
DIE SPUREN DES BUDDHISMUS IN CHINA VOR 
KAISER MING, NEBST EINER BETRACHTUNG 

UBER DEN URSPRUNG UND DIE
BEDEUTUNG DES “CHIN-JEN”

III. Chin-jen.

A. Quellen unci Zeugnisse.

Unsere bisherige Untersuchung hat im wesentlichen clie 
allgemeinen Voraussetzungen er dr tert, unter clenen der Bud
dhismus bereits im 3. Jalirhunclert v. Chr. seinen Weg nach 
China finden konnte. Dass es keineswegs bei dieser blossen 
Moglichkeit blieb, sondern class der Buddhismus damals in 
China tatsachlich seinen Einzug gehalten hat, ergibt sich, 
wie ieh glaube, aus versehiedenen Spuren, die er in Chinesi- 
schen Quellen hinterlassen hat: es hanclelt sich clabei vor 
allem um clie Bedeutung des “Chin-jen” sowie um clas 
erste Eindringen buddhistischer Texte in China. Bevor wir 
auf clie Bedeutung cles Chin-jen fiir die Geschichte des 
ehinesischen Buddhismus eingehen, erscheint es angebracht, 
die Zeugnisse tiber diese(n) Chin-jen zusammenzustellen 
und einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

a. Chin-jen der Ch‘in-Zeit (221 v. Chr.).
Im Shih-huang-pen-clii cles Shih-clii (Kap.

6, S. 10b) steht folgende Notiz:

“Im sechsundzwanzigsten Jahre vereinigte der erste 
Kaiser der Ch‘ in-Dynastie clas ganze Reich in seiner 
Hand. Alle Waffen im Lancle wurden beschlagnahmt uncl 
in Hsien-yang gesammelt. Dureh Einschmelzung wurden 
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dann Sockel (J)1 und zwolf Chin-jen-Statuen gegossen. 
Jede Statue war tausend “Shih” schwer. Sie wurden im 
Palast aufgestellt.”

1 Dieser Ausdruek wil’d im folgenden noch behandelt.
" Vgl. unter dem Kommentar des Shui-ehing (zk®£), Kap. 4.

Ein Shih (^f) hat einhunclertundzwanzig Pfuncl (Jp), 
daher muss ein Chin-jen mit 120.000 Pfund ziemliche Aus- 
masse gehabt haben. Diese Chin-jen blieben bis in spatere 
Zeiten hinein erhalten, wie sich aus folgenden Naclirichten 
ergibt.

Im Kapitel Chiao-ssu-chih ( A) des Han-shu (Kap. 
25, “p" S. 41a) heisst es:

W-
“Im ersten Monat (53 v. Chr.) ging der Kaiser nach 

Kan-ch‘iian, um den Erdgottern zu opfern. In diesem 
Sommer erschien ein gelber Drache in Hsin-feng. Den 
Kupfer-Mensehen, die in den Palasten Chien-chang, Wei- 
ya.ng und Ch1 ang-lo auf Sockeln standen (?), wuchsen 
ungefahr ein Zoll lange Haare. Dies wurde clamals als 
Gliickszeichen betrachtet. ’ ’

Hieraus kann man entnehmen, das die Chin-jen der 
Ch ’in-Dynastie noch zur Zeit des Kaisers Hsiian (73-49 v. 
Chr.) in den drei Palasten vorhanden waren. Das Han-shu 
(Kap. 99, "P S. 24b-25a) berichtet weiter in der Biographie 
des Wang Mang (3E.3?) ;

“Mang traumte, class sich die fiinf Kupfer-Mensehen 
im Palast- Ch‘ang-lo erhoben. Mang hielt dies fiir ein 
sehlechtes Omen und daclite iiber die auf den Kupfer- 
Mensehen als Inschrift2 stehenclen Worte nach: ‘Der 
Kaiser (cl. h. Shih-huang-ti) vereinigte zum ersten Mai das 
ganze Reich.’ Darauf liess er clurch Palast-Handwerker 
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die Mahnworte auf den Kupfer-Menschen auskratzen, von 
denen er getraumt hatte. ”

Daraus geht liervor, dass auch noch zur Zeit des Wang 
Mang, d. h. kurz nach Christi Geburt im Palast CITang-lo 
fiinf derartige Chin-jen sieh befanden. Das Wort 
heisst “ auf stehen, ” “sieh von seinem Sitz erlieben.” So 
konnte man vermuten, dass diese Chin-jen vielleicht Sitz- 
Statuen waren.

Audi Pan Ku (®[U) erwalint in seiner poetisehen 
Beschreibung von Ch‘ang-an (dem bekannten diese
Chin-jen; es lieisst dort:3

3 Wen-hsuan (£S), Kap. 1, S. 5b.
1 Vgl. G. Margoulies, Le “fou” dans le Wen-siuan, Paris 1926, 

p. 13.
" Wen-hsuan, Kap. 2, S. 4a.
3 Vgl. Tz'u-yiian unter

“Man stellte die Sockel im Innenhof (nebeneinander) 
auf und ivies den Chin-jen einen Platz im Haupttor (des 
Palastes) an.”4

Darauf bezieht sieh offenbar auch die ungefahr gleich- 
zeitige Erwahnung der Chin-jen in einem “fu” des Chang 
Heng (iOf) ;3

“Das hohe Tor hat weiten Raum; liier sitzen Gold- 
barbaren nebeneinander.”

