e v i P ; x x x v i L 
23. i n L w o h l S o h n v o n Bhäskara ( N o . 

21) 
24 .25 . i n L w o h l Söhne v o n Bhäskara 

2 1 , f a s t u n l e s b a r 
32. S o h n v o n Bhäskara 16 i n P ; i n L 

w o h l n u r : C a n d r a 
33. J y o x x x L 
37. S a m b h u x x s a p u t r a L ( d h a r m a p u t -

r a ? cf. 43 a ) 
4 1 . Bälakrsnadeva L 
43 a . i n L s c h e i n t S a m b h u m i t d e n 

Söhnen Y a d u p a t i (cf. 54 ) , B a l a b -
h a d r a (cf. 53) n o c h e i n m a l n a c h S u -
s u l a 43 g e n a n n t 

4 7 - 4 7 . ? L 
48. B a l i k u l a l a k s m i t a t r a d h a r m a p u t r o 

P , Maniräjaputri K u l a l a k s m i t a t r a 
d h a r m a p u t r o L 

50. H a r i s e k h a r a L 
5 1 . D e v a P 
53.54. S a m b h u 37 i n L ohne Söhne, 

s t a t t d e s s e n Öambhu 4 3 a (s.o.) 
56. i n P S o h n v . I n d r a 3 8 ; i n L S o h n 

eines U n b e k a n n t e n ( u n d e u t l i c h e 
S t e l l e ) ; E n k e l d. Bhäskara 2 1 ; V i x L 

57. ? P , L ; L e s u n g R A T N A R Ä J A S 

5 8 - 6 0 . ? L ; 59.60 B h ä j u 0 = n e w . 
, H e r r ' 

6 1 . ? L 
62. H a r i = H a r i 84, v o n d o r t a d o p t i e r t 
63 . t a t r a d h a r m a p u t r a Te jänanda L , P 
67. H a r i n a m d a P , H a r i n a n d a n a L 
68 a . T a d h i k a d h a n a ? P , x x k a d h a n a L 
68 b . C a k r a d h i d h a n a P , x x d h i d h a n a L 
68 c. Thäkumani L , Thakumäni P 
70. p u t r i P , x u x i L 
72. N a n d i = N a n d i 116, d o r t adop 

t i e r t ; desha lb i n L k e i n e Söhne v o n 
N a n d i 72 e ingetragen , i n P aber bei 

N a n d i 72 u n d 116, also N o s . 1 5 5 -
157, 1 8 4 - 1 9 1 , 2 1 1 - 1 3 = N o s . 9 9 -
1 0 1 , 1 3 6 - 1 4 1 . 

78. amuka ,der S o u n d s o ' : ohne N a m e , 
d a v o r der N a m e n s g e b u n g gestorben 
( R A T N A R Ä J A ) 

8 1 . L ; ? P 
82. D h v a h m a j u j u ( L e s u n g R A T N A R Ä 

J A ) = dhwokhma n e w . ,ältester' + 
juju , K ö n i g ' : dies i s t tatsächl . der 
älteste S o h n ; juju w o h l E h r e n t i t e l 

84. H a r i L , Hariräja ipachäyä d h a r 
m a p u t r a ,adopt ier ter S o h n des 
I p a c h e m (Lokalität i n B h a k t a p u r ) ' 

85 . Öivasarmaka P 
90. C a x x P , x x i k a d h a n a L = C a n d i -

kädhana ? 
9 3 - 9 5 a b 0 P ; ? L 
96. U c h r a v a ? P , U x a v a L 
97. Vän i (Bäni) P , xäni L 
98. R u d r a L , R ä m a ( ? ) d h a r a L 
9 9 - 1 0 1 f e h l t L , d a a ls Söhne v . N a n d i 

116 e ingetragen (No . 155 -57 ) 
1 0 8 - 1 1 0 i n P n u r N a r a s i m h a 109, R e s t 

