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TAR Bub. 1

Liinette aus der HippocampenhGéhle

Kat, No. I B 8411. * Fundort: Qyzil. « Gréfe: 3,14 m breit, 1,90 m hoch. + Alter: 5.—6. Jhdt. (?)

mR Dieses friiher prachtvolle Wandgemiilde stammt aus der ,,Hippocampenhéhle“ der grofien Bachschlucht

’ in Qyzil und befand sich in der Liinette der 1. Wand (Wand 3 des Planes. Fir die Griinwedelsche Nach-

| zeichnung siche Taf. a, No 1). Der Stil des Gemiildes (1 Stilart) zeigt enge Zusammenhange mit jenem

der Gandharaskulpturen; dieses Bild, und das Gemilde der gegeniiberliegenden Liinette (Wand 2 des

' Planes), welches auf Taf. 2 wiedergegeben wird, gehéren zu den kunsthistorisch wichtigsten Gegen-

standen der Sammlung. Prof. Griinwedel hat beide Bilder bei unserem Besuch im Jahre 1906 kopiert;

um das Studium der erst im Jahre 1913 von der IV. Expedition geborgenen Bilder zu erleichtern, haben

wir Wiedergaben dieser Kopien hier noch einmal abgedruckt.

Das Gemiilde zerfallt in einen oberen und einen unteren Teil.

Im oberen Teil ist der Anfang der Legende dargestellt': der Bodhisattva Svetaketu empfindet, da® seine Zeit im Himmel

Tusita sich ihrem Ende niahert. Sein Kérper hat seinen Glanz verloren (er hat keine Aureole), er vergieBt Schweifs und findet

keine Ruhe. Er entschliefit sich, noch einmal auf Erden geboren zu werden, um das Dharma den lebenden Kreaturen zu bringen.

In seinem Palast Dharmoccaya sitzend, berat er mit Devaputras dariiber, wo und in welcher Form er die Wiedergeburt be-

werkstelligen soll. Ugratejas weist darauf hin, da8 der Bodhisattva nur in Form eines weifsen Elefanten herabsteige.

Der in Bekiimmerung ausdriickender Haltung auf dem Thron sitzende Jiingling ohne Nimbus ist der Bodhisattva; hinter

ihm ist cine der Saulen des Palastes sichtbar. Zu seiner R. kniet anbetend ein augenscheinlich in die Landestracht gekleidete,

Jiingling (Ugratejas?); 1. schwebt eine dunkelhautige Gottheit mit einem blumengefiillten Kérbchen herbei, um den Bodhi-

sattva mit Bliiten zu bestreuen. Ganz r. und I. schweben zwei Gandharyas mit Musikinstrumenten (Mandoline und Bigelharfe).

Im unteren Teil des Bildes setzt sich die Erzahlung fort: der Bodhisattva (hier wieder mit Nimbus) liegt sterbend auf seinem

in einer weiten, sdiulengetragenen Halle aufgeschlagenen Ruhebett; zu seinen Haupten sitzen seine klagenden Frauen.

Von der 1. Seite her niahern sich fliegend vier Gétter;,von denen'der vorderste, iiber dem Ruhebett schwebend, cin Salben-

flaschchen iiber dem Sterbenden ausleert; ein ahnliches Flaschchen erblicken wir in der r. Hand des dritten Gotterjiinglings.

TAFEL 2

Linette aus der HippocampenhGhle

Kat. No. I B 8412. « Grofe: 3.14 m breit, 1.90 m hoch. « Fundort: Qyzil. « Alter: 5.—6. Jhdt. (?)

Dieses Gemiilde fand sich vor in der Liinette der Wand 2 der Hippocampenhohle (vergl. Plan, Text Taf. 1; fiir die Griin-

we delsche Nachzeichnung siche Taf. a, No. 2).

Wie das Bild der gegeniiberliegenden Liinette, ist auch dieses Gemiilde in zwei Teile, einen oberen und einen unteren ge-

teilt; beide Teile sind in denselben matten Farben ausgefuhrt, die Taf. 1 uns vergegenwartigt.

Prof. Griinwedel gibt folgende Erklarung: ,,Das Herabkommen des Bodhisattva wird den Géttern bekannt. Damonen und

Nagas der unteren Regionen versammeln sich und preisen den Entschluf, der der Welt einen Erlser bringen soll.‘ (Kultst., S.110.)

Wir sind nicht im Stande, cine bessere Erklarung vorzuschlagen, méchten aber bezweifeln, daf} Prof. Griinwedel das Richtige

getroffen hat. Man muf vielmehr annehmen, da dieses Bild das Gegenstiick zu dem schon beschriebenen Gemiilde ist, und

wir sind uiberzeugt, daf eine ganz bestimmte Legende vorliegt.

Dargestellt ist wiederum ein Palast, in dem ein First thront. Nach seinen tierischen Satyrohren zu schlieBen, haben wir einen

Damonenfiirsten vor uns. Hinter ihm sitzen vier mit Aureolen versehene Gottheiten; eine braune Apsara (?) streut Blumen auf

* In der Erklarung folgen wir Prof, Griinwedel, Kultst., S. 110.



die Gruppe. In der vorderen Reihe sitzen vier Gottheiten auf einfach gemusterten or (die Rautenmuster der Teppiche

auf den manichiischen Miniaturen erscheinen auch hier!) oder geflochtenen Matten (??). Einer der Gétter, der letzte ganz 1,

ist in Profil gemalt, eine Stellung des Gesichts, die in der spateren Zeit vollkommen aus den Bildern verschwindet.

R. vor dem Thron kniet auch auf diesem Bild eine mannliche Gestalt, hier ein Jiingling in indischen Géttergewandern.

Im unteren Bilde fiillt cine Darstellung des Berges Meru die ganze Mitte. Sonne und Mond sind als Scheibe (1.) und als

Sichel (?, r.) dem vielfach gezackten Gebirge aufgemalt; die Mitte des sanduhrférmigen Berges ist mit zwei (?) riesenhaften,

vielképfigen Schlangen umgiirtet. Den iibrigen Teil des Gemiilldes nimmt das Weltmeer ein, aus dem r. und 1. ein Nagaraja

emportaucht. Der zur R. bringt Edelsteine, der zur L. bringt Blumen dar, und zwar, wie es scheinen will, dem oben im anderen

Bilde thronenden Damonenfirsten.

Die Enten, Muscheln etc., die das Meer sonst noch beleben, waren im Jahre 1906 noch wohl zu erkennen; heute sind

nur noch Umrisse davon vorhanden.

1 ACE E D3

Rickwand der ,,Schatz-Héhle“

Kat. No. I B 8443. * GrdBe: 3.02 m x 3.06 m.* Fundort: Qyzil.* Alter: 5.—6. Jhdt. (?)

An der Riickwand der mittelsten der drei unter dem Namen der ,,Schatzhohle“

bekannten Tempel auf dem r. Ufer der Ausmiindung der ,,Gro8en Bachschlucht*

zu Qyzil befand sich dieses sch6ne und alte Bild. (Vergl. Kultst., S. 99.)

Der Tempel bildet einen fast quadratischen Raum, der friither eine Kuppel ge-

tragen hatte; in seiner Mitte war ein viereckiges, tiefes Loch unbekannten Zweckes

(Nach Griinwedel, Kultst., Fig. 222.) in den Stein geschnitten. Nach Angabe unserer tiirkischen Arbeiter soll in diesem

friher vermauerten Versteck ein Schatz goldener GefaifSe aufgefunden worden sein.

Vielleicht hat frither der Sockel des Cultbildes iiber dieser Vertiefung gestanden: da8 zuweilen im Stipa und oft in oder unter

dem Sockel der Cultfiguren Wertgegenstinde niedergelegt.wurden, ergibt sich aus der Sorgfalt, mit der man diese Orte auf-

gebrochen hat.

Das Bild nimmt nicht den ganzen Raum der Riickwand ein, sondern ist eingefaft von einer ganzen Reihe von Schmuckleisten

und Bordiiren, von denen die breiteste ein schénes Blatt- und -Rankenwerk zeigt. Um den oberen Teil des Bildes lauft ein

breites, sehr interessantes Ornament, abwechselnd bestchend aus Spitzen mit pilzartigen Aufsatzen und aus mit perlenbesetzten

Scheiben gekrénten Dreiecken gefalliger Form, die auf einem (in senkrechter Richtung zu den Spitzen) weif} und braun ge-

streiftem Bande sich erheben.

Am oberen Drittel des Bildes 1. verlaS8t das gestreifte Band die Umrahmung und zicht sich weiter in horizontaler Richtung

die Wand entlang; hier tragt es Stufenzinnen, wie sie schon in Assyrien vorkommen; sie sind rot umrandet und tragen ein
graues Ornament auf weifem Grunde. Nur eine solche Zinne ist erhalten, ohne Zweifel setzte sich die Ornamentreihe auf der
im rechten Winkel anstoSenden Nebenwand fort. Die librige Flache der Wand zerfallt in 6 breitere und schmilere horizon-
tale Streifen. Der oberste ist die auch sonst in der Wanddekoration mehrfach verwendete Blattguirlande mit eckiger (mifiver-
standener) Bindung. Der zweite hat weiSe Grundierung und lauft zwischen einer schmalen blauen und breiteren blauen gelb
cingefafiten Leiste; er hat frither eine Art Rautenmuster getragen.

Die dritte Fliche ist ebenfalls wei8 grundiert und unten durch eine blaugelbe Leiste abgeschlossen; sehr ungewif lassen
sich darauf Spuren von ausgezacktem Laubwerk erkennen.

Darunter laufen noch: ein Band wie Streifen Nummer zwei;

barer Art.

Bei der ersten Betrachtung des Wandschmucks auf dem unteren Teile der 1. Seite wird man an
wenn man sich aber die Bemusterung rekonstruiert,

die Ahnlichkeit auf, schlagend zu sein.

Nach oben ist das Bild abgeschlossen durch eine gemalte Darstellun,

lichen Dachbalken iiber einer Blattguirlande.

eine Guirlanden-Borte und ein rétlicher Streifen undefinier-

pompejanische Art erinnert;
die frither augenscheinlich auf dem weifen Grunde aufgetragen war, hért

g der in die Wand eingelassenen Triger und der rund-



Tafel A

Liinette der linken Seite, Hippoeampenhdhle, Qyzil

(Nach Griinwedel)
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OBERSICHT UBER DIE HAUPTSACHLICHSTEN FUNDSTATTEN DER BUDDHISTISCHEN ANTIKE ZENTRALASIENS.

Dem Stil nach ist dieses Gemilde eines der merkwiirdigsten und schénsten der ganzen Sammlung. Es enthilt antike Er-

innerungen, indisch und iranisch abgewandelt.

Der Inhalt der Darstellung ist kurz folgender. In einem von Saulen getragenen Raume sitzt ein K6nig oder Fiirst auf einem

niederen Thron, iiber dessen Riickenlehne ein steifer weifer Teppich mit blauen Schmuckborten zuriickgelegt ist. Er sitzt in

der nachdenklichen Stellung, die wir in Gandhara, spater in Japan, an Bodhisattva-Statuen kennen; von seinem Haupte flattern

nach r. zwei Bander, wie sie auf sassanidischen Skulpturen die Kopfe der Fiirsten usw. zu zieren pflegen. Seinen Hals schmiickt

ein goldenes Halsband, dessen Enden zwei Tierképfe tragen. Es istein' Schmuck, wie er haufig bei Gandhara-Skulpturen auf-

tritt. L. vor ihm tanzt, mit beiden Hinden anmutg eine Schirpe im Rhythmus schwingend, eine nackte, sch6ne, junge Frau

mit groSem Nimbus.

An den Beinen tragt sie goldenes Spangengewinde, die Arme sind mit kostbaren Ringen verziert und reiche Ketten hangen

um Hals und Oberkérper. Ein Gurt mit Schamschurz umschlieft die Lenden; er ist aus goldenen Blumen zusammengesetzt

und scheint u. a. dazu gedient zu haben, ein durchsichtiges griines Hiifttuch festzuhalten.

Hinter der Tanzerin sind drei Dienerinnen dargestellt, die eine, vorn 1., mit einer Schiissel; die andere 1. vom Thron, im

braunen, weifs bepunkteten Gewand, den Fliegenwedel aus Yakhaar in den Handen; die dritte mit blauem Kopftuch, in der

oberen Ecke 1.

Zu FiiBen des Kénigs kauern zwei mannliche Gestalten; es sind Diener oder Hofleute, die der Tanzerin zuschauen und Bei-

fall spenden.

In der oberenr. Ecke laGt sich ein junger Mann das Haupt scheren; in der unteren Ecke wird an einer jungen Frau dieselbe

Handlung vollzogen. Beide Personen haben die Welt verlassen, um Ménch und Nonne zu werden.

Der Ko6nig, als die wichtigste Person des Bildes, ist in gréBerem Mafstabe dargestellt als alle ibrigen Figuren, aufer der

der Tanzerin; da diese auSerdem mit der Aureole versehen ist, miissen wir in ihr eine der Hauptpersonenen, vielleicht die

wichtigste Person der dargestellten Szene sehen. Leider ist es uns nicht méglich, irgend welche Angaben tiber deren Inhalt

zu machen.



TAPEL 4

Rittergruppe aus der » Sechzehn Schwerttrager-H6hle“

Kat. No. I B 8426. * GroBe:2.10m x 1.65 m. * Fundort: Qyzil. « Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

Ander Stiipawand des linken Korridors der ,,Sechzehn Schwerttriger-Hohle*

in Qyzil befand sich, bei a’ I, 2, 35 4 die hier abgebildete Gruppe vornehme
r

oder fiirstlicher Stifter mit vor ihnen knieendem Diener. Ahnliche Gruppe
n

fanden sich auf den anderen Wanden der beiden Korridore.

Alle vierRitter stehen in derselben gezierten Stellung mit gespreizten Beinen =» 435 is
auf den Zehenspitzenneben (hinter) einander; die Képfe sind leicht nach vorn ae ere

geneigt. Die Hautfarbe ist weif}; der erste, dritte und vierte Ritter hat rotes, der zweite aber

weifes Haar. Die Farbe der Pupillen ist nirgends ausgemalt und Prof. Griinwedels Angabe

(Kultst., S. 58), daB die Augen ,scheinbar blau‘ seien, ist unzutreffend. Bei den Haaren hat

man den Eindruck kiinstlicher Farbung, etwa mit Henna und mit Puder. Das Haar ist sorg-

faltig gescheitelt und auf dem Kopf in zwei genau zurechtgeschnittene Massen geteilt; der Rest

des Haares fallt nach hinten auf den Nacken herab und ist dort, wie eine kleine Stuccofigur

zu beweisen scheint, in einen Zopf geflochten. Jedenfalls ist es dort, ob Zopf oder nicht, mit

einem meist weiSen Kopftuch gebunden; ein Ende der Schleife erscheint tiber der 1. Schulter,

der Rest des Tuches ist am Riicken 1. sichtbar.

schlieBenden Waffenrock und nach unten sich verengenden Beinkleidern. WeifSe oder farbige

Schuhe vervollstandigen die Kleidung. Die Bewaffnung besteht in einem langen graden Schwert mit Kreuzgriff und mehreren

Dolchen, die am Gurt getragen werden. Ein ,,fazzoletto wird, regelmafig getragen.

os Tracht. Der Waffenrock ist ausgezeichnet durch die grofie Klappe, die an dem Brustteil der r. Seite angebracht ist.