Unter “Gold-Barbaren” (^CjjJc) sind nach dem Tz‘u- 
yiian die Cliin-jen zu verstehen, die Shih-liuang-ti giessen 
liess Diese Erklarung
beruht offenbar auf dem Kommentar zum Shui-ching-chu 

des Li Tao-yiian (MiMx), dem zufolge die von 
Shih-huang-ti gegossenen Chin-jen deshalb als “Gold-Bar
baren” (^$t) bezeiehnet wurden, weil das Erscheinen von 
Barbaren ihren Guss veranlasst habe (Kap. 4).
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Cliang Shou-chieli der Verfasser des Shih-chi
clieng-i (j£J'EIEjg), zitiert aus dem San-fu chiu-shih (^$jj 

folgende Stelle (Shili-chi, Kap. 6) :

^SA+r,
's’M-

“ (Shih-huang-ti) sammelte im ganzen Reiclie die 
Waffen und liess daraus zwolf Kupfer-Menschen giessen, 
von denen jecler 240,000 Pfund .wog. In der Han-Zeit 
standen sie im Tore des Palastes Ch‘ang-lo.”

Wahrend also nach dem Shih-chi jede Statue der Chin- 
jen 120.000 Pfund wog, geben das San-fu chiu-sliih unci das 
Shui-ching-chu (Kap. 4) gerade das doppelte Gewicht an. 
Jedenfalls miissen die Chin-jen riessengross gewesen sein.

Uber die weitere Geschichte der Chin-jen orientieren 
uns noeh einige Stellen in verschiedenen Geschichtswerken. 
In der Biographie des Tung Cho im Wei-chili (Kap.
6, S. 3b) wire! berichtet:

“Er stampfte alle Kupfer-Menschen, Sockel sowie 
die ‘ Wu-shu’-Miinzen ein und liess daraus Kleingeld 
mtinzen. ’ ’

Das Shi-chi-cheng-i zitiert (Shih-chi, Kap. 6) aus dem 
Kuang-chung-chi (US# gE) weiter folgende Stelle:

“Tung Cho liess zehn der Kupfer-Menschen zerschla- 
gen und die iibrigen zwei an die Innenseite des ClTing- 
Tores umsetzen. Als Kaiser Ming (227-239) der Wei- 
Dynastie sie nach Lo-yang schaffen wollte, wurden sie bis 
zur Stadt Pa transp or tier t. Aber wegen ihrer Schwere 
erreichten sie niclit (ihren Bestimmungsort)., Spater

7 Er war der zweite Herrseher der spateren Chao ( ®ffi) -Dynastie 
(ea. 350 n. Chr.). Vgl. Chung-kuo jen-ming ta-tz'ii-tien, S. 215. 



436 THE EASTERN BUDDHIST

brachte sie Shih-Chi-lung7 nach Yeh. Fu Chien8 schaffte 
sie wieder nach Ch‘ang-an und schmolz sie ein.”

Wahrend hier die Zalil der zerstorten Chin-jen auf zehn 
angegeben wird, soil Tung Cho nach dem Kommentar zum 
Shui-ching-chu (Kap. 4) nur neun vernichtet liaben:

WWcS,
TOM-

“Spater zerschlug Tung Cho neun davon (von den 
12), um Geld daraus zu miinzen. Die (iibrigen) drei 
wollte Kaiser Ming der Wei-Dvnastie nach Lo-yang 
schaffen, dorch ging das wegen ihrer Schwere nicht; sie 
kamen nur bis Flusse Pa, wo man sie stehenliess. Das 
Han-shu Cli‘un-cli‘iu sagt: Es wird beliauptet, man liabe 
sie zuriickgelassen, weil die Gold-Barbaren weinten. Shih 
Hu9 brachte sie nach dem Palast von Yeh. Fu Chien 
schaffte sie dann wieder nach Ch‘ang-an und zerschlug 
sie, um Geld daraus zu miinzen; einer davon kam aber 
nicht dorthin. Als dann (das Reich von) Fu Chien in 
Unordnung geriet, schlug das Volk (den Kupfer-Menschen 
in Stiicke) und warf diese in den Fluss Hsia-pei. So 
gingen die Chin-ti zu Grunde.”

Offenbar gehen diese Geschichten, soweit sie die Chin-ti 
und den Kaiser Ming-ti betreffen, samtlieh auf das Wei-liieh, 
einen Kommentar zum Wei-chih, zuriick (Kap. 3, S. 8a). 
Soviet scheint sicher zu sein, dass die Chin-j&L bis in die 
Chin (ss)-Zeit hinein von einem Platz zum anderen ge- 
schleppt wurden.

Die iibrigen Zeugnisse iiber die Chin-jen, die eigentlich 
noch in diesen Abschnitt gehorten, werden aus ausseren 
Griinden erst in einem spateren Kapitel erortert (vgl. unten 
S. 68 f.).

s Der zweite Herrseher der Yao-Ch'in (ft^)-Dynastie (gest. 
386 n. Chr.). Vgl. Chung-kuo jen-ming ta-tz'ii-tien, S. 842 f.