0 
1 1 1 . f e h l t , m i t Söhnen 152 -54 , i n P 
1 1 2 - 1 1 5 . 0 P , ? L 
116. t a t r a D h a r a m a p u t r a N a n d i 
1 2 4 - 1 2 5 . 0 L 
126. E d h a P , Räghini ? L 
127. V i d v a P , Jnänasägara L 
128. P , T r i v i x x L 
129. P , V i x L 
1 3 1 . B a l a b h a d r a L , H a m s a ? P 
133. 0 L 
1 3 4 - 1 3 5 . ? P , L 
1 3 6 - 1 3 9 . 0 L , w e i l a l s N o . 184 -88 

e ingetragen 
1 4 0 - 1 4 1 a 0 L , w e i l a l s N o . 1 8 9 - 9 1 

e ingetragen 
1 4 2 - 4 4 . ? L , n u r 142 g a s i d h a r a L 
1 4 5 - 1 4 6 . 0 P , ? L 
1 4 7 - 1 4 9 . 0 P , ? L 
149a - c . 0 P , ? L 
1 5 0 - 1 5 1 b . 0 P 
1 5 2 - 1 5 4 . 0 P ; 152 ? L , 153. M a n a h a -

v a ? L 
1 6 1 . P , x x x c a x x L 
163. 0 P , D h a r a l a x i c a r a n a ? L ( = 

D h a r a l a k s m i c a r a n a ?) 
164. 0 P 
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166. 0 P 
167. ? L 
168. aasinätha P , ? L 
169. R a v i n ä t h a L , 0 P 
1 7 1 . xgädhara L 
172. ? L 
1 7 3 - 1 7 7 . 0 P ; B h a i r a v a 173 a l s D i n a -

k a r a 132 P ! - i n R o t n a c h g e t r a g e n 
Agnikumära 174 a l s S o h n des D i n a -
k a r a 132 P , a x i k u x x L - 175 x i x i b h a 
? L 

178. R u d r a P 
179 -180 . 0 P 
1 8 1 - 1 8 2 . i n P : B h a i r a v a ; Agn ikumära 

( i n R o t ) 
1 8 4 - 1 9 1 . i n P a u c h a l s N o . 1 3 1 - 1 4 1 

e ingetragen 
186. ausger issen L 
194 -196 . 0 P , 196 ausger issen L 
1 9 7 - 1 9 9 . 2 0 0 - 2 0 4 . 0 P , ? L 
205. 0 P , x m u n a / x y u v a ? L 
2 0 9 - 2 1 0 . 211 -213 .214 .216 . 0 P , ? L 

2 1 9 a . v i e l l e i c h t n o c h e i n S o h n v o n 
2 1 6 : u n d e u t l . L , 0 P 

2 2 1 . Te jo ( rä ja ) P , Te ja (rä ja ) L 
223.224. ? L 
225. x r a p a t i L 
226. C a t u r m u x L 
227. - 2 2 9 . ? L 
230. I x L 
231a . ? P , 0 L 
232 . 0 P , ? L 
236. x b h a v a L 
2 3 7 - 2 4 2 ? L 
243 . ? L , 0 P 
244. - 4 7 . 0 L 
249. A m u P , 0 L ( = A m u k a ) 
Söhne v o n Heränadana 2 4 1 : 

2 5 0 - 2 9 , 2 6 5 - 2 6 8 i n L e ingetragen 
aber u n l e s e r l i c h . ( U n s i c h e r , ob d ie 
l e t z te G e n e r a t i o n d o r t N o . 2 6 7 - 7 1 , 
2 7 2 - 7 4 oder 2 7 7 - 7 9 i s t ) . 

Söhne v o n I n d r a 2 3 0 : 
0 i n L ; m i t A u s n a h m e v o n 240, 248, 
die aber u n l e s e r l i c h s i n d . 

N B . D i e l e t z t e n G e n e r a t i o n e n der N a c h k o m m e n v o n Heränandana 2 4 1 u n d 
I n d r a 230 so l len a l l e i n B h a k t a p u r l eben . — E s i s t n o c h n i c h t geklärt , ob die 
F a m i l i e n der N a c h k o m m e n v o n 1 3 0 - 1 6 9 ausges torben s i n d oder n u r n i c h t einge
t ragen w u r d e n . 