Er ist aus den reichsten gewebten oder bestickten Stoffen hergestellt und an den Armeln und Rockschdfen mit einer breiten

§uGeren und einer schmileren inneren Schmuckborte besetzt;.an.der. Klappe ist die 4ufSere Schmuckborte (die innere fehlt

hier) bandartig verlingert. Ohne Zweifel ergriff man dies Band, wenn man den Rockausschnitt schlieSfien wollte und legte die

Klappe auf die Brust zuriick. Vielleicht fiihrte man es dann um den Hals und knépfte oder hakte es so an, das es eine Art Steh-

kragen bildete. Unter dem Rock wurde ein weifges Unterkleid mit dunkler Schmuckborte unterhalb des Oberrandes getragen

Ungemein farbenprachtig und reich gemustert sind die Stoffe, aber diese Musterung ist nur erhalten bei dem zweiten und

vierten der Ritter; sie besteht in den beliebten sassanidischen Perlenmedaillons beim ersteren und héchst merkwiirdigen, von

Strahlen umgebenen kleinen Kreuzen beim letzteren. Ubrigens kann man bei diesem Ritter deutlich sehen, wie der r a
ab * . . i f :

schof iiber den 1. geschlagen ist: eine feine senkrechte rote Linie, die den inneren Saum der weifien, blaugemusterten auferen

Schmuckborte des r. Rockschofes darstellt, laB8t die Art des Schlusses genau erkennen.

Eigentiimlich ist das Beinkleid. Es scheint eine nach unten sich verengende, am Fuf} mit Leder (?) besetzte Reithose zu sein

welche an der Innenseite des Beines, etwa vom Oberteil der Wade an, mit andersfarbigen Tuch- oder Leder-Einsiatz

Pe . . . . | ae estarkt ist. Oder aber, es werden weite Beinkleider getragen, iiber die man zum Reiten engere, einzelne H i "— » einzelne Hosenbeine zog, die

mit Bandern etwa am Hosenbund befestigt wurden.

=e einer Beschreibung der Gewandmuster wird abgesehen, da sie, wo erhalten, mit einer Lupe leicht festzustellen sind

Die Waffen. Ganz europaisch anmutend, wie die Tracht, ist auch die Bewaffnung. An dem aus ll i aig
stehenden, vorn durch eine metallene Haken- 6 i ibis dol aps aaom en- und Osen-Vorrichtung geschlossenen Gurt hangt ein groBes grades Sch’

mit Kreuzgriff und dunkler Scheide. Das grofSe Ortband ist wei. Der unverhiltnismafig 1 j i Hsee es : ig lange Griff endet in einer Art Pilz-

rgl. ert des zweiten Ritters)’. Der |. getragene Dolch ist eine messerartige Waffe mit weif i

zer oder hellfarbiger Leder(?)-Scheide, die mit zwei Vorspriingen mit Osen fiir Tragbind pope Nana e 5
rf : eee ; ragbander versehen ist. Dieser Dolch wi

. getragen. R. hangt ein ganz ahnlicher, auf diesem Bild nicht sichtbarer, Dolch senkrecht vom Giirtel herab ; 5
er neben ihm, ist ein weifies oder farbi j eto9 arbiges Taschentuch (fazzoletto) gefestigt. (Vergl. Taf. 5.) 5

1 Es ist namlich méglich, daB diese kleine Biiste eine Frau darstellt. 2 Zu den Knautformen vergl T Taf. 8. Text zu 8.

8



Das lange grade Schwert mit der schmalen Parierstange und dem

iiberlangen Griff erscheint auch auf dem merkwiirdigen Bilde aus

der Decke der Héhle 1 in Ajanta (nach Burgess, Notes on... Ajanta,

Taf. IV), welches angeblich den Sassanidenkénig Chosrau Parwiz

darstellen soll. Wir méchten lieber glauben, da ein Kénig aus Tur-

kistan dargestellt sei; der Typus der beiden knieenden Diener ist

durchaus dem gréberen Typus der heutigen Einwohner Ost-Turki-
|

TONFIGUR AUSCHOTAN Tracht und Bewaffnung dieser Ritter wird vonA.Griinwedel (Alt- | : : |

EEE POE SOLEEEEONGE Kutscha, S. 1 4—I 5) ,,kaukasisch‘ genannt; sie ist aber vielmehr TONKOPFCHEN

sassanidisch, wie beifolgende Abbildungen (Taf. b, 2 und 3) auf sassanidischen Silberschalen zu AUS CHOTAN

beweisen scheinen (vergl. iibrigens auch Text zu Taf. 6). Die beiden zechenden Manner namlich ——
(Taf. b, No.2) auf dem niederen, mit rundem Teppich belegten Thron, tragen den Klappenrock. Der zur L. sitzende Ritter

ist mit einem Dolch bewaffnet, dessen zwei Anhangeédsen zwar iibertrieben grof gezeichnet sind, der aber sonst dem wagerecht

stans vergleichbar.

getragenen Dolchmesser unserer Ritter zu entsprechen scheint. Interessant ist ferner der Léwenkopf, der, aus der Antike

stammend, in merkwiirdigen Abwandelungen sowohl nach Java, wie nach China verfolgt werden kann und endlich die musi-

zierenden Affen: solche Tiere, in gebranntem Ton hergestellt, finden sich in groBen Mengen in der Umgebung von Chotan.

Auch finden wir an den iiberaus haufig in der Oase von Chotin ausgegrabenen Ton-K6pfchen eine Haartracht, die mit der

unserer Ritter grofe Ahnlichkeit hat (vergl. auch Abb. der Schalen Taf. b, 2 und 3).

TA Fee 5

Zwei Rittergruppen, ,,Sechzehn Schwerttrager-Hohle“

Kat. No. I B 8424/5. » Gréfe: a) Rittergruppe, bei a, 1, 2, 3, 4: 1.90 x 1,65 m; b) Rittergruppe, bei Stipawand a, 1, 2, 3, 4:

2.10 X 1.65 m. * Fundort: Qyzile* Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

Diese beiden Gruppen werden der Muster halber gegeben, welche sich auf den Stoffen finden, im Ubrigen ist Tracht und

Bewaffnung dieselbe, wie die der Gruppe auf Taf. 4. Auch die Farben sind dieselben, namlich weifie, griine oder blaue Grund-

farbe mit schwarzen, weifen oder blauen Ornamenten. Rot kommt bei den Récken nicht vor (auch nicht bei der vierten, nicht

ver6ffentlichten Gruppe), es tritt hier und da, als stumpfes Braunrot, bei den Beinkleidern und den Stiefeln auf. Die Farbe

der Beinkleider (resp. Uberhose) ist sonst wei; die Einsatze an der inneren Wade (resp. die eigentliche Hose) sind blauweif

oder schwarz; der Besatz am unteren Rand schwarz oder weif}. Auch die Stiefel sind rot, schwarz oder weif.

Die Art, in welcher die Dolche getragen werden, kann auf diesen Bildern besonders gut studiert werden; auch ist zu erwahnen,

da8 auf beiden Bildern die Ritter immer abwechselnd rotes und weifes (d. i. gefarbtes und gepudertes?) Haar tragen.

Sehr zu beklagen ist, daf} auf dem breiten Aufschriftenband alle Schrift ausgerieben ist. An einer Stelle lief sich noch undeut-

lich ein Brahmi-Charakter erkennen.

IAPEL 6

Verteilung der Reliquien

Kat. No. I B 8438. * Grofe: 1.96 m x 1.63 m. * Fundort: Qyzil. » Alter: vor 700 n. Chr.

An der Stupawand des 1. Korridors der Maya-Hohle der zweiten (nicht der dritten) Anlage in Qyzil fanden wir die hie1 wieder-

gegebene prachtige Darstellung der Verteilung der Reliquien. Die Mitte des Bildes nimmt das Stadttor ein, dessen Offnung

blau ausgemalt ist. Ob die zur Toréffnung herauffiihrenden verschiedenfarbig eingefafiten Streifen StraSen vorstellen sollen,

bleibe dahingestellt.

Die weifien Mauern sind nach r. und 1. winklig abgebogen; sie sind mit dreieckigen Zinnen versehen.

Uber dem Stadttor war frither der Verteiler der Reliquien, der Brahmane Drona, dargestellt; er ist zerstért. Erhalten neben

9



er dunkelfarbige Gottheiten als auf der Mauer sitzend abgebildet; eine jede hal
t ein

eine Reihe Saulen mit sehr interessanten Kapitellen.

um eine der Reliquienschachteln zu erwerben. Sie reiten

dieser fehlenden Figur sind 8 weife od

Reliquiengefa® der bekannten Form.' Im Hintergrund erheben sich

Im Vordergrunde dringen die indischen Kénige von r. und 1. herbei,

auf Pferden, mit Ausnahme eines Fiirsten (ganz 1.), der auf einem Elefanten sitzt.

Bei den Pferden ist das Zaumzeug leider abgerieben, man sieht aber, da die Tiere am Halse grofe Troddeln aus Haaren

und auf der Stirn kleine Réhren (?) mit einem Federputz oder dergl. darin tragen. Die Mahnen sind biirstenartig geschoren,

bei den beiden vordersten (r. und 1.) aber hat man die Haare so geschnitten, da® drei eigentiimliche Zacken iiber die Mahnen-

biirste herausragen.

Auf der Satteldecke scheint ein dunkler Filz, auf diesem ein recht klein er, weifer Sattel zu ruhen. Der Steigbiigel fehlt.

Der Elefantensattel scheint auf einem grofen rundlichen Filz oder dergl. mit blauer Bordierung aufgebunden zu sein; ein Stiick

des Riemenzeugs und eine breite gelbe Scheibe sind auf dem Schenkel des Tieres zu erkennen. Auffallig ist die Riickenlehne

des Sattels; augenscheinlich hat man einen steifen Teppich tiber das Holzgestell gelegt.

Von hohem Interesse sind Riistung und Bewaffnung. Alle tragen den merkwiirdigen Panzer mit dem grofen Wehrkragen

mit rundlichen Scheiben auf der Brust.? Merkwiirdiger Weise bleibt der Unterarm nackt.

Der Panzer unterscheidet sich von der unserer Ansicht nach dlteren, auf der Stele des Paficika aus der Statuenhéhle in Qyzil

(vergl. Band I, S. 24, Taf. 28) vorkommenden Form dadurch, daf schon grofe rundliche oder ovale Schutzplatten fiir die Brust

auftreten (glatt oder mit runden Plattchen oder Ringen besetzt); auch besteht die Panzerung aus wagerecht geordneten Reihen

von Panzerplittchen, die sich an der einen ihrer senkrecht stehenden Seiten iiberdecken. Die freie Seite ist zwiefach abgerunder

£; die tiberdeckte Seite tragt wahrscheinlich die Durchbohrungen, die zur Befestigung des Plattchens auf einem Untergrund dienen.

Die Koérpermitte umschlieSt der Rittergurt aus Metallscheiben, den wir schon an der Tracht der Ritter kennen gelernt haben;

auffallender Weise fehlt aber hier, vielleicht nur durch eine Nachlassigkeit des Malers, Schwert und Dolch.

Die Beine stecken in weiten Panzerhosen (Plattchenpanzer), auch Unterschenkel und Fu haben entweder ihre eigene Pan-

zerung oder stecken in hohen schwarzen Stiefeln (s. vorderst. Ritter r.). Die FiiSe sind wie auf sassanidischen Darstellungen

unnatiirlich gestreckt. Steigbiigel und Sporen fehlen, statt der letzteren wird die Geifel getragen.

Eine Helmbriinne umgibt den Kopf; auf ihr ist der Helm aufgebunden (bei den beiden vordersten Reitern 1. sieht man

deutlich die Schleife unter dem Kinn). Der Helm ist eine Art Spangenhelm; an den Seiten der Helmbriinne sind fligelartige

Schmuckvorspriinge angebracht.* Ein Nasal fehlt an den Helmen; einige der Ritter tragen farbige Kastenzeichen auf der Stirn.

Der Bogenkécher wird auf der 1., der Pfeilkécher auf-der'r.:Seite getragen. Ersterer ist mit Tigerfell bezogen und zeigt eine

fiir einen steifen Reflexbogen geeignete Form. Letzterer ist eine sassanidische Form, die auch auf dem Denkmal des Chosrau

Parwiz in Taq-i-Bostan vorkommt.

Aufer Pfeil und Bogen tragen diese Ritter nur noch die Lanze. Sie hat einen gelben Schuh, eine griine Spitze von indischer

Lanzettenform mit abgesetzter Schneide und zwei flachen Widerhaken. Zwei der Ritter tragen Fahnenlanzen; der ganz 1. ein

dreiwimpeliges Fahnlein. Der Schild fehlt. Auf anderen Repliken dieser Darstellung erscheinen die interessantesten Fahnen,

manche von Tiergestalt (cf. Kultstdtten, S. 46, 58).

Die Riistung, den Helm und den Kocher halten wir fiir sassanidisch. Fiir den Kocher glauben wir diese Behauptung durch den

Hinweis auf das Standbild Chosraus II. erharten zu konnen. Aber auch auf der von Smirnoff veréffentlichten sassanidischen Silber-

schale (Taf. b, 3) tragt der Reiter nicht nur diesen Kécher, sondern auch den Klappenrock unserer Ritter. Sein Haupthaar, und

das Mahnenhaar seines Pferdes weist dieselbe, oder ahnliche Anordnung auf, wie Frisur und Mahnenschnitt auf unseren Ge-

mialden. Daf auch die sibirischen Wanderstamme, die u. E. zunichst Iranier, spater iranisierte Tiirken oder auch Verwandte der
tenes gewesen sein diirften, persischen Vorbildern zu folgen bestrebt gewesen sind, scheint uns die Felsenzeichnung von Yenisei
a zeigen ee ms 1), die einen Lanzenreiter darstellt: er tragt Doppelaxt und Lanze, aber Bogenbehilter und Pfeilkécher

I ar oe at te seen att+ 20, . Der Kocher wurde in Chotscho getragen (vergl. Chotscho, Taf. 2
u. 31) auch in China kommt er neben dem Maéahnenschmuck vor (Denkmal des I al-tsong Taf. b 4)

> ; 
> 

> 

5 » DY .

1 Vergl Buddhist Spdtantike Ill, Taf. 26 
China von Menschen getragen.® Dieser Panzer wird in China allmahlich zu dem Krie i i alsch

Anz 

gskleide der 3 Die Fliigel sind vielleicht fi Ss zu tief) gezeichnin buddhistischen Tempeln dargestellten Bewaffneten abgewandelt. Vielleicht tragen die Ritter oe sah eb gp aia iiinne,Vielleicht wurde die so abgewandelte Panzerung aber auch in Spangenhtlm mit daran bianca Pamerane sondern den

or, ang.
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Tafel B

1, Felsenzeichnung vom Yeniset 2. Sassanidische Silberschale. Zecher mit Klappenrécken ; der

(Inscriptionsdel’léniset eine mit Dolch und eigentiimlicher Frisur. Musizierende Affen. Gorgonenhaupt

Helsingfors 1889) (Nach Smirnoff)

3, Sassanidische Silberschale. Reiter mit Klappenrock, Kécher, Haarschnitt 4. Kocher und Mahnenschmuck vom Grabe

und, am Pferde, eigentiimlich ausgezackter Mdhne (vergl. Pferd am Denk- des Tang Kaisers T’ai-Tsong

mal des T’ai Tsong) + 649 n. Chr.