D Shih Hu ist identiseh mit dem vorher genannten Shih Chi-lung.
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b. CJiin-jen dur friiheren Han-Zeit (121 v. Chr.').
Gegen Ende des zweiten Jalirhunclerts v. Chr. horen 

wir dann von einem anderen Chin-jen; dieser wird zum 
ersten Mai in der Biographie des Ho Ch‘ii-ping (, 
eines Reiter-Generals der kaiserlichen Leibwaehe 
.^) erwahnt. Es heisst dort (Shili-ehi Kap. iii. S. 6b) :

hAAA ME

11‘Im Friihling des zweiten Jahres Yiian-shou wurde 
der Fiirst Kuan-chun Ho Cli‘ii-ping zum General der 
Reiterei ernannt. Als Befehlshaber von zehntausend 
Reitern erwarb er sieh in den Landern westlieh von Lung 
viele Verdienste. Der Kaiser sagte: “Der P‘iao-clii- 
cliiang-ehiin (Kavalleriegeneral) leitete sein tapfres Heer, 
iiberscliritt den Berg Wu-li, eroberte das Land Su-p‘u, 
iiberscliritt den Fluss Hu-nu, durehquerte die Reiche von 
fiinf Konigen und fiihrte das Heer noch weiter. Denen, 
die vor Schrecken erstarrten, tat er kein Leid. Den Shan- 
vii (Fiirst der Hunnen) nahm er gefangen. Nachdem er 
seehs Tage kampfend umhergezogen war und sieh mehr 
als tausend Li von dem Berg Yen-chih entfernt hatte, 
versammelte er seine kleine Armee und totete den Konig 
von Che-Ian (in der Schlacht), schlug den Kopf des 
Konigs von Lu-hu ab und liess das ganze (feindliehe) 
Heer hinrichten. Er erbeutete iiber achttausend Hiiupter, 
darunter die des Prinzen Chih-hsieh, der Minister, 
Offiziere u.a., und nahm aucli den Chin-jen an sieh, mit 
dem der Hsiu-cli‘u3 den Himmel verehrte.”

Derselbe Satz steht aucli in der Parallel-Biographie des

1 Vgl. J.J.M. de Groot, “Chinesiselie Uikunden zur Geschiehte 
Asiens” I Teil, S. 120 f., wo eine etwas abweiehende tibersetzung 
dieser Stelle sieh flndet.

2 Das Zeichen liesst man im allgemeinen “t'u”, in diesem
Titel, der als ein Ehrennamen den Hunnenherrsehern beigefiigt wurde, 
ist es “ch'u” zu lesen.
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Ho Ch'ti-ping im Ch‘ien-han-sliu (Kap. 55) sowie im 
Hunnen-Kapitel des Shih-ehi (Kap. 110). Das Ch‘ien-lian- 
shu erzahlt ferner die gleiche Geschiehte in der Biographie 
des Chin Ji-ti eines Sohnes des Hunnenkonigs
Hsiu-ch‘u, der vom General Ho Ch‘u-ping unterworfen 
wurde. Es heisst dort (Kap. 68, S. 38-39) :

3“ Chin-ji-ti, mit Beinamen Weng-shu, war
der Thronfolger des Hunnen-Konigs Hsiu-ch‘u. In der 
Periode Yiian-shou des Kaisers Wu fiihrte der Reiter- 
general Ho Ch‘ii-ping seine Truppen gegen das reehte 
Gebiet der Hunnen, schlug vielen die Kopfe ab und 
erbeutete einen Chin-jen, dessen sich der Konig Hsiu-ch‘u 
beim Darbringen der Opfer an den Himmel bediente. In 
diesem Sommer riickte der Reitergeneral abermals naeh 
Westen vor, durchzog Chii-yen, griff das Ch‘i-lien-Gebirge 
an, gewann grosse Siege und machte viele Gefangene. Der 
Shan-yii, sehr verstimmt dariiber, dass die im Westen 
liegenden (Reiehe) K‘un-hsieh und Hsiu-cli'u wieder  holt 
von Han geschlagen wurden, beschied deren Konige zu 
sich, in der Absicht, sie mit dem Tode zu strafen. ..

In dem gleichen Kapitel (S. 41b) heisst es:

“Da der Hsiu-eh'u urspriinglich Chin-jen angefertigt 
und mit ihnen den Herrn des Himmels verehrt hatte, 
wurde (seinem Sohn Ji-ti) der Familienname “Chin” 
ver liehen.”

3 Vgl. De Groot, a.a.O. S. 131; cler Ausdruck ifeA wil’d hier ein- 
fach mit “goldenes Bild” wiedergegeben.
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B. Die Bedeutung des Chin-jen.

a. Auf Grund chinesiscJier 1Jrkunden.

1. Allgemeines.

Nachdem wir so die altesten Stellen, wo der Ausdruck 
“Chin-jen” vorkommt, zusammengestellt haben, gehen wir 
dazu uber, die Bedeutung des Ausdrucks zu untersuchen. 
Der Bericht des Hou-lian-shu uber die Traumerscheinung 
des Kaisers Ming legt den Schluss nahe, dass unter “Chin- 
jen” eine Buddha-Statue und zwar die des Sakyamuni ver- 
standen werden muss (vgl. Hou-han-shu Kap. 118, Nr. 78) :

TOMA, WnWE,

“Der Kaiser Ming sail einen Chin-jen im Traum. 
Dieser war sehr gross und sein Haupt von Licht umstrahlt. 
Er befragte seine Beamten (dariiber). Einer sagte: Es 
gibt im Westen einen Gott, Buddha genannt, dessen 
Gestalt ist sechszehn Fuss gross und goldfarbig. Darauf 
schickte der Kaiser Boten nach Indien, um von der Lehre 
Buddha’s Kenntnis zu erhalten.”