K A R L - T H . Z A U Z I C H ( B E R L I N ) 

D E M O T I S C H E F R A G M E N T E Z U M A H I K A R - R O M A N 

M i t 2 A b b i l d u n g e n 

A l s der verehrte J u b i l a r die Katalogis ierung der orientalischen Handschri f 
ten i n D e u t s c h l a n d " begründete, war es sicher nicht selbstverständlich, auch die 
ägyptischen P a p y r i m i t hieroglyphischer, hieratischer u n d demotischer B e 
schriftung i n dieses Unternehmen einzugliedern. Schon äußerlich heben sich j a 
die ägyptischen P a p y r i von den übrigen orientalischen Handschri f ten ab, mi t 
denen sie sich selten i n der E r h a l t u n g u n d i m U m f a n g , i n der Sorgfalt der 
Gestaltung u n d i n der Schönheit der Schr i f t messen können. A u c h inhalt l i ch 
haben die ägyptischen P a p y r i n icht eben häufig Berührungen m i t anderen 
orientalischen Handschr i f ten . Trotzdem gibt es natürlich solche Fälle, die i n 
manchmal fast überraschender Weise a n die Querverbindungen innerhalb der 
ant iken K u l t u r e n des Orients u n d der gesamten alten W e l t erinnern. E i n e m 
dieser Fälle soll i n den folgenden Ausführungen nachgegangen werden. 

D ie Geschichte v o m weisen A h i k a r , dem K a n z l e r der assyrischen Könige 
Sennaherib u n d Assarhaddon, is t i n vie len Sprachen u n d V a r i a n t e n überliefert 1. 
I h r I n h a l t i s t kurz folgender : A h i k a r trägt seinem Pflegesohn N a d a n Weisheits
sprüche vor . Seine L e h r e n fal len bei N a d a n auf schlechten Boden. Nadan 
verleumdet seinen Pflegevater beim König, A h i k a r w i r d z u m Tode verurtei l t , 
k a n n sich jedoch durch eine L i s t retten und muß sich verborgen halten. E in ige 
Zei t später schreibt der ägyptische König a n den Assyrerkönig Assarhaddon 
und stellt i h m eine Aufgabe, die alle Weisen des Reiches nicht lösen können. E i n 
Schloß i n der L u f t k a n n niemand erbauen, nur A h i k a r hätte das vielleicht 
vermocht. D a r a u f Rückkehr A h i k a r s aus dem Untergrund, Begnadigung durch 
den König, A h i k a r ab nach Ägypten. D o r t löst er alle Rätsel u n d Aufgaben und 
kehrt dann reich beschenkt nach Nin ive zurück. D ie Erzählung endet mi t 
weiteren Sprüchen A h i k a r s , i n denen er seinem Pflegesohn Nadan dessen 
U n t a t e n vorwir f t . 

1 V o n der sehr u m f a n g r e i c h e n L i t e r a t u r über d e n A h i k a r - R o m a n w e r d e n i n 
d i esem A u f s a t z n u r einige A r b e i t e n g e n a n n t , die j e d o c h z u m e i s t B i b l i o g r a p h i e n 
e n t h a l t e n . D i e grund legenden W e r k e s i n d : F . C . C o n y b e a r e / J . R . H a r r i s / A . S m i t h 
L e w i s , T h e S t o r y of A h i k a r f r o m t h e S y r i a c , A r a b i e , A r m e n i a n , E t h i o p i e , G r e e k a n d 
S l a v o n i c V e r s i o n s , L o n d o n 1898, 2 1 9 1 3 ; F . N a u , H i s t o i r e et sagesse d ' A h i k a r 
l ' A s s y r i e n (f i ls d ' A n a e l , n e v e u de T o b i e ) . T r a d u c t i o n des vers i ons s y r i a q u e s a v e c les 
p r i n c i p a l e s différences des v e r s i o n s a r a b e s , arménienne, grecque, néo-syriaque, s l a v e 
et r o u m a i n e , P a r i s 1909 ; B . Meißner, D a s Märchen v o m we i sen A c h i q a r , A l t e r 
O r i e n t 16,2, L e i p z i g 1917. 
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Der A h i k a r - R o m a n ist möglicherweise assyrisch-babylonischen Ursprungs 2 . 
Die älteste erhaltene Quelle ist ein aramäischer P a p y r u s des 5. J a h r h u n d e r t s v . 
Chr . , der 1906/07 auf E lephant ine gefunden wurde 3 . Bearbeitungen des Themas 
sind i n vielen Sprachen bekannt, nämlich i n S y r i s c h 4 , A r a b i s c h 5 , Äthiopisch 6 , 
Armenis ch 7 , K i r c h e n s l a v i s c h 8 , Rumänisch 9 , Alttürkisch 1 0 . A u c h i n der B i b e l , 
nämlich i m B u c h Tob i t , ist die Geschichte v o m weisen A h i k a r erwähnt 1 1 . 
Schließlich beruht ein T e i l der griechischen Lebensbeschreibung des Äsop a u f 
dem A h i k a r - R o m a n 1 2 . Z u a l l diesen Bearbeitungen gesellen sich je tzt zwei 
Papyrusfragmente m i t demotischer Schr i f t . D a s erste F r a g m e n t ist ein K a i r e n e r 
P a p y r u s 1 3 , den W i l h e l m Spiegelberg 1930 als T e i l der Ahikar -Geschichte ident i 
fiziert h a t 1 4 . Leider konnte er seine Abs icht zur Übersetzung des Fragments nicht 