(Nach Smirnoff) (Nach Chavannes)
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PLANE AUS DER OASE VON KUTSCHA, BEARBEITET VON ALBERT HERRMANN

Wir sind der Ansicht, da Kécher und Mahnenschmuck durch die Chinesen von den Persern entlehnt worden sind. Ubrigens

ist der Kécher auch zu den Lolo gewandert (vergl. Herbert Mueller, Beitrége zur Ethnographie der Lolo, Baessler Archiv III,

1913). Verwandte (abgeleitete) Formen kommen augenscheinlich bei den Japanern vor.

TAP eu 7

Gott und Gandharva

Kat. No. I B 8420. * Gréfe: 1.46 m x 2.20 m. * Fundort: Qyzil. + Alter: vor 700 n. Chr.

Von eigentiimlichem Reiz ist die vorliegende Gruppe: eine mannliche Figur weifer Hautfarbe, gestiitzt auf die Schulter

einer dunkelhdutigen weiblichen Gestalt. Dieselbe Gruppe tritt noch cinmal auf in der »H6hle mit den ringtragenden Tauben“

der grofen Bachschlucht in Qyzil, Kultst. S. 121.

Das Bild entstammt dem r. Korridor des ,,Tempels mit dem FrescofufSboden‘; es befand sich zu Fien des auf der Riick-

wand des hinteren Korridors aufgemalten Nirvana-Buddhas (vergl. Kultstdtten, S. 49). Da der Rest des Wandgemiildes zer-

stért war, kénnen wir einstweilen eine Erklarung des Bildes nicht unternehmen.

Beide Figuren nehmen eine in der indischen Kunst tiberaus beliebte Haltung an; die Beine sind leicht tibereinander geschlagen,

der Kérper anmutig zur Seite geneigt. Es ist die Stellung, die besonders bei der Darstellung von Tanzerinnen benutzt wird.

Ohne Zweifel ist ihr Vorbild in der Antike zu suchen.
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Krone unde Erinnerungen ferner im Haaransatz und in den Falten des blauen Uberwurfs;
anidischen

Die mannliche Figur zeigt antik

Schmuck sind dagegen indisch und das vom Haupte nach r. flatternde Band erinnert an ahnlichen Schmuck auf sass

Skulpturen.

Schmuck und Krone auch der dunkelhautigen Frau sind indisch; besonders interessant ist der groBe kugelige Chignon (?),

der, von einem Perlennetz (?) umfaft, sich auf dem Scheitel erhebt.

Die Tracht ist auffallend; der Oberkérper ist bekleidet mit dem landesiiblichen Mieder; es ist griin mit brauner perlenge-

stickter Borte, ebensolchen, weiten, bis zum Ellenbogen reichenden Armeln, deren Unterrand mit blau-griin-braun-weifer

Borte besetzt ist, und mit blauem Buseneinsatz. Den Unterkérper verhiillt ein bis zum unteren Unterschenkel herabfallendes,

nach unten sich verengendes blaues Gewand mit einer seltsamen Art Schleppe; diese liegt, in konventionelle Falten geordnet,

hinter und neben den Fifsen.

Die Gandharve spielt auf einer der merkwiirdigen Bigelharfen.

Der braune, langliche, leicht gekriimmte Kérper des Instruments ruht auf der r. Hiifte der Spielerin und wird dort durch

den Arm festgehalten.’ Am vorderen Ende erhebt sich der blau bemalte zuriickgebogene Biigel; die Saiten sind zerstért, das

Brettchen zu ihrer Befestigung am Resonanzkérper ist aber gut zu erkennen. Das Instrument wird mit den Fingern ohne

Plektron gespielt. Die Art, in der das Instrument gehalten wird, scheint fehlerhaft dargestellt zu sein; der r. Arm beriihrt die

Saiten und wiirde ihr Klingen verhindern. Wenn man nach der auf Taf. 1 dargestellten ahnlichen Harfe schliefien darf, hatte

das Instrument 8 Saiten.

Die Innenhand der Spielerin ist weif gemalt; die Eigentiimlichkeit der dunkelhdutigen Rassen, an der Innenhand und an der

Sohle hellere Farbung aufzuweisen, war somit dem Maler bekannt.

Der Hintergrund des Bildes ist dunkel mit farbigen Bliiten und blauen Scheiben im Perlenmedaillon, hinter den Képfen

aber ist eine héchst seltsame anzichende Darstellung eines Baumes mit stilisierten Bliiten.

Wir halten das Bild fiir ein merkwiirdiges Beispiel der sich in diesen Gegenden vollziehenden Mischung hellenistischer,

indischer und iranischer Elemente.

1 ROR oe Ss

Stiftergruppen

a) Kat. No. I B 8428. x Grofie: 2.90 x 1.05 m. * Fundort: Qyzil. « Alter: 7. Jhdt. (?)

Zwei Reihen von Stifterbildern verzierten die Wande des Stipa in den Seitenkorridoren

der Tempelhhle A am Passe zur Zweiten Anlage in Qyzil (,, Teufelshéhle“). Die abgebildete

Gruppe befand sich an der Stiipawand im |. Korridor (II des Planes).

Neun Personen sind auf abwechselnd hell und dunkel grundierten rechteckigen Flachen voll

der gewohnlichen Raumfiiller dargestellt. Ganz zur R. ein Ritter mit seiner Dame, beide mit

groBen mifverstandenen Lotosblumen in den Handen. Beide tragen Klappenrécke, die wir fiir

eine Abwandlung der Waffenrécke der Ritter aus der ,,HGhle der 16 Schwerttrager“ halten;
97

Die zwei nach |. folgenden Figuren scheinen Dienerinnen zu sein. Die vordere tragt 1. einen Dolch und ein mit Schellen be

setztes Taschchen, auf der r. Seite ein griines, mit blauer Borte verziertes »fazzoletto

uhrférmiger dunkler Mitte. Seinen Zweck vermégen wir nicht zu erkennen,

und einen griinen Gegenstand mit sand-

vielleicht ist es eine zweite T i
Ff 

asche. Diese Per
te, trotz der Taschen, eine vornehme Frau sein — sicherlich aber ist die vierte Frau eine Dienerin und zwar’

Heiligkeit des Ortes, eine Schenkin. Die Insignien ihres Amtes, eine Kanne interessanter Form und ein grofer Becher
solcbe erkennen. Auffallend ist die iibertrieben gezierte Art, in der sie den Becher tragt

trotz der

lassen sie als

* Die Harfe wird auf anderen Bildern unter dem 1. Arm gehalten, s. Taf. 1 und Kultst., S. rar Fig. 26. d‘ 
is Ov at, . 264.
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Die fiinfte Person ist der Mittelpunkt

der Stiftergruppe. Es ist ein Ritter mit

Klappenrock, engem Beinkleid und hohen

Stiefeln mit griinumrandeten Schiften.

Der Gurt besteht aus kleinen Metall-

scheiben und tragt 1. einen eigentiim-

lichen Dolch mit fazzoletto, r. eine runde

griine Borse (Feuerzeug?) und ein an-

deres, gréBeres Tuch. Das Haar zeigt

den schon frither geschilderten Schnitt.

Zur L. dieses Ritters erscheinen zwei

nach 1.gewendete Ménche. Der erste (r.)

tragt ein braunes, gemustertes Gewand

mit heller Schmuckborte; seine r. Hand

ergreift mit zierlicher Gebarde einen

Zipfel des Gewandes. Der zweite Monch GEPANZERTER DAMON.

este : a 5 SCHWERT MIT ALTERER KNAUFFORM,

RITTERGRUPPE AUS QUMTURA BEI tragt eine frither blaue Ménchsrobe mit Nach Sir A. Stein, Serindia, Bd. IV, Taf. XII.
KUTSCHA, AM NORDRAND DER WOSTE. +: : a4
SCHWERTER MIT SCHEIBENKNAUF. heller Borte tiber einem braunen, gemusterten Untergewand; in der L. erhebt er

Nach Griinwedel, Kultst. S. 26. einen Zipfel seines Kleides. Beide Ménche tragen schwarze Schuhe.

Ohne die stilisierte Lotusblume, die diese Ménche tragen, und deren Vorkommen den orientalischen Ursprung der Bilder

verrat, wiirde es einem Uneingeweihten nicht leicht sein, ihre Herkunft zu bestimmen, so europiisch muten sie an. W
ir haben

eben hier mit einer dstlichen Entwicklung der Spitantike zu tun, die mit deren Entwicklung im Westen parallel 
lauft.

Die folgenden zwei Figuren sind wieder nach r. gewendet. Es ist. wieder ein Ménch in braunlicher Kutte und ein Ritter,

dessen Bewaffnung unsere Aufmerksamkeit verdient. Sie besteht-in Gurt, Dolch und Schwert. Der Gurt ist der aus der alteren

Zeit bekannte Gurt aus (Metall(?)-)Scheiben; sie sind aber jetzt kleiner; der Verschluf scheint hier eine Schnalle zu se
in.

Der Dolch, wagerecht getragen, steckt in einer nach unten leicht verbreiterten Scheide; er hat keine Parierstange und es fehlen

ihm die fiir die skythisch-persischen Dolche der dlteren Zeit so charakteristischen Osenvorspriinge fiir die Tragschn
ire.

Das Schwert ist grade, aber mit einem kiirzeren Griff versehen, der in eine Scheibe, als Knauf, auslauft. Die Parie
rstange

ist kurz und bildet mit dem Griff ein Kreuz, so da die Schwerter dieser jiingeren Zeit, sagen wir bis 750 n. Chr., auffallende

Ahnlichkeit mit spiteren, friihgotischen, europaischen Formen zeigen (vergl. Abb. Ritter aus Qumtura).

Am Siidrande des Tarim-Beckens, bei TariSlaq-Mayaqliq, fand Sir Aurel Stein auf einem Bilde eine andere Form des

Schwertgriffs. Ihr Knauf erinnert ebenfalls stark an europaische Formen, aber an friihere, etwa der Carolinger- und Wikinger-

zeiten. Der Fundort soll der Zeit vor der T’ang-Dynastie zuzuschreiben sein (vergl. Abb. Gepanzerter Damon)
.

b) Kat. No. I B 8403. * Gréfe: 4.02 x 1.18 m. * Fundort: Qyzil. » Alter: 7. Jhdt. (?)

Der ,,Rotkuppel-Tempel* verdankt seinen Namen der prachtvollen hochroten Farbe,

mit der seine Kuppel teilweise ausgemalt ist. Ein roter Streifen, nach unten sich ver-

breiternd, wechselt in regelmafiger Folge mit einem ahnlichen grauen (siehe Schema der

Kuppel bei A).

Das auf Taf.8 wiedergegebene Wandgemiilde befand sich an der 1. Wand (r. vom Ein-

tretenden). Diese Wand war mit zwei tibereinander geordneten, durch zwei Schmuck-

streifen von einander getrennten Bilderreihen bemalt. Unter der unteren Bilderreihe lief

ein sehr geschmackvoller Ornamentfries. Alle Bilder an den iibrigen Wanden, sowie die

untere Bilderreihe an der 1. Wand, waren durch Winderosion etc. und durch die Zerstérungswut der Tiirki derartig beschadigt,

da® der Gegenstand der Darstellungen nicht mehr zu erkennen war. Unser Bild ist der obere Bilderstreifen dieser Wand; trotz

der schlechten Erhaltung ist diese Reihe von Bildern ein kunst- und kultur-historisches Dokument von grofer Wichtigkeit.
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So viel wir sehen, zerfallt die Bilderreihe in finf Szenen. Die vorderste, die Gruppe der Stifter ist die gr
éBte und figuren-

reichste; in den Kostiimen, besonders der Damen, bringt sie grofe Uberraschungen. Die Stiftergruppe umf
aft 7 Figuren.

Voran schreiten die Ménche, die vielleicht zur Familie gehoren, vielleicht aber nur als Fuhrer der Stifterfamilie zu denken sind;

sie erscheinen im roten Ménchsgewand. Den Ménchen folgen drei mannliche Figuren, zwei erwachsene Ritter und ein Knabe.

Alle drei tragen eine Entwicklung der Tracht der Ritter aus der ,,Héhle der 16 Schwerttrager“ (Taf. 4 u. 5), bei der indessen

der Klappenrock, wenn er iiberhaupt noch getragen wird, verdeckt wird durch eigentiimliche, an den Seiten augensche
in-

lich offene Gewander, etwa vom Typus des poncho der Mexikaner.

Gut zu studieren ist diese Gewandart auf Doppeltafel XLVIII und XLIX von Alt-Kutscha ; wir geben hier, als Hilfe fiir das

Studium der Tafel 8, das Klischee einer Durchzeichnung, die Prof. Griinwedel im Jahre 1906 in Qyzil angefertigt hat.! Der Ritter-

gurt ist derselbe Gurt aus Metallscheiben, den die Ritter der alteren Zeit tragen; auch das Schwert mit dem iibermafig langen

Griff scheint dasselbe zu sein. Der 1. getragene Dolch mit seiner-nach unten sich verbreiternden Scheide macht zwar einen

altertiimlichen Eindruck, kommt aber auf den dlteren Bildern nicht vor. Die Haartracht ist eine iibertriebene Entwicklung der

Frisur der Ritter der alteren Zeit.

Vom dufersten Interesse sind die Gewander der Damen. Sie muten durchaus europiisch an und rufen ungewisse Erinnerungen

an Damenkostiime unserer Ritterzeit wach. Getragen wird ein enganliegendes Mieder mit langgeschlitzten Sché8en, an denen

Schellen hangen. Der Busenteil ist tief ausgeschnitten und war wohl mit einem Einsatz aus durchsichtigem weifiem Stoff ver-

sehen, dessen mehrfach gekniffter Oberrand allein (als ein weifser, den Hals umgebender Streifen) iibrig geblieben ist. Die

Armel der ersten Frau sind weit und fallen bis auf die Hande herab. Die zweite Frau dagegen tragt bis zum Ellenbogen reichende

Glockenirmel und darunter enge gestreifte Unterarmel. Das Mieder der ersten Dame ist griin, das der zweiten schwarz. Beide

tragen lange weite Schleppenrécke mit schwarzen senkrechten Schmuckstreifen und breiter Bordierung am Unterrand. Reste

von blauer Farbe auf dem Schleppenrock der vorderen und von Rot auf dem der zweiten Dame, lassen darauf schliefien, da

diese Gewander frither diese Farben trugen. In der r. Hand tragt jede der beiden Damen eine Raucherlampe, die von achae-

menidischen Vorbildern abgeleitet ist, dazu eine mit beiden Handen zierlich gehaltene Scharpe. Die etwas gezierte Kérper-

haltung mit leicht zuriickgelehntem Oberkorper findet sich bei europaischen Frauenportrats noch in Van Dycks Zeit. Die

K6pfe sind leider von tiirkischen Bauern so stark zerstért worden, dafi die Gesichter fehlen und da® die sehr merkwiirdigen

Haartrachten nicht studiert werden kénnen.* Bemerkenswert sind endlich die Aureolen durch ihren merkwiirdigen Besatz mit

gestielten Perlen.