Der Ausdruck “Chin-jen” als Synonym fiir Buddha- 
Statue oder Buddha (Sakyamuni) hat spater unter den 
Buddhisten weite Verbreitung gewonnen, und ist sogar in 
Japan bekannt geworden. In eineni Trauergedichte des 
japanischen Priesters Shi-taku (JOE) uber den Tod (763 
n. Chr.) seines Lehrers, des chinesischen Priesters Cliien- 
chen (Jap.: Ganjin be findet sich folgender Satz:1

“Die Lehre des Chin-jen ist nach Osten (Japan) 
gedrungen” (namlich dur ch Chien-chen).

Es gibt nun aber in chinesischen Werken auch solche 
Stellen, die offenbar einer.solchen Erklarung widersprechen. 
Das dritte Kapitel des Chia-yu (^M) berichtet:

1 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 994 e.
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“Als Konfuzius das Land Chou besichtigte, trat er 
in einen Tempel des Hou-chi ein. Dort stand ein Cliin- 
jen vor der rechten Treppe unten. Sein Mund war drei- 
faeli verschlossen, und die Inschrift auf der Riickseite 
lautete: Ein Mann aus alter Zeit, der vorsichtig in seinen 
Ausserungen war.”

Wenn wirklieh ein Gold-Mensch oder eine goldene 
Statue zur Zeit des Konfuzius (ca. 500 v. Chr.) existierte, so 
istesklar, dass es sich dabei uni keine Buddha- oder bud- 
dhistisehe Statue handeln konnte, trotzdem nianehe Werke 
Konfuzius und Buddha miteinander in Verbindung bringen. 
Konnte nun aucli dieser Chin-jen keine buddhistisclie Statue 
sein, so'darf man daraus doch nieht einfach schliessen, dass 
aucli die Chin-jen der Ch1 in- und Han-Zeit keine buddhis- 
tisclien Statuen waren. Das Chia-yii ist bekanntlich spater 
(im Jahre 256 n. Chr.) durch Wang Su (JE^) umgearbeitet 
worden.2 Im dritten Jahrhundert n. Chr. hatte nun der 
Buddhismus in China schon festen Fuss gefasst; und fur 
die buddhistisclie Terminologie war durch die Ubersetzung 
der Sutras bereits eine entsprechencle cliinesische geschaffen. 
So besteht die Moglichkeit, dass der Ausdruek “Chin-jen” 
erst von Wang Su in den Text des Chia-yii eingefiihrt 
wurde.

Das Zeichen “Chin” (^) wird haufig in Verbindung 
mit dem Buddhismus gebraucht, besonders wo es sich um 
Kultgegenstande handelt. Im Fa-yiian chu-lin () 
steht folgende Notiz :3

“Zwei TCchter des Kaisers Jui-tsung der T‘ang- 
Dynastie traten in den Nonnenstand ein, und zwar wurden

2 Vgl. Chavannes, “Les Memoire Historiques cles Se-ma Ts'ien, 
Paris 1905, p. 439.

3 Vgl. Tz'u-yiian miter
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sie taoistische Nonnen; die eine wurde zur Prinzessin von 
Chin-hsien, die andere zur Prinzessin von Yii-chen 
ernannt. Die Buddhisten sagten: Die Andersglaubigen 
und Hsien-jen, die in den religiosen tibungen strenge sind, 
•werden auch “Chin-hsien” (d. h. Hsien-jen: buddhisti- 
sclier Einsiedler) genannt.”

Das Sung-shi (5^.^.) berichtet:4

“Kaiser Wei-tsung von Sung verehrte den Taoismus 
und anderte (den Nanien) des Buddha in ‘grosser er- 
leuchteter Chin-hsien’ um.”

Fiir buddhistische Statuen finden sieh verschiedene 
ahnliche Ausdriicke, z. B. (Gold-Korper),
(Gold-Barbar), “ (Goldene-Bronzestaue),

(Gelb-goldene Statue), “(Gold-Statue), etc. Der 
Ausdruck “Gold-Korper” kommt. z. B. in einem Gedicht des 
Ssu K‘ung-shu (fjJ^BIf) aus der T‘ang-Zeit vor:3

“Der goldene Korper von tausend Fuss offnet die 
griine Wand.”

Was der Dicliter mit diesem kurzen Satz sagen will, ist 
nicht ohne weiters klar. Nach dem Tz'u-yiian soli der 
Ausdruck einfach eine Buddha-Statue bedeuten.6
Vielleicht dachte der Dichter an eine riesengrosse, gold- 
farbige Buddha-Statue, die sicli vor einem griinem Wald- 
streifen erhob. In buddliistischen Werken findet man haufig 
Bezeichnungen wie uncl
ivahrend das Fa-yiian cliu-lin immer den Ausdruck 
fiir Buddha-Statue gebraucht.7 Im Saddharma-pundarika- 
sutra (^^ag<bW) heisst es:s

3UIM MM

1 Vgl. Tz'u-yiian unter &tlll.
5 Vgl. Tz'u-yiian unter . Leicler was es mil- nicht moglieh, 

-die Originalstelle des Zitates aufzufinden.
° ia®'®- Vgl. Tz'u-yiian unter
7 Vgl. Taisho-Trip. LIII, S. 301 ff.
s Kioto-Trip. IX, S. 170b.
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“Wenn man ferner die Buddlias sieht, deren Korper 
goldfarbig sind und unermesslielien Glanz aussenden, die 
damit alles bestrahlen und mit reiner Stinime die Lelire 
predigen,..........”.