2 R e a l l e x i k o n der A s s y r i o l o g i e 1 , 1932, 15 f ( E b e l i n g ) u . a . V g l . H . D o n n e r i n Z Ä S 
82, 1957/58 , 16 F u ß n . 1 . 

3 P a p . B e r l i n P 13446 : E . S a c h a u , Aramäische P a p y r u s u n d O s t r a k a a u s E l e p h a n 
t i n e , L e i p z i g 1 9 1 1 , S . 1 4 8 - 1 8 0 , T a f . 4 0 - 5 0 ; A . C o w l e y , A r a m a i c P a p y r i of t h e fifth 
C e n t u r y B . C . , O x f o r d 1923 ( R e p r i n t Osnabrück 1967) , 2 0 4 - 2 4 8 ; E . M e y e r , D e r 
P a p y r u s f u n d v o n E l e p h a n t i n e , L e i p z i g 1912, 1 0 2 - 1 2 8 ; F . S t u m m e r , D e r t e x t k r i t i s c h e 
W e r t der altaramäischen A h i k a r t e x t e a u s E l e p h a n t i n e ( A l t t e s t a m e n t l i c h e A b h a n d 
l u n g e n B a n d 5, H e f t 5 ) , Münster 1914 ; P . G r e l o t , D o c u m e n t s araméens d ' E g y p t e , 
P a r i s 1972, 4 2 5 - 4 5 2 . 

4 A . B a u m s t a r k , G e s c h i c h t e der s y r i s c h e n L i t e r a t u r , B o n n 1922, 11 d ) . V g l . a u c h 
J . A s s f a l g i m V e r z e i c h n i s der o r i e n t a l i s c h e n H a n d s c h r i f t e n i n D e u t s c h l a n d , B a n d V , 
S y r i s c h e H a n d s c h r i f t e n , S . 175, N r . 79. 

5 G . G r a f , G e s c h i c h t e der c h r i s t l i c h a r a b i s c h e n L i t e r a t u r ( S t u d i e T e s t i 118) , Cittä 
de l V a t i c a n o 1944, 1 . B a n d , S . 2 1 7 - 2 1 9 , N r . 50. 

6 C o n y b e a r e u . a . , op. c i t . ( A n m . 1) , S . 1 2 8 - 1 2 9 ; N a u , op. c i t . ( A n m . 1) , S . 9 2 - 9 8 . 
7 J . D e n y / E . T r y j a r s k i , , , H i s t o i r e d u sage H i k a r " d a n s l a v e r s i o n arméno-k iptchak 

( R o c z n i k o r i e n t a l i s t y c z n y 27,2 , W a r s z a w a 1964, 7 - 6 1 ) . 
8 C o n y b e a r e u . a . , op. c i t . ( A n m . 1) , S . 1 - 2 3 ; N a u , op. c i t . ( A n m . 1) , S . 9 8 - 1 0 2 . 
9 I . C . C h i t i m i a , R o m a n u l populär „ P o v e s t e a l u i A r c h i r i e filozoful" i n l i t e r a t u r i l e 

s l a v a s i r o m i n a s i r a p o r t u r i l e l u i e u f o l c l o r u l ( A c a d e m i a R e p u b l i c i i Populäre R o m i n e , 
I n s t i t u t u l de i s tor ie l i t e r a r a s i fo lc lor , S t u d i i s i c e r c e t a r i de i s tor i e l i t e r a r a s i fo lc lor 
12, B u c u r e s t i 1963, S . 5 9 9 - 6 0 9 ) . 

1 0 A . D a n o n , F r a g m e n t s t u r c s de l a b ib le et des deutérocanoniques ( J o u r n a l 
a s i a t i q u e , série 1 1 , t ome 17, P a r i s 1 9 2 1 , S . 9 7 - 1 2 2 ) ; F . N a u , L e r o m a n t u r c de H a i q a r 
( J o u r n a l a s i a t i q u e , série 1 1 , t o m e 19, P a r i s 1922, S . 2 6 3 - 2 6 8 ) . 