Ob diese Frauentracht in Kutscha bei den Tocharern, deren Herkunft aus Europa m. E. kaum bezweifelt werden kann,

zu suchen ist, oder ob sie, wie die Mannertracht, ostsassanidischen Ursprungs ist, konnen wir nicht angeben. Daf aber diese

1 Prof. Griinwedel war 1906 nicht dazu zu bestimmen, die merk- Form, wie ihn die Gattin Ajatasatrus in der Héhle ,,mit d

wirdige Bilderserie mitzunehmen. Sie wurde erst von der IV. Ex- Kamin“ tragt, obwohl das iibrige Kostiim nicht eect .
pedition im Jahre 1913 herausgeschnitten und hatte in den da- Die Kopfbedeckung der zweiten Figur besteht aus einer Eophudh.

: awischenliegenden Jahren sich nicht verbessert. unterlage mit Ohrstreifen, wahrend auf der Stirn ein gesticktes
Prof. Griinwedel, der sich im Jahre 1906 Notizen gemacht hatte, rundes Kissen (im Charakter der siiddeutschen Ringelhaube) auf-
beschreibt die Haartrachten wie folgt: ,,Er (der Kopfputz) besteht sitzt.‘ Kultstdtten, S. 84.
bei der vorausgehenden Dame aus einem Hut von ganz ahnlicher
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* = = = _ bearbeitet von Albert Herrmann
| zum Pas (420 m) a

und verwandte Trachten und die dazu gehérigen kostbaren Stoffe nach Europa gelangt seien und die dortigen Trachten tief

beeinflu8t haben kénnen, halten wir fiir héchst wahrscheinlich.

Die zweite Gruppe nimmt weniger Raum ein, steht aber an kulturhistorischem Interesse der Stiftergruppe kaum nach. Die

Hauptperson ist ein Ménch (Buddha?), der predigend unter einem Baume sitzt. Links von ihm stehen und knieen vier flott

gezeichnete Personen in anbetender Stellung; von den durchsichtigen Gewandern, die sie frither getragen, sind nur hier und

da Farbenflecke erhalten. Den Inhalt der Predigt deutet uns vielleicht eine allegorische Darstellung an: die Lockungen der

Welt und ihre Folgen erscheinen als nackte oder mit einem (zerstérten) durchsichtigen Gewande bekleidete Tanzerin in Be-

gleitung eines entfleischten Skelettes.

Wir hegen keinen Zweifel, da® ahnliche Darstellungen, die nach Europa gelangt sind, dort mifiverstanden worden sind und

den Ansto8 zu den Totentanzbildern gegeben haben. Eine wichtige Rolle als Verbreiter buddhistischer Bilder und Anschauungen

haben vielleicht die Manichier gespielt, die iiberall verbreitet waren. Der Buddhismus bildete einen Teil ihrer Religion und

buddhistische Dinge waren ihnen ebenso heilig, als sie den’Christen'jener Zeit als gotzendienerisch verrucht erschienen sein

miissen, wenn sie ihnen in buddhistischer Umgebung begegneten.

Manichier aber safen oftmals wohl unerkannt als Christen in christlicher Umgebung; daher war es ihnen leicht, den Christen

buddhistische Dinge zu vermitteln. Vielleicht verdanken wir die Legende von Barlaam und Josaphat einer solchen versteckten

manichaischen Vermittelung.'

Die dritte Szene ist leider so stark zerstért, da8 nicht mehr viel zu erkennen ist. Auch sie stellt eine Predigt dar: unter einem

Baum steht ein, in merkwiirdig gewundene Gewander gehiillter Monch, der seine Rede mit starken Gesten seines r. Armes

begleitet. Hinter dem Baumstamm scheint eine Elephantenherde zu stehen: je ein vollkommen ausgemalter Elefantenkopf er-

scheint r. und 1. von der Ménchsgestalt etwa in Hohe der Hiifte; iiber und unter diesen beiden Kopfen sind auf jeder Seite

noch zwei (?) andere nur in roten Linien ausgefihrt. Drei Adoranten, einer von dunkler, zwei von heller Hautfarbe, bilden

die Zuhorerschaft dieses Ménches. Wir glauben, daf hiermit diese dritte Szene abschlieBt und daf der thronende Bodhisattva

mit Begleitern (der Hackenschlag eines Tiirken iitber der r. Schulter des Bodhisattva la8t vermuten, daf} dort ein menschliches

Gesicht dargestellt war!) eine vierte Legende verkérpern soll; die Darstellungen scheinen immer figurenarmer zu werden, je

mehr sie sich dem |. Ende der Bilderreihe nahern. .
Die letzte Szene ist kaum zu erkennen. Auch hier sitzt ein predigender Ménch unter einem Baum; eine Begleitfigur (dunkel-

farbiger Inder) scheint sich in trauriger Haltung nach 1. abzuwenden. Diese Figur war wohl durch Schutt verdeckt als Prof.

Griinwedel das Bild durchpauste.

Das Aufschriftenband, welches zu Haupten der Gruppen lauft, hat friiher Schrift getragen. Sie war iiberall sorgfaltig ab-

gerieben.

1 DaB diese Legende bei den Manichaern in Turfan sehr verbreitet Vergl. A. v. Le Coq: Ein christl. und ein manich. Ms.-Fragment,

war, beweist der Umstand, da Bruchstiicke von zwei verschiedenen Sitzber. XLVIII, 1909 und derselbe, Tiirk. Manichaica aus Chot-

Handschriften dieser Legende in Chotscho gefunden worden sind. scho I, Anh. z. d. Abh. Kgl. PreuB. Ak. d. W., Berlin 1gra, S. 1.
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TAFEL®

Verschiedene Wandmalereien

a) Schwimmer in einem Strom. b) Brahman
e

Kat. No. I B 8398, 8399. * GréBe au. b: 47 X 45 cm. * Fundort: Qyzil. * Alter: 6.—7. Jhd
t. (?)

Die beiden hiibschen Bruchstiicke wurden in der ,,Seefahrerhdhle* der zweiten Anlage, Qyz
il, im Schutt auf dem Fuf-

boden des Tempels gefunden. Es sind abgestiirate Bruchstiicke der Bilder, die friher das To
nnengewolbe des Tempels ver-

ziert hatten.

Die Schwimmer sind vielleicht als Badende, vielleicht auch als verungliickte Seeleute aufzufasse
n. Es ist aber nicht unmog-

lich, daf§ das Bildchen einer HOllenszene entstammt.

Von besonderer Schénheit ist der Kopf des Brahmanen in seiner Umrandung (Blatterguirlande).

c) Wandgemidlde aus der »Teufelshéhle“

Kat. No. I B 8431. * GrdBe: 1.50 x 0.80 m. * Fundort: Qyzil. « Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

In der Héhle A fand sich auf der Langwand des Korridors 2 (vergl. Plan, Text zu Taf. 8) das hier wiedergegebene Bruch-

stiick einer urspriinglich sehr viel langeren Bilderreihe.

Die Grundierung des Bildes ist mit ziegelroter Farbe ausgefiihrt, was in den westlichen Siedelungen wei
t seltener als in

den éstlichen vorkommt.

Leider ist der Gegenstand der Darstellung uns unbekannt und wir miissen uns mit einer Beschreibung b
egniigen.

Die Schilderung beginnt (?) am r. Ende des Tafel. Dort sehen wir einen Brahmanen in seiner Laubhiitte auf sei
nem ge-

flochtenen Stuhl sitzen, wahrend vor ihm ein Jiingling in Wadenstriimpfen aus Pantherfell, heftig gestikulierend, n
iederkniet.

Hinter diesem Jiingling erscheint ein zweiter Mann; er wendet sich nach 1. und tritt auf die Einfassung eines Teichs, in dem

fiinf fast nackte junge Frauen Waschungen zu vollziehen scheinen. Uber dem Teich schweben vier devata oder kinnart.

L. erblicken wir eine weibliche Person in der Stellung der ‘Tanzerin; sie hat mit der 1. Hand abwehrend eine Schlinge er-

griffen, die der vor ihr stehende Jiingling ihr iiber den Kopf zu -werfen versucht. Die Schnur mit ihrem durch eine Kugel be-

schwerten unteren Ende ruht in der Hand des Jiinglings. Prof. Gtiinwedel erwahnt dieses Bild (Kultst., $.138) mit den Worten:

,sBeachtenswert ist die Szene des Mannes, welcher mit einér Schlinge’Kinnaris fangt.‘

Der Hintergrund enthilt stilisierte Baume (man beachte den seitlichen Knorren am Stamm) mit seltsamen Végeln. Den

Abschlu& des Gemiildes bildet r. eine Rankenborte, unten eine rot-griine Steinsetzung.

d) Héllendarstellung aus der ,,Teufelshéhle“

Kat. No. I B 8432. » GroBe: 2.70 x 0.60 m. * Fundort: Qyzil. » Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

Auf der 1. Seitenwand (I) der Cella des Tempels A (s. Plan im Text zu Taf. 8) fand sich unterhalb zweier Bilderreihen

mit Darstellungen von Buddhapredigten die hier wiedergegebene Héllenszene als unterste Reihe. Den oberen Rand der Bilder

fa8t ein Ornamentstreifen ein, unter dem sich das (unbeschriebene) Schriftband befindet; den Abschlu8 nach dem Fuf-

boden hin bildet eine rot-blaue Steinsetzung.

Das erste Bild der Reihe (ganzr.) ist zerstért, das nach 1. folgende zeigt eine Anzahl Képfe in einem griinen, flammenumge-

benen Morser, iiber dem, in den Hianden eines stark zerstérten Héllengeschépfes, eine blaue Mérserkeule zum Stof bereit

gehalten wird. Weiter 1. scheint ein Héllendiener eine Ladung Menschen-

| képfe auf dem Riicken herbeizuschleppen, um sie in den bereits vollen, blauen

| Kessel zu werfen, der auf drei Steinen in der Gluth steht. Der Deckel schwebt

tiber dem Topfe.

| Das nach 1. folgende Feld war frither hellgriin grundiert; es zeigt eine

4 | Hllenlandschaft mit lodernden Flammen, in deren Mitte eine gefesselte Ge-

stalt rotbrauner Hautfarbe kniet. Eine graubraun gemalte Gestalt mit blauem

| Nimbus (?), ein Damon, scheint den knienden Siinder aus einem blauen Ge-
fae tranken zu wollen: hinter dem Gefa® schligt eine wallende Lohe (?) in
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r. von dieser Gruppe, beide nach 1. gerichtet; die eine (r.) tragt die Bettelschale eines Ménches und aft lohende Flammen

(?) entweder aus ihrem Haar, oder aus ihrem Munde nach r. in die Hohe steigen. Die andere (1.) scheint nach der 1. Seite zu

enteilen; sie tragt mit beiden Hinden eine flache, mit lodernden Flammen gefiillte Schale.

Im nach 1. folgenden, rot grundierten Feld sticht ein weifser, schweinsképfiger Teufel mit einer Lanze auf einen rotfarbenen,

in den Flammen zu Boden gesunkenen Siinder,. Ein blauer Teufel nahert sich von r. mit eingelegter Lanze, vielleicht um die

nach r. fliichtende weife Gestalt anzugreifen. Diese wendet den Kopf zuriick; in den Hianden scheint sie einen weifien Gegen-

stand zum Munde zu heben.

Im vierten Felde qualen zwei Damonen zwei Verdammte. Der eine, mit gestraubtem Flammenhaar, ist im Begriff, dem ihm

zugeteilten gefesselten Siinder den Kopf abzuschneiden. Der andere, das Haar in Nimbusform geordnet, erhebt das Schwert

gegen sein Opfer. Er hat es am Haar gepackt und tritt mit dem 1. Fu auf den r. Unterschenkel des Fliehenden. Den eigenen

Oberkérper etwas zuriickgelehnt, sucht er seine ganze Kraft in den zu fihrenden Schlag 2u legen.

Im letzten Felde finden wit eine Darstellung, die vielleicht auf antike Erinnerungen zuriickgeht; namlich auf die Geschichte

von den Symplegaden. Im roten Felde sind zwei Felsen abgebildet, der eine griin, der andere blau, beide mit Flammen bedeckt.

Durch den Zwischenraum zwischen ihnen miissen die Verdammten hindurch und wiahrend sie die enge mit zornigen Flammen

brennende Schlucht betreten, krachen plotzlich die feurigen Berge zermalmend zusammen.

Die den Bergen aufgesetzten Widderképfe sollen ohne Zweifel die Heftigkeit und die haufige Wiederholung des Zusammen-

pralls andeuten. Kein Tier, auSer vielleicht dem tapferen Hahn, ist bei Kampfen gegen seinesgleichen so erbittert und so riick-

sichtslos gegen sich selbst, wie der Schafbock dieser 6stlichen Lander.

Diese Bilder gemahnen stark an Héllen-Darstellungen und Beschreibungen friiher europaischer Meister.

PAr EL 18

Wandmalerei aus einer Deckenwoélbung

Kat. No. I B 8449. * GréBe: 2.28 x 1154 m: * Fundort: Qyzil. * Alter: 7. Jhdt. (?)

Auf der Westseite der ersten kleinen Bachschlucht' erhebt sich ein Vorsprung des Berges steil auf dem r. Bachufer. Eine

Anzahl von Hohlen sind auf beiden Seiten dieses kleinen Promontoriums in betrachtlicher Hohe in das Gestein geschnitten;

die Hoéhle, der das vorliegende Gemilde entstammt, war der dritte Tempel auf der Westseite vom vorderen Anblick des Vor-

sprungs aus gerechnet (vergl. Alt-Kutscha, S. II 57, Fig. 39). Der Tempel zeigte den gewéhnlichen Typ; unser Gemilde be-

fand sich auf der r. Seite der Deckenwélbung (also 1. vom Eintretenden).

Prof. Griinwedel hat in Alt-Kutscha die beiden Gemilde der Deckenwélbung (es war eine Wolbung und nicht, wie dort

S. II 57 angegeben wird, eine zeltférmig ansteigende Decke) in kleinen Ausmafgen einfarbig und als UmriBzeichnung wieder-

gegeben. Eine farbige Wiedergabe erschien erwiinscht, weil das Bild koloristisch sich von den tibrigen Bildern der Siedelung

wesentlich unterscheidet.

Das Bild besteht aus einer Berglandschaft, die sich aus reihenweise neben und itibereinander geordneten, abwechselnd hell

und dunkel gemalten konventionellen Bergen zusammensetzt. In jedem der durch diese Berge gebildeten, etwa dreieckigen

Felder, ist eine Legende dargestellt, in deren Erklarungen wir Prof. Griinwedel ungefahr folgen. Was aber in Alt-Kutscha tiber

friihere Bemalung dieser Flachen gesagt wird, konnen wir nicht unterschreiben.