Und

MO®
“Die Korper der Buddhas sind goldfarbig und mit 

hundert Gliiekszeiehen geschmuckt.”
Das Huang’-ch1 ao-ching’-ming lu beriehtet:

9 Vgl. Taisho-Trip. XLIX, S. 394.
19 So heisst es z. B. in dem Amitayur-dhyana-sutra (Taisho-Trip. 

XII, S. 340 ft. Nanjo-Kat. Nr. 198) : Die Korper des Aniitayur- Oder 
Amitabha-Bucldha ( IWffiPM®), Avalokitesvara-Bodhisattva. (StKiH-f

), mid Sthana-prapta-Bodhisattva seien alle ‘goldfarbig.’”

Der Kaiser Hsiian-tsung der T‘ ang-Dynastie habe vom 
Himmel einen weisen Naehfolger erfleht, darauf sei ein Prinz 
geboren, dessen Korper mit goldner Farbe bedeekt war. die 
nach drei Tagen verschwand. Dazu bemerkt der Verfasser 
des Fo‘su-t‘ung chi:9

“Gottlieher Glanz und gold (farbiger) Korper sind 
die Gliiekszeiehen eines grossen Mamies (Buddha).”

Ebenso haufig wie der Ausdruek (-£&).§-10 findet sich 
die Bezeichnung ; einen Beleg liierfiir enthalt das oben 
erwahnte “fu” des Chang Heng. Ein anderes Beispiel sei 
aus dem Tan-chai-pi-heng (fB^^^j) zitiert:11

Kitsas
i£-

“Zur Zeit des Kaisers Wei-tsung von Sung stand der 
Taoismus in voller Bliite. In alien Schriften (der 
Taoisten) wurde Buddha als Chin-ti bezeichnet. So heisst 
es in einem Edikt (der Periode) Hsiian-ho: “Die Chin-ti 
sehen wie Barbaren aus und haben eine heimtiickisehe 
Gesinnung.” In einem Gluckswunschschreiben des Lin 
Ling-su an den Kaiser heisst es: “Die vielen Chin-ti 
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krunimen sich unter der leuchtenden, wahren Lehre (d. h. 
Taoismus. ” ”

Hayashiya sagt:12 “ Walirsclieinlich war der urspriing- 
liche Sinn des Ausdrucks ‘Chin-jen’ ganz allgemein ‘Bronze
statue’, und ‘Buddha-Statue’ ist wohl nur eine daraus 
abgeleitete Bedeutung. Da es ausser den Buddha-Statuen 
damals keine Bronzestatuen gab, ist Chin-jen ein Synonym 
fiir Buddha-Statue geworden; die Buddha-Statuen, die nicht 
aus Bronze (Kupfer ocler anderen Metallan) waren, miissen 
dalier bis zu Anfang der T‘ang-Zeit auch Chin-jen genannt 
worden sein.” Hayashiya fiihrt als Beweis liierfiir eine 
Inschrift auf einer Buddha-Statue aus Stein an, die sich 
im Besitz des Herrn Takahashi Jiro (gj^^MP) in Japan 
befindet. Diese Inschrift lautet:

41 A A AM Ml « -E.
“Chin-jen erweckt alle Lebewesen; sein mystischer 

Glanz dringt weithin. Um die Beschiitzung (der Lebe
wesen) wie urn ihre Sicherheit hat er sich wirklich grosse 
Verdienste erworben. Wahrlich, seine heilige Giite kennt 
keine eigenniitzigen Gedanken. Am fiinfundzwanzigsten 
Tag des fiinften Monates im clreizehnten Jahre der 
Periode Chen-juan mit den zyklischen Zeichen Chi-hai 
(627 n. Chr.) wurden (diese Chin-jen) zusammen neuher- 
gestellt. Der Chung-shu-she-jen (ein Beamtentitel) Graf 
Ma von Chou-shang (?) hat ehrfurchtsvoll diese beide 
Buddha-Statuen anfertigen lassen.”

Ob Hayashiya mit seiner Ansicht, ausser den Buddha- 
statuen habe es damals keine Bronzestatuen gegeben und so 
sei Chin-jen ein Synonym fiir Buddha-Statue geworden,

n Vgl. Tz‘u-yiian unter
13 Vgl. Zeitsehrift “Gendai-Bukkyo”, Bd. 56, S. 26 f.
13 Yuan Hung MS (328-376) sagt im Kap. Chiao-ssu-chih ( $1S®C. 

IS) seines Hou-han-shu: : Buddha bedeutet
auf Chinesiseh “der Erweekte” (@). Er will alle Lebewesen erwecken. 
Vgl. Taisho-Trip. XLIX, S. 514, LI, S. 970 bf. etc. 
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wirklich Recht Iiat, erscheint mir fraglich; denn in China 
hatte man solche Bronzestatuen schon vor der Ch‘in-Zeit 
gekannt. Ausserdem war der Ausdruck “Weng-chung” 
(^4^) schon lange vor der T‘ang-Zeit fur solche Statuen 
im Gebrauch, wie wir im nachsten Abschnitt sehen werden.