1 1 T o b . l , 2 1 f f ; 2 ,10 ; 11 ,19 ; 14,10ff . J . H . H a l e v y , T o b i e et A k h i a k a r ( R e v u e 
Sémitique 8, 1900, 3 0 - 7 2 ) ; J . O. C a r r o l l , T o b i a s a n d A c h i k a r ( D u b l i n R e v i e w 93 , 
1929, 2 5 2 - 2 6 3 ) ; F . A l t h e i m / R . S t i e h l , A h i k a r u n d T o b i t ( D i e aramäische S p r a c h e 
u n t e r den A c h a i m e n i d e n 1 , F r a n k f u r t / M . 1963, 1 8 2 - 1 9 5 ) . 

1 2 P a u l y - W i s s o w a R E 6, 1909, 1 7 1 1 - 1 7 1 4 ( H a u s r a t h ) u n d S u p p l . 14, 1974, 2 2 - 2 4 
( J o s i f o v i c ) ; H . Z e i t z , D i e F r a g m e n t e des Ä s o p r o m a n s i n P a p y r u s h a n d s c h r i f t e n , 
D i s s . Gießen 1 9 3 5 ; H . Z e i t z , D e r A e s o p r o m a n u n d seine G e s c h i c h t e ( A e g y p t u s 16, 
1936, 2 2 5 - 2 5 6 ) . - E i n e deutsche Übersetzung der Ä s o p - V i t a h a t soeben G . P o e t h k e 
besorgt ( D a s L e b e n Äsops , m i t E i n l e i t u n g herausgegeben u n d erläutert v o n W . 
Müller = S a m m l u n g D i e t e r i c h B a n d 348, L e i p z i g 1974) . 

1 3 G . P . G . S o b h y , M i s c e l l a n e a , 2., D e m o t i c a ( J E A 16, 1930, 3 - 4 u n d T a f . V -
V I I I ) . U n s e r F r a g m e n t i s t a u f T a f . V I I , 2 abgebi ldet . 

1 4 W . Spiegelberg , A c h i k a r i n e i n e m d e m o t i s c h e n T e x t e der römischen K a i s e r z e i t 
( O L Z 33, 1930, 961) . 

17 
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mehr ausführen. D a s zweite Fragment , das der Verf . bei den Arbeiten für die 
„Katalogisierung der orientalischen H a n d s c h r i f t e n " entdeckt hat , w i r d hier 
erstmals publiziert . Unglücklicherweise sind die beiden Fragmente nur recht 
k le in u n d inhal t l i ch n icht gerade ergiebig. Für die Überlieferungsgeschichte des 
A h i k a r - R o m a n s s ind sie jedoch von unschätzbarem W e r t , da sie die älteste 
Quelle nach dem aramäischen P a p y r u s darstellen. N a c h paläographischen 
Überlegungen s ind die beiden Fragmente , die viel leicht von der gleichen H a n d 
geschrieben s ind, wohl ins 1. J a h r h u n d e r t n . Chr . z u dat ieren 1 5 . 

a) P a p . K a i r o (Nr . unbekannt ) , J E A 16, 1930, T a f . V I I , 2. 
14,5cm hoch ; 10,5cm breit (sofern die Abbi ldung 1:1). H e r k u n f t unbekannt 1 6 . 

. . . ntj [ 
pi it [ 
nb ntj iw=w . . . [ 

m [ 
'ntm1 iw=j tj.t n=tn b'j [ 

rntj hrj tr=s iw-gm=f hpr=f riP[ 
b sdnj nVw sm = w dd = w mj rtf[ 
= n lwh — n swg = n . . . [ 
p» Tmé,1 wn-^nVw bks pij i.ir-ij (r) N[ 
n-im=f [ ] . . . gm = f ihjkl (n) pl mV [ 
. . . mj sm n = tn nlj — tn . . . [ . . . ] irm = tn . . . [ 
. . . V pl ms' ntj pi 'wr* >hjk\l 

mk]mk tl mt bjn.t i.ir-hpr [ 

. . . welcher [ 
der V a t e r [ 
jeder [ . . . ] , welchen m a n . . . [ 
Mangel . . . [ 
angenehm( ?), indem ich euch geben werde einen Palmenzweig( ?) [ 
. . . welche oben (genannt) i s t , insgesamt. E r fand, daß es geschah . . . [ 
z u erzählen dieses. M a n ging u n d sagte: möge geben [ 
W i r waren töricht, w i r waren d u m m . . . [ 
D a s Heer , das sich empörte, is t es, das nach N [ . . . ] gekommen ist . [ 
i n i h m [ ] . . . E r fand A h i k a r an dem Ort , [ 
Möget ihr weggehen in( ?) eure . . . m i t euch [ 
. . . z u dem Heer , welches der Fürst A h i k a [ r 
bedenken die schlechte Sache, die geschehen ist [ 