Die unterste Bilderreihe erhebt sich iiber der das ganze Gemilde nach unten abschliefienden Schmuckborte, einer (in be-

stimmten Absatzen) mehrfarbigen Blattguirlande.

Unterste Reihe, von r. nach 1. 1. Halber Berg mit Steinhuhn. 2. Zwei Brahmana-acaryas vor einem verehrend aufrecht

stehenden Bodhisattva. Dariiber ein springendes Bergschaf. Der Brahmane zur L. hebt einen spitzen Gegenstand gegen das

Auge des sich darbietenden Heiligen. Wohl mit Sicherheit als Utpalanetra zu bezeichnen. 3. Ruhender Bodhisattva unter einem

Baum; ein neben ihm knieender Mann oder Damon schlagt mjt einem spitzen Stein an den Schadel des Ruhenden. Vermut-

lich Kusuma, der sein Knochenmark einem Kranken opferte. 4. R. ansteigender Affe in lebhaft bewegter Stellung. Die Opfer-

geschichte zeigt einen Bodhisattva (wie in 2), zwischen zwei anbetenden Nagas. Nicht genauer zu bestimmen, vielleicht Vi-

+ Yoh bedauere, einen Tecturn auf S. xx des III. Bandes feststellen zu die zweite, ist die wichtige der beiden kleinen Bachschluchten“‘.
miissen. Die ,,erste kleine Bachschlucht“, nicht, wie dort erwahnt,
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genes Scheermesser an den Hals setzt; r. von ihm ein Damon, ]. ein
malatejas. 5. Ein Ménch (unter e. Baum), der sich ein gebo 

:

Madchen. Unbestimmbar, wahrscheinlich ein Bodhisattva, der als Monch sein Leben fiir eine andere Person gibt. 6. Zerstort.

Zweite Reihe. 7. Springender Ibex tiber einem Baum, nach 1. ansteigender Affe. 8. Meditierender Bodhisattva unter einem

Baume, r. u. 1. anbetender Affe. L. fliegende Vogel; oben Ibex. 9. Bodhisattva mit flam
menden Handen weist e. Karawanen-

fihrer den Weg; ein beladenes Kamel hinter dem Mann. (Uber dem Kamel Kopf des Wasserdimons von Opfergeschichte 14.)

Der Bodhisattva ist Aguketu. In den Gipfeln Steinhiihner, ganz oben abstiirzendes vierfiiBiges
 Thier (?). 10. Zwei Personen

unter c. Baum; eine Schlange fahrt von r. auf die Erschrockenen zu. In den Berggipfeln Steinhith
ner, ganz 1. unten e. Affe.

Unbestimmbar. 11. Der Lowe hat das s. Schutz anvertraute Affenjunge nicht bewacht; ein Raubv
ogel hat es entfithrt. Der

Léwe gibt als Sithne s. Blut dem Affenvater. 12. Ibex unter e. Baum. 13. Thronender Bodhisattva
 unter ¢. Baum, vor ihm

Schiissel mit Juwelen. L. unten Mann auf Elephant (nur der Kopf des Tieres ist sichtbar). R. u. 1. Affen; oben Steinhuhn.

14. Unter e. Baum ein Teich, aus dem der Wasserdimon den Kopf hervorstreckt. Der Affenkénig hat entdeckt, da8 sein Volk

beim Besuch des Teiches dadurch verringert wird, daf} der Damon den letzten fangt und verzehrt. Er bi
etet sich selbst als

Opfer an. Begleitfiguren: Affen u. Steinhithner. 15. Der Bodhisattva Syama; der von keinem Tier bele
idigt in der Wildnis

wohnt, wird am Teich von einem jagenden Kénig erschossen. Uber dem Baum Affe und Ibex, r. Affe
 und 2 Steinhiihner.

16. Der Bodhisattva Mahasutasoma opfert sich fiir sein Volk einem menschenmordenden Damon. Er ste
ht unter dem Baum,

1, nahert sich, ein Schwert in der L., der Damon; ganz 1. Affe. 17. Ein junger Mann m. Schale unter e. Baum, neben ihm

eine Frau, die ihm einen Gegenstand (Blumenschiissel ?) darreicht. Vor dem Baum ein Kastchen m. offenem Dec
kel (?) oder

ein Thronsitz. Neben der Frau 1. ein Krug. Unbestimmbar.

Dritte Reihe. 18. Ein Bar, fast aufrecht schreitend. 19. Ein brahmanischer Asket, unter einem Baum sitzend, von Affen

verhéhnt, Vielleicht Subha. 20. Ein Jager legt den Pfeil an auf einen Affen, der auf einem Baum ihn verhéhnt (?). 21. Lehrender

Ménch unter e. Baum; |. ein dunkelfarbiger sitzender Mann, hinter dem 1. eine Flasche steht. 22. Der Bodhisattva als Affen
-

kénig rettet sein Volk vor dem Jager, indem er m. ausgestrecktem Leib eine Briicke bildet, auf der s. Untertanen fliic
hten.

Er selbst geht dabei zu Grunde: Mahakapi.

Die oberste Reihe bildete den Streifen im Zenit der Héhle, Eine Erklarung der Darstellungen vermégen wir nicht zu

geben. Nach Griinwedel Alt-Kurscha II, 81 beginnt ,die Figuren-Gruppe im Zenith der Héhle..... mit dem Empfang

eines durch die Luft fliegenden Arhats durch eine Brahmani. Zwei Brahmana-Schiler, die der Brahmani Wasser herbeibringen,

weisen darauf hin, daS...... die Geschicklichkeit, mit welcher der jetzige Arhat die Frau seines Guru bedient hat, die Unter-

lage bot zu seiner raschen Erlangung transcendenter Krafte. Die Vorstufen dieser Entwicklung vom Lichtaureol bis zur Fahig-

keit, durch die Luft zu fliegen, sind hinter dem Arhat (nach r.) abgebildet usw.“

Wir drucken diese Erklarung unter allem Vorbehalt ab. Tatsichlich erblicken wir folgendes: Ganz r. 1. ein dunkles Oval

mit Lichtaureole in d. Kopfgegend (Mandorla mit Kopfnimbus ?). 2.Buddhafigur mit Schlangenaureole. 3. Buddha ohne Au-

reole auf langgestreckter Léwengestalt. 4. Buddha (mit Flammen hinter sich) auf liegendem Elefanten. 5. Buddha (ebenso)

auf schwarzem, den Kopf wendenden Vogel. 6. Buddha (ebenso) auf einem Flug weifser Ganse. 7. Buddha (mit Aureole) zer-

stort. Hier folgt die Figur des fliegenden Pratyekabuddhas.

TAFBL 11

Gruppe von Ménchen

Kat. No. I B 8448. « Gréfe: 1.66 x 1.54 m. * Fundort: Qyzil. « Alter: 7. Jhdt. (?)

In der drittletzten Héhle in der ,,Ersten kleinen Bachschlucht“, (auf der Ostseite der vorspringenden Felswand, vergl. Text

zu Taf. 10) fand sich an der Hinterwand des Stiipa diese schone Gruppe von Ménchen.

Das Bild wird nach unten abgeschlossen durch ein Schmuckband (Blattguirlande), das auf einer griin-braunroten Stein-

setzung ruht. Am Oberrand der Ménchsbilder lauft das weifse, leider unbeschriebene, Aufschriftenband unter einem Schmuck-

band, iiber dem eine Berglandschaft mit bewegten Darstellungen von Tieren (Ibex, Bar, zerstérter Vierfiifler, Affe, Affe) den

Abschlu8 nach oben bildet. Das Schmuckband zeigt zwei sich tiber der Mitte des Bildes begegnende Hilften mit entgegen-

gesetzter Anordnung der Blatter und der Bindungen, wie sie noch in einem oder dem anderen der Tempel angetroffen wurde.

Die Ménche sind auf abwechselnd blaugriinen und braunroten rechteckigen Flachen (voller Knospen als Raumfiller) dar-
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gestellt. Sie tragen Ménchsroben verschiedener Farben und ein jeder hilt eine eigentiimliche stilisierte Lotusblume in der 1,

Hand. In der r. Hand wird abwechselnd ein Rauchergefa8 und eine flache griine Schale getragen.

Das Rauchergefa} ist

eine Abwandlung des alten

achaemenidischen Appa-

rats (vergl. Flandin et

Coste, Taf. CLIV), nur

ist es nicht mehr so hoch;

auch ist der Teil unterhalb

des Weihrauchbehilters

tellerartig verbreitert wor- BRONZE-RAUCHERGEFASS, 2—3. JHDT. N. CHR., TUMSCHUQ.

Diese letztere Form lebt noch heute in China und Japan.

den. Neben diesem Rau-

chergefa8 tritt noch ein

anderes auf, dessen Ver-

wandtschaft mit agypti-

schen Formen erwahnt

worden ist in Berichte aus

den PreuB. Kunstsamm-

lungen April—Mai 1921,

Berlin.

Aber auch die ,,Lotusblume“ ist westlichen Ursprungs und geht auf das antike Fiillhorn zuriick.'

Wie aus der nebenstehenden Abbildung einer von A. Foucher verdffentlichten Gandhara-Skulptur (Paficika und

Hariti, L’art gréco-bouddhique du Gan-

dhara, II, S.169, Paris 1918) hervor-

geht, hatten die Bildhauer in Gan-

dhara bereits Form und Wesen des

Fillhorns mifverstanden.

Das Attribut nahm unter ihren

Handen eine Form an, die wir fiir das

Vorbild aller der seltsamen Bliitenge-

bilde halten, die auf unseren Bildern

in den Handen von Stiftern und Moén-

chen erscheinen (cf. u. a. Taf. 11 und

12); ja die Vermutung liegt nahe, daf
GANDHARA-SCULPTUR,,Nach Foucher.

MISSVERSTANDENES FULLHORN.

STIFTERIN, QUMTURA.

Nach Griinwedel.

TAY £EL..12

Gruppe von Moénchen

in ihr auch der Ursprung zu suchen

ist der Bliitenzweige, wie sie etwa auf

Taf. 14,17 und 19a des III. Bandes

dieser Veréffentlichung vorkommen.

Dann ist die chinesische Kunst auch

hier Entleiherin westlicher Gedanken.

Einige Stufen der Abwandelung

werden gut dargestellt durch die drei

folgenden Nachzeichnungen von Ab-

bildungen aus Qumtura (vergl. Griin-

wedel Kultstdtten, S. 10, 12).

STIFTERIN, QUTUMRA.

Nach Griinwedel.

Kat. No. I B 8445. * Gréfe: 1.65 x 1.54 m. * Fundort: Qyzil. * Alter: 7. Jhdt. (?)

Demselben Tempel, wie das Gemiilde der Taf. 11, entstammte auch die hier beschriebene Ménchsgruppe. Sie befand sich

auf der Stiipa-Wand des r. Korridors (1. vom Eintretenden).

Drei Ménche werden auf griinlichblauem oder braunem Hintergrunde dargestellt. Wie bei dem schon beschriebenen Gemilde

1 Vergl. schon Griinwedel, Kultst., S, 11, unten.

19



ist der Abschlu& nach unten eine Steinsetzung (braunrot-griin) unter einer Blatterguirlande, der nach oben Aufschriftenband

(leer), Blattguirlande (hier in einem, in einer Richtung, geordneten Stiick) und Berglandschaft folgen; die darin erhaltenen Tiere

sind GroShornschaf, Ibex und Affe. 
5

Die drei Ménche tragen den Flickenrock rotbrauner Grundfar

Haare sind bliulich; die Muskulatur ist mit strengen Strichen betont und ist besonders im Untergesicht s
chon ganz zum

Schema geworden. Ganz Verwandtes findet sich bei Gandhara-Skulpturen und bei ostasiatischen Darstellungen westlandischer

be iiber einem blaulichen oder griinlichen Unterkleid. Die

und indischer Heiliger.

Der vorderste Ménch hilt in seiner R. den Rasselstab, den, stark verkiirzt, aber sonst ganz ahnlich, heute noch die muhamme-

danischen frommen Bettler (dtwand p.) Ostturkistans fiihren; in der L, hilt er einen Gewandzipfel (?) und ein langhalsiges

braunes Flischchen. Sein Gepiick, es diirften indische Biicher sein, tragt er auf der 1. Schulter. Der mittlere Ménch tragt Lo-

tusblume und Weihrauchlampe, der dritte (r.) ebenfalls den Lotus, die L. hat er in eine Falte seiner Robe gehiillt, deren dunkeln

Saum er ergriffen hat.

Die Bilder dieser beiden Tafeln (11 u. 12) erinnern auf den ersten Blick stark an friihe Gemilde ahnlicher Art in Europa:

die Ahnlichkeit beruht in dem, was von der ausgehenden Antike her beiden gemeinsam ist.

Ungeschickt genug ist die Art, in der die rechteckigen Flicken auf den Ménchsrock aufgepaust sind. Der Faltenwurf ist nicht

unedel; er ist in feinen Linien ausgefiihrt, die am besten auf dem Gewande der mittleren Figur zu erkennen sind.

TAPE L 3

Berglandschaften aus einem Deckengewélbe

Kat. No. I B 8456. * Gréfe: 2.06 x 1.74 m. * Fundort: Qyzil. * Alter: vor 700 n. Chr.

Dieses Gemilde gehért zu den beiden auf Taf. 14 wiedergegebenen Gemilden aus dem drittletzten Tempel der 1. kleinen

Bachschlucht zu Qyzil und zwar ist es das Gemiilde von der I. ‘Seite der Deckenwélbung (r. vom Eintretenden). Der beque-

meren Einrahmung zu Liebe sind die Verputztafeln, die die Malereien tragen, nicht in ihrem natiirlichen, gebogenen Zustand

in Gips gelegt worden; man hat sie vielmehr vorsichtig flach gelegt und auf diese Weise ein flaches Bild erzielt.

Der untere Abschluf des Bildes ist eine breite weiSe Borte mit. punktiertem Viereckmuster. Dariiber erheben sich vier Reihen

von stilisierten Berglandschaften.

Die unterste dieser Reihen besteht aus sechs kleinen Bergen (von denen die aufersten r. und |. nur z. T. auf dem Bild er-

scheinen) und aus fiinf groferen. Die kleinen Berge enthalten von r. nach |. folgende Darstellungen: 1. (halb!) Steinbock nach

r. 2. Gallopierender Hirsch zw. zwei Baumen der bekannten Form (Aststumpf n. 1.); Flammen scheinen aus dem Erdboden

aufzusteigen. Uber dem Baum r. ein fliegender, langschwanziger Vogel; iiber dem ganzen schwebt, nach r., ein nimbierter

Bodhisattva. 3. Der Affe hat dem Léwen sein Junges anvertraut; durch Unaufmerksamkeit des Lowen hat der Adler das Junge

geraubt. Der Lowe ist im Begriff, dem Affenvater sein Leben zur Siihne zu geben. 4. Stark zerstért; ein plumpes kurzschwan-

ziges Tier (Elefant?) nach r. 5. Affe in der Rohrhiitte eines Asketen, vor ihm 1. Léwe. 6. Halber Berg; zerstért.