Die Bezeichnung scheint dir ekt “Vergoldung”
oder “Blattgold” zu bedeuten. So sprechen Fa-hsien und 
Hsiian-tsang von der “Gold-Farbe” der Buddha-Statuen. 
Dabei liegt wolil die Vorstellung zu Grunde, class ein heiliger 
Gegenstand in goldenen Farben erglanzen muss. In diesen 
Zusammenhang gehort ein im Hou-han-shu (Kap. 103, S. 
6a) stehencler Bericht, der zum ersten Mai die Art und 
Weise cler Vergoldung von Buddha-Statuen beschreibt. Dort 
lieisst es:

(W) AWW, TO W) Mb

“Zuerst brachte Tso Jung in der gleichen Prafektur 
(Tan-yang) einige hundert Mann zusammen uncl suchte 
beim (Gouverneur T‘ao) Ch'ien Unterstiitzung. Tao 
Ch'ien befahl ihm, die Lebensmitteltransporte in den 
Prafekturen Kuang-ling, Hsia-ch‘iu und P‘eng-ch‘eng zu 
kontrollieren. Darauf schnitt er die ihm anvertrauten 
Transporte ab und baute einen grossen buddhistischen 
Tempel. Oben wurden goldene Bretter11 an einander ge- 
reiht uncl unten befanden sich Stockwerke, auf den 
Estraden ringsum konnten etwa 3000 Menschen Platz 
linden. Man stellte eine mit Gold beklebte Statue her und 
bekleiclete sie mit Brokat.”

14 Das ist das im Sanskrit “dharma-eakra” genannte Rad, das ein. 
Symbol fur die Ausbreitung der Buddha-Lehre ist.

Dieselbe Gescliichte berichtet auch das Wu-chili (Kap. 
4, S. lb) mit einer kleinen Variante:
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“Aus Kupfer wurde eine menschliche (Figur) her- 
gestellt und deren Korper mit Gold beklebt.”

Der japanische Gelehrte Ono hat eingehend gesehildert, 
wie eine buddliistische Statue aus Stein angef ertigt wurde :15

15 Vgl. G. Ono “Daijo-Bukkyd-Geijutsu-shi no Ken-
kyu” (: Studien zur Kunstgesehichte des Maha
yana-Buddhismus), Tokio 1927, S. 8.

19 Vgl. Shih-ohia fang-ehih (SbfcSlsS). Taisho-Trip. LI, S. 991b.

“Die Buddha-Statue wurde zuerst poliert und dann 
mit Blattgold bedeckt. Vor dem Polieren, Vergolden Oder 
Farben wurden alle Unebenheiten mit einer Tonpaste 
ausgeglichen. Je nach der Qualitat des Steins wurde das 
Blattgold direkt auf den Stein gelegt oder aber, und dies 
war haufig der Fall, wurden zuerst Lehm und Kalk auf 
die Grundform geschmiert. In besonderen Fallen wurden 
je nach der Gitte des Kunstwerkes Papier oder Hanftuch 
auf die Statue geldebt........Diese Methode war Gemeingut
in Indien, Zentralasien und China. Vergoldung und 
Fiirbung waren ebenfalls fur die Herstellung allgemein 
vorgeschrieben. Ohne Riicksicht auf die Grundfigur, d. h. 
darauf ob diese aus Metall oder anderen Stoffen wie Ton, 
Lack, Holz, Stein bestand, wurden alle gleichmassig 
glanzend und prachtvoll dekoriert.”

Wir horen, dass ein Tempel am Ende des 4. Jahr- 
hunderts den Namen “Chin-hsiang” erhielt, weil
eine goldfarbige Buddha-Statue im Tempel verehrt wurde.16 
Die Herstellung der heutigen Buddha- oder buddhistischen 
Statuen, die immer noch vergoldet werden, muss auf dieses 
alte Vorbild zuriiek gehen.

Aus unserer bisherigen Untersuehung ergibt sieh, dass 
die Kultgegenstande mit der Bezeichnung “Chin”, be- 
sonders in der T‘ang-Zeit, irgendwie mit dem Buddhismus 
zusammenhingen. Offenbar geht aber dieser Branch noch 
auf altere Zeiten zuriiek. Jedenfalls erhalt der fiir die 
Statuen der Ch'in- und Han-Zeit gebrauchte Ausdruck 
“Chin-jen” in diesem Zusammenhang eine besondere 
Nuance.
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2. Chin-jen zur Ch‘in-Zeit.
Obwohl wir oben die Geschichte der von Shili-huang-ti 

gegossenen zw !lf Statuen bis zu ihrer Zerschlagung verfolgt 
haben, enthielten die Quellen, wie wir sahen, keinen Hinweis 
darauf, wen eigentlich diese Statuen darstellen. Im das 
Wu-hsing-ehih (3£ffife) des Han-shu (Kap. 27,
S. 9b) lesen wir nun:

—■AA^-'^TAA; -MuElASJRA A, "WW 
AJL«M- A«S,

“Das Shih-clii (berichtet, wie) im seehsundzwanzigs- 
ten Jahre (221 v. Chr.) des Ch‘in-Shih-huang-ti Riesen 
von fiinfzig Fuss Hohe und mit sechs Fuss langen Schuhen 
in barbarischer Gewandung nach Lin-t‘ao kamen, zwolf 
Mann an der Zahl. Der Himmel gab folgende Warnung: 
‘Betraehtet das nicht zu sehr als barbarische Sitte, sonst 
wird eucli Unheil treffen.’ In diesem Jahre vereinigte 
Sliih-huang-ti zum ersten Mai die sechs Lehenstaaten; so 
sah er darin im Gegenteil ein gutes Omen. Er liess im 
ganzen Reich die Waffen einschmelzen und claraus zwolf 
Chin-jen nach dem Vorbild der Riesen herstellen.”