1 5 D i e S c h r i f t i s t flüssig u n d r e l a t i v d e u t l i c h . D e r spätdemotische E i n d r u c k w i r d 
i m w e s e n t l i c h e n n u r d a d u r c h h e r v o r g e r u f e n , daß die i n m i t t e l d e m o t i s c h e n H a n d 
s c h r i f t e n beobachtete Verteüung v o n Oberlänge, Mi t t e l zone , Unterlänge völlig v e r 
ändert b z w . aufgegeben i s t ( v g l . d a z u V e r f . , D i e ägypt . S c h r e i b e r t r a d i t i o n , 160f f 
sowie i n E n c h o r i a 1 , 1 9 7 1 , 31 ) . 

1 6 V g l . d ie A n g a b e n z u r H e r k u n f t des B e r l i n e r F r a g m e n t s . 
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2 D a s erste Zeichen des erhaltenen Stückes ist das bei fremden N a m e n 
benutzte Determinat iv , vg l . >hjkl Z . 10 

3 ntj iw i n L i g a t u r , vg l . i m Ber l iner Fragment Z. 6 
6 Lesung u n d Übersetzung der ganzen Zeile s ind, außer hpr=f, unsicher. 

Besonders fraglich ist iw-gm—f (vgl . Z. 10). 
7 D a s auf -b endende W o r t a m Zeilenanfang bedeutet nach Aussage des 

Determinat ivs etwas Schlechtes, könnte also beispielsweise [j']b „Krank
h e i t " gewesen sein. 

9 Die Ergänzung a m Zeilenanfang ist zwar nicht sicher, paßt aber gut z u den 
erhaltenen Schriftresten (zu ms' vg l . Z. 12). A m E n d e der Zeile ve rmut l i ch 
e in m i t N[ . . . ] beginnender Ortsname, ob N i n i v e ? 

11 Das unvollständig erhaltene W o r t nach nij=tn möglicherweise ts , , G a u ( e ) " . 

Obwohl, wie m a n sieht, das kleine F r a g m e n t nur wenig zusammenhängenden 
T e x t erhalten hat , i s t doch seine Stel lung innerhalb der Ahikar -Geschichte 
z iemlich k l a r . E s k a n n sich nur u m die Episode handeln, die zur Verurte i lung 
A h i k a r s geführt hat . A h i k a r stellt s ich, durch gefälschte Br ie fe seines Pflegesoh
nes N a d a n veranlaßt, m i t einem Heer dem König entgegen ( N a u , His to i re et 
sagesse d 'Ah ikar , 189ff). 

b) P a p . B e r l i n P 23729 
13cm hoch; 14cm breit . H e r k u n f t u n b e k a n n t 1 7 . 
1 [ rmt s']j p?j=j rW [ ] 
2 [ w]h?=k n—n bn-pw—k wh> iti 
3 [ ] rr bnr1 w' tmj tmj . . . [ . . . ]h 
4 [ w]r bn-pw rmt (nb) pl ti gm nl.w i.ir-hpr n-im=f 
5 [ ] rmt s'j fhjkl i.ir 
6 [ ] hllj (r) p, ml' ntj iw >hjgl 
7 [n-im=f p]i hrw m-ir hllj pl wr iw—f whl 
8 [ ]pi 'Isr [ ydämV 
9 [ ] r-hr=s [ ] . . ,18 