Die fiinf gréferen Berge enthalten je einen vor einem Stipa sitzenden Buddha mit Begleitfiguren: 7. B. nach 1. gewendet

zu aust knieenden Mann mit dreifach gewimpelter Fahne; r. unter e. Baum sitzender Monch. 8. B. leicht n. r. gewendet;

maga Mann in indischer Tracht mit kl. vajra in der r. Hand; 1. sitzender Monch unter Mondsichel. 0, By nels Vaita-
pani mit ee amie Armen; 1. leicht bekleideter aufsteigender Mann mit grofer blauer weif gepunkteter Scheibe

(Kugel?) in beiden Handen. ro. B. n. r., r. Brahmane, vor Rohrhiitte knieend, eine Schale darbietend; 1. sitzender Ménch

11. B. n. r.; r. knieender Mann, ein flammendes Juwel darbietend.

Zweite Reihe. Fiinf Buddhas vor Stipa (man beachte die Sitzarten !), 12. nur teilweise erhalten. 13. B. n. 1. mit lang herab

ubjeendien Beinen; r. sitzender Ménch; |. Person einen unkenntlichen Gegenstand darbringend. 14. B. ist ery hac ng
Schale in der 1., einem weiffen Gegenstand in der erhobenen r. Hand; 1. sitzender Ménch. 1 5. B. nach L.;

16. B. nach r.; r. stehender Mann, am Throne des B. unten r. zwei braune FufSspuren; 1. sitzender Ménch

r. u. 1. Adorant.

Dritte Reihe. Wieder fiinf Berglandschaften, die 1. unvollkommen. 17.B.n.1., r. erloschene Darstellung (Elephant) ;
>Monch. 18. B. n. r.; r. nackter Mann; 1. Monch. 19. B. n. 1. a menenien» Seine r. Hand mit Almosenschale nach 1. einem nackten Mann

entgegenstreckend, der in beiden Hinden einen runden weifen Gegenstand emporhebt; r. Ménch. 20. B. en fi i: - 20. B. ace, von einer
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Schlange umwunden; r. Brahmane m. Flasche, 1. Mann, der einen Henkelkrug mit beiden Handen emporhebt. 21. B. n. r.,

ohne Begleitfigur.

Die oberste Reihe enthialt vier kleine Berglandschaften mit sitzénden Buddhas ohne Begleitfiguren. Dariiber erscheint ein

Streifen der den Zenit des Gewélbes fiillenden Darstellungen, naimlich ein Zug fliegender Vogel mit schwarzen Fifen

(Schwane ?).

TATFEL 04

Berglandschaften aus einer Linette und einem Deckengewélbe

Kat. No. I B 8446 u. 8447. * GroBe: a) 1.86 x 1.10 m. * b) 2.15 x 1.74 m. * Fundort: Qyzil. « Alter: vor 700 n. Chr.

a) Wandmalerei aus einer Liinette

Dieses Gemiilde befand sich iiber der Nische fiir das Kultbild an der Riickwand der Cella (der Vorderwand des Stiipa) in

der drittletzten Hohle auf der r. Seite der ,,Kleinen Bachschlucht* zu Qyzil.

Die beiden Gemilde Tafel 13 und Tafel 14b sind Wiedergaben der beiden Gemilde auf den Wélbungen des Tonnenge-

wolbes, und zwar befand sich ersteres auf der |., letzteres auf der r. Seite des Gewélbes und somit auch 1. und r. von dem Lii-

nettengemilde, Taf. 14a. Aus praktischen Griinden sind die beiden Wélbungen bei der Konservierung nicht als halbe Bogen,

sondern flach, wie eine gewdhnliche Wand, in den Gips gelegt worden.

Der untere Rand des Gemiildes ist verziert mit demselben weifen Schmuckband mit braunen Vierecken, das auch die Ge-

milde der Deckenwélbungen nach unten, grade iiber der Ausladung, begrenzt und daher in derselben Ebene um die ganze

Cella lauft.

Die Malerei besteht aus Reihen von Berglandschaften,' die iiber (hinter) einander geordnet sind; wir erkennen zwei solcher Reihen.

1 Diese Berglandschaften wurden in Alterer Zeit in vielen Tempeln und Umgebung der Buddhanische an der Riickwand der Cella mit

in Qyzil, Qumtura, Kirisch-Simsim und Schor-tschuq, an der solchen Berglandschaften aus gebranntem, griinglasierten Ton ver-

Liinette in Halbrelief aus ungebranntem bemalten Ton hergestellt. ziert. Diese Berglandschaften wurden aus einzelnen Fliesen zu-

In noch 4lterer Zeit (Anlage bei Tumschuq) wurde Hintergrund sammengesetzt; die einzelnen Berge waren sehr viel kleiner, als die
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Die erste, vorderste, besteht aus Bergen, von denen der eine, ganz zur R., und der andere, ganz zur L., nur mit eine
r Halfte

auf dem Bilde erscheinen; beide enthalten hélzerne Kasten, mit seltsamen doppelgipfligen Deckeln (Leichenbrandbehiltern ?),

yon denen der zur R. fiinf menschliche K6pfe, der zur L. eine Schlange (?) enthilt. Die drei anderen Berge sind wie fol
gt be-

malt. 1. (r.) ein sitzender nach 1. gerichteter Buddha mit Aureole und Mandorla unter einem Baum. R. von ihm sitzende mann-

liche Figur, 1. ein seltsames Wesen, Fisch (oder Vogel?) mit Menschenkopf, dem augenscheinlich die Predigt gilt. 2. (Mitte)

sitzender Buddha, en face, mit Almosenschale, r. und 1. zwei knieende Manner, die Schalen mit Speisen darbringen. 3. (1.)

Buddha nach r., 1. ein Hund (?), der mit bekannter Hundegeste den hinteren 1. Oberschenkel von Fléhen durch Beifien zu be-

freien sucht; r. ein Mann in indischer Tracht mit dem langen graden Kreuzgriffschwert der Tocharer.

Die zweite Reihe enthilt vier gréBere Berge, vor deren jedem ein Stiipa eigentiimlicher Form sich erhebt. Die Darstellungen,

von r. nach 1. sind wie folgt: 1. Sitzender Buddha nach 1.; 1. nackter Bogenschiitze, r. sitzender Monch auf Polster. 2. Buddha

nach 1.; r. und 1. Anbeter in Géttertracht mit Kopfnimben und Flammenaureolen. 3. Buddha nach r.; r. Anbeter in indischer

Tracht, 1. erloschene Figur eines abgemagerten Menschen (? Preta?). 4. Buddha nach 1., ohne Begleitfiguren.

In der obersten Reihe erscheinen drei Berge, ohne Stiipas. Von r. nach 1.: 1. Sitzender Buddha nach |. gewendet; r. ein

stilisierter Baum, |. menschliche Figur, beide Hinde zur Schulterhéhe erhebend. 2. Buddha en face ; r. nimbierte Dame in Lan-

destracht, 1. nimbierte Person mit Perlenkrone. 3. Buddha nach r.; r. iiber ihm fliegende nimbierte Person mit Schale in der

1. Hand.

In den Farben entspricht dieses und das folgende Stiick vollkommen der Abbildung auf Taf. 13.

b) Dazugehiérige Malerei aus der Deckenwélbung

Wie schon gesagt, befand sich das hier wiedergegebene Gemilde auf der Deckenwoélbung zur R. des Gemaldes a.

Auch hier sind Berglandschaften dargestellt; sie sind in 4 Reihen hinter (iiber) einander geordnet.

Die unterste Reihe setzt sich aus vier ganzen (und einer unvollstandigen) kleinen Berglandschaften ohne Stiipa, und aus fiinf

groSeren Berglandschaften mit Stiipa zusammen. Die Reihe beginnt-unten r. mit einer der gréfieren und endet |. mit der un-

vollkommenen kleinen Landschaft. Von r. nach 1. erscheinen in der untersten Reihe folgende Bilder: 1. Buddha mit Stiipa,

nach |.; links von ihm ein Affe, bemitht eine stumpfe Pyramidehochzuheben. 2. Kl. Berg mit sitzender Person en face, iiber

ihr eine weifie Scheibe (Mond ?). 3. Buddha m. Stipa, n. 1.; r. nimbierter Begleiter mit Fliegenwedel, 1. knieender Brahmane,

mit der 1. Hand dieRohrhiitte (mit Rohrsessel) eines Asketen hochhebend. 4. KI. Berg mit sitzender Person en face. 5. Buddha

m. Stipa, nach r.; 1. ein Brahmane, in der 1. Hand eine Flasche, r. eine Dame in der Landestracht, in der r. Hand eine Schale;

eine andere Schale fallt, vielleicht aus der Hand des Buddha, r. an seinem Throne zur Erde. 6.K1.Berg mit Brahmanen und

Hasen (sasajutaka?). 7. Buddha m. Stipa nach 1.; r. nimbierter Ménch mit Schiarpe in beiden Hiinden, 1. nimbierte Dame

in der Landestracht mit ebensolcher Scharpe. 8. KI. Berg mit knieendem Mann in Landestracht, vor ihm entenartiger Vogel

in Flammen. 9. Buddha m. Stipa, nach 1.; r. Dame in Landestracht mit ausgestreckten Armen, |. sitzender Ménch. 10. Kl.

Berg (halbiert) mit nach r. blickendem vierfiifigen Tier.

In der zweituntersten Reihe finden sich vier vollkommene Berglandschaften und eine nur zu dreiviertel erhaltene 3 es sind

alles solche, die einen sitzenden Buddha vor einem Stipa aufweisen, nimlich: 11. Buddha nach l., r. ein sitzender Monch,

1. ein knieender Ritter im landesiiblichen Panzer mit Fligelhelm und Ungeheuer-Fahne. 12. Buddha n. r.; r. fast unbekleidete

Person in Tanzerinnenstellung, 1. sitzender Ménch. 13. Buddha n. 1.; r. sitzender Monch, |. Brahmane (?) auf Rohrsessel

lebhaft die r. Hand erhebend. 14. Buddha n. 1.; r. Mann mit erhobenem Schwert in der R., der Scheide in der L., 1 haus
in Landestracht, mit einer Schale in beiden Handen. 15. Buddha n. r.; r. sitzender Léwe. oe
Die dritte Reihe enthilt ebenfalls fiinf Landschaften, von denen die ganz r. unvollkommen ist 3 in allen ist der sitzende Buddha

vor e foe dargestellt. Wir zahlen auf: 16. Buddha n. 1.; 1. von ihm zerstorter Anbeter (in Landestracht?). 17. Buddha
n.r.; 1. nimbierte Gestalt mit Fliegenwedel (??), r. nimbi : : ae
discher Tracht. 19. Buddha n. mit oe ae ooer Ménch m. rund]. Gegenstand in der 1. Hand,

in Tonrelief oder in der Malerei dargestellten. Endlich findet sich dBe p : ‘ as unschwer als ei i ihaufig auf Sockeln dlterer kleiner hélzerner Buddhastatuetten (z. B. Baratead ain ea oo biel aia leniecaasaus der Pfauenhéhle, Qyzil) ein ausgeschnittenes Rautenmuster, re
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1. sitzender Ménch. 20. Buddha n. 1.; r. sitzender Mann in der Landestracht (?), 1. nur mit Lendenschurz bekleideter Mann

mit Krug auf der r. Schulter.

Die oberste und letzte Reihe enthilt vier Darstellungen von sitzenden Buddhas in Berglandschaften mittlerer Grofie ohne

Stiipas; Begleitfiguren fehlen, die Buddhafiguren sind abwechselnd 1. und nach r. gerichtet.

Oberhalb dieser Reihe befand sich der Zenitstreifen (aus der Mitte der Wélbung); nur der duffere Rand mit einer Flucht

weifer Ganse, war erhalten.

TAFEL V5

Wandverzierungen und gemalte Friese

a' und a’) Nachahmung, in bemaltem Ton, eines hilzernen gedrehten Fenstergitters

Kat. No. I B 8404, a, b. * GréBe: 1) 50 x 25 cm; 2) 53 x 22cm. * Fundort: Qumtura. « Alter: 8. Jhdt. (?)

Die beiden Bruchstiicke sind Reste einer Wandverkleidung, die offenbar ein gedrehtes hélzernes Fenstergitter darstellen

sollte. Solche Fenstergitter sind Europaern besonders aus Cairo bekannt, wo sie in den Fensteréffnungen alter Hauser heute

noch gefunden werden. Sie sind unter dem Namen rosan(p.) oder masrabtya (a) bekannt.

Die Farben sind gelb und rot; die Bruchstiicke fanden sich in Tempel No. 13 der Hauptgruppe in Qumtura.

b) Gemalte Trager und Balkenképfe

Kat. No. I B 8405. « GréBe: 82 x 30cm, * Fundort: Qumtura. « Alter: 7.—8. Jhdt.

Unter der Auskragung, von der das Dachgewélbe der Felsentempel sich erhebt, war in vielen Tempeln eine Reihe recht-

eckiger Tragebalken und rundlicher Balkenképfe aufgemalt. In alterer Zeit hatte man, wie die in den Stein geschnittenen

Rinnen fiir die Langsbalken und die tiefen viereckigen Locher fiir die senkrecht eingesetzten Trager beweisen, sich nicht mit

der Malerei begniigt, sondern die Architekturteile sogar im Steintempel in Holz ausgefiihrt.

Unsere Abbildung zeigt iiber einem breiten Schmuckband (Blattguirlande) den horizontalen, griin gemalten Langsbalken

mit einer Anzahl im rechten Winkel eingesetzter, im Querschnitt-rechteckiger Trager, die auf der Unterseite braunlich, an

der Kopfseite gelblich bemalt sind. Zwischen ihnen erscheinen die halbrunden Képfe, braun und weiflich, der unbehauenen

Stimme, die bei Holzbauten das Dach zu tragen haben.

Die Farben der Blattguirlande sind braunrot, griin, grau und gelb.

Das Stiick stammt aus Tempel No. 15, Hauptgruppe, 1. Seitenwand des Vorraumes.

c) Bruchstiick einer Schmuckborte

Kat. No. I B 8406. * Gréfe: 25 x 45 cm. * Fundort: Kirisch-Simsim. « Alter: 8. Jhdt. (?)

Der r. Seitengang (I. v. Beschauer) der ersten Héhle auf der r. Seite der kleinen Schlucht im Tale von Kirisch-Simsim trug

ein Ornamentband mit sehr schénem Blattwerk; es sind Kreise mit einem gotisch anmutenden, blattverzierten Dreischneu8

in ebenfalls blattverzierten Rechtecken.

Die Farben sind Griin, Blau, Grauschwarz und Weif.

d) Bruchstiick einer Schmuckborte

Kat. No. I B 8407. * GroBe: 28 x 64cm. * Fundort: Qyzil. « Alter: 7. Jhdt. (?)

Dieser schéne hellenistische Akanthus-Fries entstammt einem Tempel auf der 1. Seite der ,,grofen Bachschlucht* von Qyzil,

neben der ,,iibermalten Héhle. Die Farben sind gelblich, braun, wei und schwarzlich.

e) Bruchstiick einer Schmuckborte

Kat. No. I B 4447. « GroBe: 39 x 46cm. * Fundort: Qumtura. « Alter: 8. Jhdt. (?)