Die Konimentare1 zu dieser Stelle im Shih-clii (Kap. 6) 
berichten gleichfalls, das Erscheinen der Riesen in Lin-t‘ao 
liabe den Kaiser veranlasst, zwolf Cliin-jen giessen zu lassen.

Diese Notiz, die also den Guss der Chin-jen auf das 
Erscheinen jener zwolf Riesen zuriickfiilirt, klingt nicht so 
iiberzeugend, class sie kritiklos hingenommen werden konnte. 
Es ist natiirlich unnotig hier besonclers zu betonen, dass es 
weder Menschen von fiinfzig Fuss Idohe noch Scliuhe von 
sechs Fuss Lange geben konnte. Ferner besteht auch kein 
Grund, warum der Kaiser das Erscheinen dieser nach bar
barischer Sitte gekleideten Riesen als ein. gutes Vorzeichen 
betraehtet haben sollte. Im Gegenteil, diese Riesen waren

1 Dazu gehoren das Shih-chi so-yin (JifilWBS:), das Ying-hsiung- 
chi (jjgtftja) sowie das Shui-ching-ehu. 
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ja Barbaren, die von den Chinesen, die von jeher in ilirem 
Land den Mittelpunkt (t Ji) der ganzen Welt sahen, veraehtet 
wurden. Hatte es sich nur um gewohnliclie Barbaren 
gehandelt, so ware es kaum denkbar, dass sie als Gliicks- 
zeichen betrachtet wurden. Dazu kommt, dass Shih-hung- 
ti aus dem westlichen China stammte und deshalb in solchen 
Barbaren sicker nichts Ungewohnliches sehen konnte. Viel- 
leicht steckt aber in dieser Notiz doch ein gescliichtlicher 
Kern: wir werden darauf noch spater im Zussammenhang 
mit dem Gott Vaisravana zuriickkommen.

Chang Sliou-chieh, der Verfasser des Shih-ehi-eheng-i, 
zitiert zu der Stelle, wo Ssu-ma Ch‘ ien die von Shih-huang-ti 
gegossenen zwolf Chin-jen erwahnt, eine Notiz aus einein 
Han-shu bezw. Hou-Han-shu genannten Werk, das ein 
gewisser Hsieh 011‘eng unter der Wu-Dynastie (222-
277) verfasst hat.2 Diese Notiz lautet:

“Was die Kupfer Menschen betrifft, so lautet ihr 
Name Weng-chung.”

Wie ist nun der Name Weng-chung entstanden? Das 
Tz'u-yiian sagt dariiber folgendes:3

“Yuan Weng-chung in der Ch'in-Zeit stammte aus 
Nan-hai. Er war dreizehn Fuss hoch; sein Charakter war 
aufrecht und tapfer, und dadurch unterschied er sich von 
gewohnlichen Menschen. Shih-huang-ti sandte ihn an der 
Spitze von Truppen zur Verteidigung von Lin-t'ao ab. 
Seine Stimme setzte die Hunnen in Schrecken. Als Weng- 
chung starb, goss man eine Kupferstatue von ihm und 
stellt sie im Palast von Hsien-yang ausserhalb des Ssu-ma- 
Tores auf. Darum wurden in spaterer Zeit die Statuen 
aus Kupfer und Stein alle ‘Weng-chung’ genannt.’’

2 Vgl. dariiber Chavannes, T'oung Pao Bd. VII (1900), S. 213.
3 Vgl. Tz'u-yiian, unter zafty.



448 THE EASTERN BUDDHIST

Was nun clie Glaubwiirdigkeit dieser Geschichte betrifft, 
so ist der Umstand entscheidend, dass sie, wie Fujita zeigt, 
offenbar aus einem relativ spaten Werk vom Ende der Ming- 
Dynastie stammt.4 Fujita geht soweit, dass er die ganze 
Erzahlung fur eine Falschung erklart: danach hat unter 
Shih-huang-ti ein General namens Weng-chung iiberhaupt 
nicht gelebt; som.it konnen die Chin-jen des Shih-huang-ti 
auch keine Statuen des Weng-chung gewesen sein.

Die Entstehung des Ausdrucks “Weng-chung” liegt 
also immer noch im Dunkeln. Dass er aber jedenfalls schon 
im dritten Jahrhundert n. Chr. zur Bezeiclinung von 
Kupferstatuen diente, ergibt sich aus folgendem Bericht des 
Wei-lio,5 der sich auf eine uns bereits bekannte Tatsache 
bezieht:

wmo of, ms
Aim MAA

“In diesem Jahre (237 n. Chr. wollte der Kaiser 
Ming der Wei-Dynastie) verschiedene Sockel(?), Kamele 
(aus Bronze), Tau-Beeken, gewblbte Schalen und ‘Kupfer- 
Menschen’ von Ch‘ang-an (nach Lo-yang) iiberfuhren. 
Da die Kupfer-Menschen zu sehwer waren, liess man sie 
in der Stadt Pa zuriick. (Da gerade damals) viel Kupfer 
produziert wurde, goss man zwei (andere) Kupfer- 
Menschen, Weng-chung genannt.”