1 [ E i n großer Mann ist ] mein Vater . [ ] 
2 [ ] du für uns gesucht hast . D u hast n icht Trübsal gesucht 
3 [ ] außer(?) einer Stadt , (der) S tadt h 
4 [ ] Fürst. K e i n Mensch a u f E r d e n verstand das, was m i t i h m geschehen 

war . 
5 [ ] E i n großer Mann ist A h i k a r , welcher gemacht hat 

1 7 D a s F r a g m e n t b e f a n d s i c h b is z u se iner kürzl ich er fo lgten I n v e n t a r i s i e r u n g i n 
e iner B l e c h k i s t e m i t der N u m m e r 145 u n d der A u f s c h r i f t , , R 9 6 " ( w a h r s c h e i n l i c h e 
B e d e u t u n g : S a m m l u n g R e i n h a r d t 1896) . Z u w e i t e r e n T e x t e n a u s dieser Que l le s. 
V e r f . i n E n c h o r i a 5, 1975, 119. N a c h der S c h r i f t u n d den f a j u m i s c h e n D i a l e k t s p u r e n 
(3hjkl, hll) i s t eine H e r k u n f t a u s d e m F a j u m z u v e r m u t e n , ob a u s D i r n e — 
S o k n o p a i o u Nesos ? 

1 8 D i e ger ingen S c h r i f t s p u r e n der 2. K o l u m n e s i n d so z u l e s e n : (1) pi [ ] ( 2 ) 
p?j=rtn bnrn [ ] (3) hr=s [ ] (4) rh?.f m-ir [ ] . 
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6 [ ] gezögert, z u dem Ort z u gehen, [an dem sich] A h i k a r [befand]. 
7 [ ] heute. H a l t e nicht den Fürsten auf, wenn er wünscht 
8 [ ] der Assyrer [ ] W o r t sagen 
9 [ ] über es [ ] 

1 D ie Ergänzung ist n icht sicher, paßt aber sehr gut z u den erhaltenen 
Schriftresten, vg l . Z. 5. 

2 wh'=k n=n n icht absolut sicher. H i n t e r th' steht a m E n d e der Zeile ein 
Zeichen, das wie ein demotisches t aussieht. D a s gleiche Zeichen steht auch i n 
den folgenden drei Zeilen a m Zeilenende. A n allen vier Stellen gehört es 
anscheinend nicht z u m vorhergehenden Wor t . Die F u n k t i o n des Zeichens ist 
i n unserem kleinen Fragment nicht sicher auszumachen. E s könnte sich z . B . 
u m einen bei oder vor der K o r r e k t u r gesetzten Vermerk handeln. W a h r 
scheinlicher ist m i r aber, daß es nur ein Zeilenfüller ist . 

3 Der Name der Stadt beginnt viel leicht m i t P I - u n d endet anscheinend mi t h. 
D a n a c h folgen wohl das Stadtdeterminat iv u n d das Determinat iv für Bäume 
u.a. (Er i chsen , Schri f t tafe l D 4) . 

4 Der T i t e l wr , ,Fürst" bezieht sich vermut l i ch auf A h i k a r selbst, vg l . Z. 11 des 
K a i r e n e r Fragments . A u c h der Assyrer Assur-sad-enj i m „Kampf u m den 
Panzer des I n a r o s " (Pap . K r a l l V , 7 ) trägt diesen T i t e l . Andere Belege z . B . bei 
Vo l ten , Ägypter u n d Amazonen, passim. 

5 Z u r Lesung s'j, n icht m'j, vg l . einerseits 'Isr (Z. 8) , andrerseits mV (Z. 6) . D a s 
W o r t ist m W . bisher demotisch nicht belegt. D e m Zusammenhang nach w i r d 
es ein A d j e k t i v m i t positiver Bedeutung sein. M a n denkt zunächst an sw 
„nützlich, würdig", aber die Konsonanten A j i n und J o d sind dem W o r t 
fremd. I c h ziehe es deshalb vor, i n s'j eine späte Schreibung für hj „hoch 
(groß) s e i n " z u sehen, vg l . die i n Er i chsens Glossar verzeichnete Schreibung 
s'ij sowie koptisches ö l A l , \ÜA\ u.a. 
i.ir über einer früheren Verschreibung. 
fhjM hier genauso wie i m K a i r e n e r F r a g m e n t geschrieben, vg l . dagegen »hjgl 
i n der nächsten Zeile. Z u m letzten Zeichen i n der Zeile vg l . die Bemerkung zu 
Z. 2. 