Ziemlich haufig tritt diese Schmuckborte (auch an den dem sterbenden Buddha als Lagerstatte dienenden Podien) in Qyzil

und Qumtura auf. Es ist der mit dreieckigen Ausschnitten versehene Rand einer Decke. Das Ende jedes der mit weifer Farbe

eingefafiten Hangedreiecke ist mit einem kreuzférmigen Anhinger beschwert. Die Farben des abgebildeten Bruchstiicks sind

braunlich und weif.
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y Bruchstiick einer Rankenborte

Kat. No. I B 8409. * Gréfie: 15 66 cm. * Fundort: Qyzil. * Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

Dies hiibsche Rankenornament wurde dem Hippocampen-Tempel in der ,,grofen Bachs
chlucht“ entnommen. Es befand

sich in der Mitte des abgeschragten Gesimses unter dem Gewdlbe. Die Farben sind ein
 mattes Hellbraun und Weif.

g) Bruchstiick einer Schmuckborte

Kat. No. I B 8413. * Gré®e: 19 x 62cm. * Fundort: Qyzil. » Alter: 
7. Jhdt. (?)

Das Bruchstiick befand sich in der Buddha-Nische der ,,FuSwaschungs-Hohle“. Es zeigt he
xagone Felder; die Grundfarbe

ist ein stumpfes Rot.

h) Bruchstiick einer Schmuckborte

Kat. No. I B 8414. * Gréfie: 14.5 x 38.5 cm. * Fundort: Chotscho. * Alter: 9.—I0. Jhdt.

Dies Bruchstiick, wie auch die Stiicke i und j, stammen aus nicht naher bezeichneten Tempeln der alten Stadt Chotscho.

Das Muster besteht aus einer Reihe von Sternblumen. Auf der wei8en Grundierung sind Reste von Griin, Rétlich und Braun

erhalten.

i) Bruchstiick einer Wanddekoration

Kat. No. I B 8415. * Grofe: 25 x 30.5 cm. * Fundort Chotscho. * Alter: 9.—10. Jhdt. (?)

Der wagerechte Teil der Musterung ist weif grundiert und tragt ein in Tusche vorgezeichnetes Rankenornament mit Resten

von braunlicher und gelblicher Farbe. Der senkrechte Teil zeigt ein Schuppenmuster mit Resten von r
otlicher und gelblicher

Farbe.

j) Bruchstiick eines gemusterten Frieses.aus geprebtem und gebrannte
m Ton

Kat. No. I B 4476. * Grofe: 21.5 x 26cm. * Fundort: Chotscho. * Alter: 9.—10. Jhdt. (?)

Der kleine Fries ist augenscheinlich mit Stempeln in ungebranntem Ton hergestellt worden; bei der Zerstorung des Tempels

durch Feuer wurde der Ton zufallig gebrannt. Das Muster ist-ein anmutiges Rankenwerk zwischen zwei Perlenleist
en. Die

Bemalung ist zerstért; die Farbe ist Naturfarbe des roten gebrannten Tones.

k) Bruchstiick einer Wanddekoration

Kat. No. I B 8402. * Grofe: 60 x 91 cm. * Fundort Qyzil. * Alter: vor 700 n. Chr.

Dieser schéne Ornamentfries schmiickt unterhalb der Bilderreihen die Wande des ysRotkuppelraumes“. Nur die beiden

Ecken der Riickwand waren durch Schuttmassen so gedeckt, daf die Malerei geschiitzt war. Das abgebildete Bruchstiick be-

fand sich ganz r. an der Riickwand. Derselbe Ornamentfries befand sich frither auch auf den anderen Wanden, so auch unter

der Bilderreihe b der Tafel 8.

Die seitliche und obere Einfassung wird durch ein harmonika-ahnlich gefaltetes, abwechselnd wei und griines Band ge-

bildet.

Unter vier wagerechten schmalen Schmuckborten lauft auf rotem Grunde ein schénes weifes Rankenornament mit prach-

tigen Blumen, auf denen hier und da noch Reste von blauer Farbe erkennbar sind.

l) a, b Einfassung einer Buddha-Nische

Kat. No. I B 8417 a b,. * Grofe: a) 0.31 x 1.36 m.; b) 0.30 x 0.78 m. * Fundort: Kirisch-Simsim. » Alter: 8. Jhdt. (?)

Wenn man vom Dorfe Kirisch nach den ming 61 von Simsim reitet, tritt man durch eine offene Schlucht in das Talchen

mit den alten Kultstitten ein. In einer Felswand auf der Westseite dieser Schlucht ist ein Héhlentempel in ziemlicher Héhe

eingemeifelt; er hat die iibliche Form, Cella mit Korridoren und Buddha-Nische an der Riickwand der Cella.

Der ganze Oberteil der Nischenwélbung war des Verputzes beraubt; rechts und links an der Riickwand der Nische aber war

er erhalten und trug die hier wiedergegebenen merkwiirdigen Malereien: 1. stehend iibereinander geordnet, die vierfiiSigen

Tiere, auch gefliigelte Fabelwesen; r., weit mehr zerst6rt, in derselben Anordnung die Végel. Die Farben sind leider sehr matt

und verschwommen; blauliche, gelbliche, braunliche und griinliche Téne sind hier und da erhalten.
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m) Schmuckborte mit Rankenwerk

Kat. No. I B 8397. * Gréfie: 62.5 x 62 cm. * Fundort: Qyzil. * Alter: 6.—7. Jhdt. (?)

Diese Schmuckborte stammt aus der Hohle ro (,,Seefahrerhéhle“) der 2. Anlage in Qyzil, wo sie als Einfassung in der Wél-

bung angebracht war. Die Farben sind Schwarzbraun und Griin.

n) Schmuckband aus Blumen

Kat. No. I B 4446. » GréBe: 22 x 75 cm. * Fundort: Qumtura. « Alter: 7—8. Jhdt. (?)

Die Abbildung bringt eine in vielen Tempeln der alten Siedelungen von Qumtura und Kirisch-Simsim vorkommende

Musterung, die haufig in strahlenden Farben ausgefithrt war. Die auf dem vorliegenden Stiick vorkommenden Farben sind

Grin, Grau(blau), Braunrot, Rot und Gelblichbraun.

o) Sassanidische Schmuckborte

Kat. No. I B 8419. « Gréfe: 4.25 x 0.50 m. * Fundort: Qyzil. x Alter: 6.—7. Jhdt.

In dem merkwiirdigen Tempel der Anlage von Qyzil, der unverdienter Weise den Namen

der ,,gr68ten Hohle“ trigt, war eine 45 cm hohe, 70cm breite Bank an jeder der beiden Seiten-

wande angebracht. Auf jeder dieser Banke hatten friiher Statuen von Buddhas (?) etc. ge-

standen; ihre Vorderseiten waren mit einer etwa 2 cm starken Schicht Stuccoverputz iiber-aso

340 zogen und auf diesem Verputz war der hier wiedergegebene schéne sassanidische Entenfries

aufgemalt.

Die Enten, immer paarweise gegenstandig dargestellt, halten jede ein Perlenhalsband mit

griinen und schwarzen Juwelenanhingern im Schnabel. Die Musterung des Gefieders an

Brust und Bauch zeigt allerhand Abweichungen; sie tritt in Langsstreifen oder in Quer-
2

de streifen auf, oder ist schuppen- oder schachbrettartig angeordnet.

»GROSSTER* HOHLENTEMPEL, Auf der Stelle, wo die einzelnen Perlenmedaillons einander berihren, ist ein anderes, kleines,

as einen ,,Halbmond“ enthaltendes Perlenmedaillon aufgemalt.

Ein kleiner Bliitenzweig mit drei Sternblumen dient als Raumfiiller zwischen den Perlenmedaillons.

Die Bemalung ist zum gréften Teil verschwunden; aufser Schwarz, welches wohl unverandert geblieben ist, sind auf der

Fiederung der Végel noch Reste von Braun, Griin und etwas Carminrot (?) zu erkennen.

mit Prof. E. Herzfeld

anzunehmen, da Stoff-

reste den Ménchen in

Turkistan zum Vorbild

fir ihre Wandfriese

dieser Art gedient ha-

ben sollten (Am Tor von

Diese aus der helle- | pe pre ae

nistischen Kunst ent- | sh

lichenen Perlenmedail-

lons sind sehr beliebt

in der sassanidischen

Kunst. Sie werden, be-

sonders bei der Her- |

stellung von Stoffen, |. Asien, Berlin 1920, S.

|

/
|

zu Mustern vereinigt, 130). Solche Friese

treten aber auch in ENTENFRIES AUS GEBRANNTEM TON: ,,Verbrannter Tempel“, Ostanlage, Tum$uq bei Maral- kommen schon in Ba-
. basi. Von den friiher an der Wand |. stehenden Stifterstatuetten sind nur einige Fike ibrig. Von sal pe

Friesen als Wandver- den Statuetten des Sockels mit dem Friese sind nur einige der Lotusthrone erhalten. Unterhalb mian” vor; sie setzen
zierung auf und wir des Frieses perlenbesetzte bandférmige Anhinger mit Troddeln(?), dazwischen hingende Dreiecke ich zusammen aus

8 (vergl. e der Taf. 15).

sehen keinen Grund, Elementen der sassani-

dischen Ornamentik, die auf Textilien, u. E. aber auch auf jedem anderen Material erscheinen kénnen.

Die Ente ist ein Lieblingstier der sassanidischen Ornamentik; auch in der alten Tempelanlage von TumSuq fand sich ein

schéner Entenfries in dem ,,Verbrannten Tempel der Ostanlage; wir kénnen uns nicht versagen, den kleinen Fries hier ab-

zubilden; auch er tragt sassanidischen Charakter.

1 Cf, M. G. Talbot, The Rock-cut Caves and Statues of Bmaian, J. R. A. S., N. S. XVIII, 1886, S. 323ff.
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TAFEL TI¢

Fresco-Fufboden

Kat. No. I B 8455. * Grofe: 2.37 2.22 m. * Fundort: Baziklik. « Alter: 9.—10. Jhdt. (?)

Die Tempelhéhle No. 37 (cf. Kultstdtten, S. 293) der Siedelung Bazaklik bei Murtug war merkwiir
dig durch einen sch6én

gemalten und ziemlich gut erhaltenen Fresco-Fufiboden.

Wie alle uns in Turfan bekannte Fufbéden, stellt auch dieses Frescogemilde einen Teich vor; aus dem Teich erhebt sich,

an der Mitte der Riickwand, der Sockel fiir das Kultbild.

In fast allen Tempeln, die wir untersucht haben, hatte vor dem Kultbild ein Tisch fiir die Sacralgerate gestanden. Dieser

Tisch war in keinem einzigen Tempel iiberhaupt mehr vorhanden, iibrig waren nur die Spuren, die er in dem stets aus Stucco

(gat p., Gips) hergestellten FuSbéden hinterlassen hatte. Sie bestanden aus mehrere cm tief in den FuSboden eingegrabenen

Linien, die der quadratischen Form des Tisches entsprachen.

An Stelle des Tisches zeigt unser Bild eine quadratische Flache, die von einer Randborte mit schénem, der Spa
tantike ent-

stammenden Rankenwerk eingefaGt ist. In den 4 Ecken steht das Hakenkreuz (das oben |. in umgekehrter Drehung !), Auf der

wohl einen niederen mit einem Teppich bedeckten Tisch darstellenden Fliche befinden sich 3 Paar Cymbeln
 (tala) von ver-

schiedener Gréfe, cin gréferes und ein kleineres Rauchergefaf und ein halbzerstorter braunlichroter Gegenstand
.

Das Wasser des Teiches ist rotbraun; ein Wellenmuster ist nicht vorhanden. R. und 1. vom Sacraltisch platschern zwei Kinder,

Pflanzenzweige in den Handen, im Wasser umher. Vor und hinter dem Tisch sind duferst flott gezeichnete Gr
uppen von

persisch anmutenden Enten gemalt; im Ubrigen ist der Raum gefiillt durch flammende Juwelen (einige mit dem Symbol

yin-yang versehen) auf seltsamen hiigelformigen Gebilden, durch Muscheltrompeten ( sankha), Blumen und allerhand Kost-

barkeiten verschiedener Art.

TA Fle 17

Grofe Wandmalerei, Kultbild

Kat. No. 1 B 8451. * Gréfe: 3.45 x 3.25.m..* Fundort: Bazaklik. « Alter: 9.—10. Jhdt.

Die in der Mitte der Nordterrasse der Siedelung von Baziklik gelegene merk-

wiirdige Tempelanlage No. 8 (s. Kultstdtten, S. 253) enthielt die auf Tafeln 17 und 18

wiedergegebenen Wandgemilde, und zwar das Bild der Tafel 17 auf der mit b, das

der Tafel 18 auf der mit B bezeichneten Wand der Cella.

Das Bild der Tafel 17 zeigt in seiner Mitte den Bhaisajyaguru-Buddha im Ménchs-

gewande, auf einem prichtigen Throne sitzend. Die beiden Lowen sind stark chinesisch

abgewandelt, wie der Stil des Bildes iiberhaupt den fast vollkommen vollzogenen Uber-

me... A gang zur chinesischen Kunst darlegt. Vor dem Thron erhebt sich ein interessanter
ee ce Aufbau, unter dem eine Namenkartusche mit einer leider unlesbaren chinesischen

Aufschrift angebracht ist.

Der Oberteil des Bildes ist z. T. zerstért. Wo der Sand durch die heftigen Stiirme jener Landschaft entfernt worden war>

sind Farben und Umrisse beschadigt: schrag nach innen ansteigende Linien zeigen, wie die Sandmassen geschichtet waren.

Rechts und links neben dem Buddha sitzen auf niederen, mit Lehnen versehenen Thronen zwei Bodhisattvas unter kost-

baren Schirmen, hinter denen Baume mit grofien Blumen ihre Wipfel erheben. Je drei Ménche, und wie es scheint, je drei

Devatafiguren fillen auf jeder Seite den Zwischenraum zwischen dem Buddha und den beiden Bodhisattvas. Zwischen den

letzteren und den Aufenrindern des Bildes stehen r. noch drei mit Nimbus versehene Devatafiguren, deren oberste mit einem

Tigerfell, dessen Kopf den Helm bildet, bekleidet ist.

Von der entsprechenden Gruppe 1. ist nur ein Teil eines anscheinend Europiertyp zeigenden Gesichts erhalten.

R. und 1. vom Throne des Buddha stehen je vier mit Nimbus versehene anbetende Devata- oder Bodhisattva-Figuren, eine

jede mit ihrem Namenstafelchen. Die Aufschriften fehlen und scheinen nicht ausgefiihrt gewesen zu sein. Hinter der Gruppe

der 1. Seite sind, von Wolken umgeben, die zw6lf Vertreter des ostasiatischen Tiercyclus in drei Reihen aufgestellt (vergl. Stein.

Serindia III, S. 1409). Es sind menschliche Gestalten in chinesischer Tracht; auf den Hauptern tragen sie den Kopf oder es
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ganze Bild des zu verkérpernden Kalendertieres. Einige tragen facherartige weife Gerate in den Hinden, auf denen der tii
r-

kische Name des dargestellten Tieres in uigurischen Lettern aufgeschrieben ist. Es fehlen die tiirkischen Bezeichnungen bei

den Figuren Stier = ud, Schlange = yilan, Schaf = qoi, Hahn = tagiyu und Schwein = tongyuz. Mit der obersten Reihe

beginnend ist dies die Folge:

1. Maus (kiiskii), Stier, Tiger (bars), Hase (im Ohre: tavisqan)

2. Drache (Ju), Schlange, Pferd (unt), Schaf

3. Affe (bitin), Hahn, Hund (it), Schwein.

Ebenso merkwiirdig sind die Gruppen der r. Seite. Ganz am Rande sind die Gestalten dreier Damonen iibereinander geordnet.

Die mittlere Figur stellt den Damon Hayagriva vor; er hat vier Arme, die mit Schwert und Lanze, Bogen und Pfeilen bewehrt

sind; im flammenartig wallenden Haar erscheint der Pferdekopf. Hinter (iiber) Hayagriva ist ein mit einem Schwert bewaff-

neter Damon dargestellt; zu seinen FiiRen kniet ein gesatteltes Kamel. Ganz im Vordergrund (unten) stiirmt der dritte Un-

hold, Schwert und Schlange in den Hinden mit wilder Gebirde nach 1. voran; vor ihm entflicht, den Kopf umwendend, ein

(damonischer ?) Fuchs oder Schakal. Zwischen diesen Damonen und den vier anbetenden Géttern stehen Verkorperungen

von Sonne (rote Scheibe) und Mond (weifse Scheibe) sowie der cyclischen Zeichen Stier, Affe, Hahn und Schwein. ,,Stier® tragt

den Ochsenkopf auf dem Haupt und hat die Haut so umgelegt, dafi die Beine und Hufe auf der Brust eine Schleife bilden. Er

trigt einen schwarzen Stab mit winklig abstehendem Astchen, an dem ein viereckiger, mit Bandern versehener (?) Gegenstand

hiangt. ,,Affe‘ erscheint als Schreiber mit Tuschreibstein und Pinsel, ,,Hahn“ als Musikant mit der Laute, und »ochwein®

als Spender von Blumen und Kostbarkeiten.

Den unteren Rand bildet eine Reihe von seltsamen Darstellungen, deren Erklarung wii nicht unternehmen (vergl. vielleicht

Sir A. Stein, The Thousand Buddhas, London 1921, S. 13). Die Aufschriftentafeln, die in Menge zwischen den einzelnen

Szenen angebracht sind, tragen meist keine Aufschriften. Wo solche vorhanden sind, sind sie in uigurischer Schrift, aber un-

leserlich. Die erste Aufschrift, auf der ersten roten Kartusche_r. (obere Reihe) kann etwa gelesen werden: ,,k..t. toyril

ol, als der Name einer in den Darstellungen vorkommenden.Person.

PAT &L 18

Wandmalerei

Kat. No. I B 8452. * GroBe: 3.45 x 2.20m.* Fundort: Bazaklik. * Alter: 9.—ro. Jhdt.

Die Seitenwand B des Tempels No. 8 von Bazaklik trug das hier wiedergegebene Gemilde, das in den Farben vollkommen

dem Bilde der Tafel 17 entspricht.

Die Mitte des Bildes nimmt der prichtige Untersatz eines Lotusthrones ein; die Gottheit, die ihren Platz darauf gehabt

hat, ist zerstért. R. neben dem Thron kniet ein Gepanzerter, mit anbetend zusammengelegten Handen. Hinter ihm steht,

ein geziicktes grades Schwert in der R., ein zweiter Gepanzerter. Auch auf der 1. Seite sind zwei Personen dargestellt, deren

hintere ebenfalls ein stehender Gepanzerter ist. Er hilt zwischen beiden Handen einen vajra eigentiimlicher Gestaltung; es ist

die altere Form mit angesetzten Dreispitzen.

Wichtiger als diese drei Dharmapalas ist der vor dem Vajratrager 1. knieende greise Monch, dessen vor seinem Antlitz an-

gebrachte Namenskartusche mit chinesischer Aufschrift ihn als den Weisen Subhuti kennzeichnet (vergl. Sir A. Stein,

Serindia, 11, 1088 u. IV, Taf. c). Er ist ohne Zweifel die Hauptperson dieses Bildes; wir sehen ihn noch zwei Mal als jiingeren

Mann sich vor Buddhas verneigen, die r. und 1. mit ihren Begleitern in Kleineren Tempelchen sitzen.

Hinter den Tempelchen standen, wie wir auf der r. Seite sehen, pilzférmige Baume, hinter denen noch Begleitfiguren grup-

piert sind. Am Oberteil fehlen an dieser Stelle aber wenigstens 1.30 m.

Vom gréften Interesse sind die zahlreichen kleinen Bilder chinesischen Stils, die den unteren Rand und die Seiten des Bildes

einfassen. Zahlreiche Aufschriftkartuschen sind auf diesen Bilderstreifen angebracht, sie sind aber nicht ausgefiillt worden und

nur hier und da hat ein miiBiger tiirkischer Pilger wertlose Kritzeleien darauf gepinselt (bu vizardan kdlmisdd ... . bitidim ;

bu buryan ... u. dergl.). Die Deutung der zahlreichen kleinen Bilder tiberlassen wir den Sinologen.
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TAFEL 18

Héllenbilder

Kat. No. I B 8453. * Gréfe: 100 x 175 cm. * Fundort: Baziklik. » Alter: 9.—10. Jhdt. 
(?)

An der 1. AuSenwand der Cella des Tempels No. 8 zu Bazaklik, vor dem Eingang zum linken Korridor, be
i C des Planes

befand sich neben dem auf Tafel 18 und gegeniiber dem auf Tafel 20 wiedergegebenen Bild diese interessante Darstellung

von Héllenbildern.

Die Mitte etwa des oberen Drittels des frither langrechteckigen Bildes zeigt einen von einer Steinsetzung umge
benen Teich

mit den Blittern, Bliiten und rankenartigen Stengeln eines Lotus. Die Bliite in der Mitte des Rankenwerks tr
igt ein Gefa8,

aus dem ein groSer Lotusthron herauswachst. Ohne Zweifel war dies der Sitz einer (zerstorten) Avalokite$varafigur.

In durch geschweifte Linien eingefaften roten Feldern neben dem Teich ist r. die Welt der Pretas, 1. die der
 Tiere darge-

stellt; dariiber befinden sich zwei ahnliche Felder mit hellem Hintergrund, von denen das zur R. die (zerstérte) Abb
ildung

der Welt der Gétter enthalten haben wird; 1. findet sich die Darstellung der Welt der Menschen.

Am Rande des Bildes, etwa in gleicher Héhe mit dem Teich, sind zwei grofe rechteckige Tafeln fiir Widmungsaufschriften

angebracht; eine dritte nimmt etwa die Mitte des Bildes ein und ist r. und 1. von je zwei kleineren Schrifttafelchen begleitet,

von denen nur eines eine Aufschrift trigt. Leider sind simtliche Aufschriften spate sgraffiti, auf die wir unten zuriick kommen

werden; wie in Bazaklik so oft der Fall, sind die eigentlich beabsichtigten Widmungen auch hier nicht angebracht worden.

Der untere Teil des Bildes besteht aus einem Mittelstiick, um das sich folgende Bilder gruppieren: nach unten eine grofe

rechteckige Fliche, rot mit griiner Umrandung; auf dieser Flache befindet sich nur die Tuschezeichnung einer Lotusblume.

Auf jeder Seite, durch winklig gebogene Mauern voneinander getrennt, je drei Bilder mit verschiedenfarbigem Hintergrund.

Das Mittelstiick enthielt eine groteske Héllen-Darstellung. Links werden zwei von Flammen umgebene menschliche Wesen

von einer riesigen Schlange bedrangt. Die Mitte der Darstellung wird ausgefiillt durch eine stilisierte Berglandschaft, in der

statt der Pflanzen Schwerter und Flammen aus dem Boden wachsen. Die Verdammten sind gendtigt, dieses Gebirge zu durch-

queren; andere werden von einem Dimon in das Gebirge geschleudert. Oben r. unterhalb der Inschriftentafelchen, knieen

zwei gefesselte Verdammte in der Erwartung, in die schwertbesetzten Bergtiler geschleudert zu werden.

R. neben diesem Mittelstiick vollzichen sich andere-Qualen. Ein auf grausame Weise Gefesselter liegt auf einem grofen

Hackeblock; ein Damon hat ihn beim Haarschopf ergriffen, wahrend ein anderer Teufel im Begriff ist, ein Hackbeil mit ge-

zahnter Klinge mittels eines Tretapparates auf den Verdammten niederfallen zu lassen. Eine grofie Schlange erwartet die Zer-

stiickelung, um den Kérper zu verschlingen. Ein-anderer Verdammter liegt oben r., sein Schicksal erwartend; unten r. kniet

eine menschliche Figur in Anbete-Stellung: vor ihr steht ein niedriges Pult mit einem Buch darauf.

Das entsprechende Bild der 1. Seite zeigt einen grofen Kessel, in dem Siinder gesotten werden. Ein stierképfiger Teufel

riihrt mit einer grofen Stange im Kessel, waihrend ein zweiter Damon einen aufgespiefSten menschlichen Kérper aus dem

Kessel gehoben hat und in der Luft schwenkt, vielleicht um ihn der hinter ihm lauernden braunen Schlange zum Frafe zu

geben.

Das vierte Bild, unmittelbar unter dieser Kiichenszene, versetzt uns in ein Backhaus. Ein iibrigens recht menschlich aus-

sehender Damon steckt den KGrper eines Siinders in den Backofen; drei andere menschliche (?) Wesen umgehen den Ofen.

Dieser ist interessant durch seine Form; sie ist uralt und erinnert lebhaft an die heute noch in Ostturkistan iiblichen tomir,

tanur (fiir pers. etc. »»*) genannten Backéfen.

Auf dem entsprechenden Bilde der r. Seite erblicken wir vier Figuren auf einer flammenden Wiese. Vielleicht ist nur die

zweite Figur von 1. als die Gestalt eines Siinders aufzufassen: sie erhebt jammernd die Hande und ein Rabe scheint auf sie herab-

stofen zu wollen. Die allerdings sehr menschliche Figur hinter ihr scheint sie mit einem Spies zu bedrohen, wahrend eine

zweite menschliche Figur (vor ihr) ihr Vorwiirfe zu machen scheint. In der unteren Ecke ganz r. endlich erscheint ein straub-

haariger Dimon mit einem Deckelgefa® in den Handen.

Das sechste Bild, unmittelbar darunter, zeigt in der Mitte einen leeren, flammenden Block. R. davon reift ein Damon einer

an einen Pfahl gefesselten Siinderin mit einer Zange die Zunge aus; ein 1. knieender Damon hilt, diesem Vorgang zuschauend,

ne cua bereit. Im oberen Teil des Bildes sitzt ein gefesselter Siinder; r. von ihm eilt ein Héllendiener mit einer Schale

ei.
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Das entsprechende Bild auf der 1. Seite enthalt eine merkwiirdige Szene. Vor dem gepanzerten Totenrichter liegt auf einem

niederen Bett ein gefesselter Siinder. Zu FiiSen des Betts kniet eine menschliche Gestalt, die augenscheinlich yom Totenrichter

Weisungen erhilt. Ein zweites Bett wird herbeigeschafft von einem Diener, der mit einem (weiblichen?) Damon (?) eifrig zu

reden scheint.

Die Aufschriften. Die Aufschrift auf der mittleren Tafel, von Hause aus ungemein roh und ungeschickt geschrieben,

ist von muhammedanischen Pliinderern so stark beschidigt worden, daf} wir eine Lesung nicht vornehmen wollen; ebenso

wenig halten wir es fiir der Miihe wert, die Kritzeleien auf den zwei Kartuschen zur Linken zu entziffern. Die grofe Auf-

schrift auf der Kartusche ganz r. ist ebenfalls schlecht geschrieben, wir lesen wie folgt:

I.... ulus nung ornindagi gayan bu manisdan iis... . ta

2. on uiyur il ulus nung ovrayu s... basruqi (?)

3. og bu i8taé ar(a)vadan gqisil ta on kiinliig burjan bolyu qa e

4. oyrayu s.... aviat tilday bolmag lar-i bolsun @ tip

4. buryan kongiil kongiil buryan yiikiiniip (dkiiniip ?) yitkiiniirmn

6. biz darmaiiri' taibudi (—du)
7. tki qutluy lar ala tagindimiz

Eine Ubersetzung dieser spaiten Aufschrift versuchen wir nicht.

TAFEL 20

Ksitigarbha

Kat. No. I B 8454. x Grdfe: 0.95 x 2.15 m. * Fundort: Bazaklik. » Alter: 9.—10. Jhdt.

An der r. Seitenwand der Cella des grofen Tempels der Anlage 8 zu Bazaklik (vergl. Plan im Text zu Tafel 17), neben dem

auf Taf. 17 wiedergegebenen Wandgemiilde stand frither, das (leider zerstérte) Gesicht diesem Wandgemilde zugewendet, die

hier abgebildete Figur eines Ksitigarbha (oder Amoghapasa),

Der Bodhisattva halt in der L. einen Stab mit langem Schuh; das obere Ende ist beschadigt, doch glauben wir, den Rassel-

stab (khakkhara) der buddhistischen Bettelménche in diesem Attribut-erkennen zu diirfen.? Die r. Hand ist, so weit wir sehen

kénnen, mit der Innenseite nach oben ausgestreckt; der auf der Handflache ruhende Gegenstand ist nicht mehr zu erkennen.

Die Kleidung besteht aus einem griinlichen Untergewande undy daruber, dem Flickenrock in verschiedenen Farbungen von

Braun, Gelblichbraun und Rétlichbraun. Der Bodhisattva steht auf 2 kleinen Lotusbliiten und ist von einer Mandorla, in gelb-

lichen und dunkelbraunen Ténen gemalt, umgeben. An der 1. Seite steht zweimal auf dem Aufenrande der Mandorla, in ui-

gurischer Schrift, das Wort %ékddi sowie ein ebenfalls uns nicht verstandliches chinesisches Zeichen.

Fiinf Adoranten umgeben die Gestalt des Bodhisattva, zwei Devata auf Lotusblumen (?), ein klein gezeichneter Ménch,

der knieend ein Deckelgefa darbietet, und zwei Ménche, deren durchgeistigte Gesichter hinter (iiber) den Devata erscheinen.

Der Teppich, auf dem der Ménch r. zu FiiSen des Bodhisattva kniet, ist einfarbig gelblich mit dunkler Einfassung; in den

vorderen Ecken der Einfassung ist ein dunkles Dreieck eingefiigt,

Die Figuren auf diesem Gemiilde sind gute Beispiele dafiir, wie die graeco-indische Malweise sich zur ostasiatischen umstellt.

1 Darmasiri (dharmasri) ist der ins Mongolische iibergegangene der zuweilen an den Rasselstaben angebrachte Haken, an dem der

Name, den wir in manchen Biichern als Termaschirin wiederfinden. Eigentiimer seinen Quersack aufzuhangen pflegte.

2 Die Rasselvorrichtung ist zerstért. Deutlich sichtbar ist aber noch
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