6 D a s erste Zeichen des erhaltenen Stücks ist das bei fremden Namen benutzte 
Determinat iv , vg l . das letzte Zeichen der Zeile. Z u ergänzen ist vermutl i ch 
„[Nicht hat N .N . ] gezögert . . . " 

A u c h das Ber l iner Fragment des A h i k a r - R o m a n s ist bedauerlicherweise recht 
k le in . I m m e r h i n läßt sich erkennen, daß ein Stück der Rahmenerzählung 
vorhegt. D ie i n Zeile 4 beschriebene allgemeine Verwir rung könnte zu dem 
Abschni t t der Ahikar -Geschichte gehören, der von den Pvätselaufgaben des 
ägyptischen Königs berichtet (Nau , Histo ire et sagesse d 'Ah ikar , 204ff). D a 
niemand ein Luftschloß bauen k a n n , erinnert m a n sich an den einzigen Men
schen, der eine solche Aufgabe hätte lösen können, an den totgeglaubten 
A h i k a r . N a c h der Offenbarung, daß A h i k a r a m Leben ist , zögert m a n nicht , z u 
dem Ort zu gehen, an dem sich A h i k a r befindet (Z. 6) , u n d i h n herbeizubitten. 



A b b . 1 P a p . B e r l i n P 23729 



A b b . 2 P a p . K a i r o ( n a c h J E A 16. 1930, T a f . V I I , 2) 
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So unscheinbar die hier behandelten Fragmente des A h i k a r - R o m a n s auch 
sind, so wi l lkommen s ind sie doch für den Nachweis , daß die Geschichte v o m 
weisen A h i k a r auch i n ägyptischer Sprache überliefert worden is t . Gewiß ist es 
z u früh z u entscheiden, i n welcher Beziehung genau diese Überlieferung einer
seits zur aramäischen Fassung , andrerseits zur griechischen Äsop-Vita u n d den 
späteren Bearbeitungen i n Syr i s ch usw. steht. Vorläufig s ind die hier publizier
ten Fragmente nur ein neues E l e m e n t für die noch zu schreibende Geschichte 
der l iterarischen Beziehungen zwischen dem spätzeitlichen Ägypten u n d dem 
Orient und Gr iechenland 1 9 . Für den A h i k a r - R o m a n dar f m a n viel leicht hoffen, 
daß die vorliegende Arbe i t zur Auf f indung weiterer Fragmente i n demotischer 
Schri f t beiträgt, die z u einem besseren Verständnis der Überlieferungsge
schichte dieses Werkes der Wel t l i teratur verhelfen können 2 0 . 

1 9 V g l . E . B r e s c i a n i , I t e s t i l e t t e r a r i d e m o t i c i ( T e x t e s et L a n g a g e s de l ' E g y p t e 
p h a r a o n i q u e = Bib l io thèque d ' É t u d e L X I V / 3 , P a r i s 1974, S . 8 3 - 9 1 ) ; A . V o l t e n , 
D e r demot ische P e t u b a s t i s r o m a n u n d seine B e z i e h u n g z u r g r i e c h i s c h e n L i t e r a t u r 
( A k t e n des V I I I . I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s für P a p y r o l o g i e W i e n 1955 = M i t t e i 
lungen a u s der P a p y r u s s a m m l u n g der Österreichischen N a t i o n a l b i b l i o t h e k , N e u e 
Ser ie V . F o l g e , W i e n 1956, S . 1 4 7 - 1 5 2 ) ; J . W . B . B a r n s , E g y p t a n d t h e G r e e k 
R o m a n c e ( A k t e n des V I I I . I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s für P a p y r o l o g i e , S . 2 9 - 3 6 ) . 

2 0 D e r u n p u b l i z i e r t e P a p . B e r l i n P 15658 h a t z w e i K o l u m n e n (je z u e t w a 1/3 
e r h a l t e n ) i n e iner S c h r i f t , d ie der unserer be iden F r a g m e n t e r e c h t n a h e s t e h t . D a es 
s i c h offenbar u m das F r a g m e n t e iner W e i s h e i t s l e h r e h a n d e l t , bes teht die Mögl i ch
k e i t , daß es s i c h dabe i u m Sprüche des A h i k a r h a n d e l t . 

K o r r e k t u r n a c h t r a g : D e r w i c h t i g e A r t i k e l „ A c h i k a r " v o n R . D e g e n i n der E n z y 
klopädie des Märchens B d . 1 , 1975, 5 3 - 5 9 m i t se iner u m f a s s e n d e n B i b l i o g r a p h i e 
w u r d e m i r le ider erst n a c h d e m A u s d r u c k dieses A u f s a t z e s zugängl ich. 
