Es handelt sich also bei dieser Geschichte um folgendes: 
Der Kaiser Ming der Wei-Dynastie wollte im Jahre 237 n. 
Chr. verschiedene Bronzegegenstande, darunter auch die von 
Shih-huang-ti gegossenen Kupfer-Statuen, von Ch‘ang-an 
nach seiner Residenz Lo-yang iiberfuhren, um seinen Palast 
oder Garten damit auszuschmiicken. Infolge der Schwere

4 Namlich dem Ch‘ien-ch‘ioh-ch‘u-lei-tsi des Ch'en
Jen-hsi (PWfc); die Varianten der Geschichte, wie sie hier erzahlt 
wird, sind nur geringfiigiger Natur. Vgl. T. Fujita, “tlber Chung-hu 
Chin-jen” Shoko-Kinjin ni tsuite). Festgabe zum
sechszigsten Geburtstag von Prof. Kano ,
Tokio 1928, S. 253 f.

5 Vgl. Kap. 3, S. 3a.
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der Statuen musste man aber diese unterwegs in Pa 
zuriicklassen. Der Kaiser benutzte nun den Umstand, dass 
gerade damals viel Kupfer gewonnen wurde, dazu, um die 
zuriickgelassenen Kupfer-Statuen durch zwei neugegossene 
zu ersetzen.

Wahrencl also in der Ch'in- und Han-Zeit die Kupfer- 
Statuen “Chin-jen” oder “Chin-ti” (Gold-Barbaren) 
genannt wurden, wird spatestens im dritten Jahrhundert 
n. Chr. die Bezeichnung “Weng-chung” dafiir gebraucht, 
deren Ursprung vorderhand nicht weiter aufzuklaren ist. 
Soviel ist aber siclier, dass der legendenhafte General Weng- 
chung nicht als Gussmodell der zwolf Chin-jen gedient hat. 
Vielleicht bringt die folgende Untersuchung iiber die Chin- 
jen der Han-Zeit grossere Klarlieit.

3. Chin-jen zur Han-Zeit.
Im Jalire 121 v. Chr. brachte den oben (S. 59 f.) an- 

gefiihrten Zeugnissen zufolge der chinesische General Ho 
Ch‘ii-ping von seinem Feldzug gegen die Hunnen die Statue 
eines Chin-jen, deren sieh der Hunnenfiirst beim Himmels- 
opfer bediente, als Kriegstrophae nach China mit. Es erhebt 
sieh nun die Frage, ob unter dieser Statue tatsachlich eine 
buddhistische verstanden werden darf, wie verschiedene 
europaische Gelehrte im Anschluss an Yen Shih-ku 
(579-645) annahmen.1 Bereits Pelliot hat nun darauf hin- 
gewiesen, dass die Identifizierung der von Ho Ch‘ii-ping 
erbeutete(n) Statue (n) mit buddhistischen schon vor Yen 
Shih-ku nachzuweisen sei. Das alteste Zeugnis hierfiir steht, 
soviel bisher bekannt ist, an einer Parallelstelle des Han-wu- 
ku-shi (jJgiE'c®# )2 und des Wei-shu (Kap. 114, S. la) :

1 Wahrencl Chavannes, Hirth und Parker die Identifizierung' der 
Chin-jen-Statue des Konigs von Hsiu-ch‘u mit Buddha ablehnten, haben. 
Pelliot und Franke, die ursprunglieh dieselbe Ansieht vertraten, spater 
den buddhistischen Charakter jener Statue (n) nicht ohne weiteres in 
Abrede gestellt (vgl. Pelliot, Bull, de l’Ee. Fr. d’Extr.-Or. Bd. VI, 
S. 392 Anm. 3 Schluss und Franke, Ostasiatisehe Studien 1910 S. 300).

2 Leider ist weder der Verfasser noch die Entstehungszeit des 
Han-wu-ku-shi bekannt; moglieherweise ist der heutige Text in relativ
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Von diesem Zitat des Han-wu-ku-shi liat bereits Pelliot 
eine genaue Ubersetzung gegeben,3 sodass wir liier einfach 
darauf verweisen konnen. Dagegen bedarf das zweite Zitat, 
das von Franke4 an einigen Stellen missverstanden wurde, 
einer nochnialigen Wiedergabe:

“In der Periode Yiian-shou des Kaisers Wu der Han- 
Dynastie wurde Ho Cli'ii-ping zur Bestrafung der Hsing- 
nu ausgeschickt. Er gelangte nach Kao-Ian und zog dureh 
Chii-yen, wo er vielen die Kopfe abschlug und grosse 
Beute machte. Der Konig (von) K‘un-lisieh totete den 
Konig (von) Hsiu-eh‘u und unterwarf sich mit seinem 
ganzen Volk, 50.000 Kopfen. (Ho Ch‘ii-ping) hatte die 
Chin-jen (von Hsiu-ch‘u) erbeutet; der Kaiser sah darin 
einen grossen Gott und stellte sie im Palast Kan-ch‘uan 
auf. Die Chin-jen waren durchsclinittlich fiber zehn Fuss 
lioeli. Man braehte ihnen keine Opfer dar, sondern 
bezeugte ihnen nur dureh Verbrennung von Weihraueh 
Verehrung. Damit begann die Lelire des Buddha sich 
allmahlich auszubreiten. ’ ’

spater Zeit aus alteren Bruehstueken zusammengestellt. Jedenfalls ist 
aber clas Han-wu-ku-shi vor dem Wei-shu entstanclen, dessen Verfasser 
Wei Shou unter der Liang-Dynastie (502-557) lebte. Die obige 
Stelle des Han-wu-ku-shi habe ich, da das Werk mil nieht zuganglich 
ist, von Pelliot (a.a.O.) iibernommen, der aueh seiuerseits das Original 
nieht benutzen konnte, sondern die Stelle aus deni Konimentar des 
Shih-shuo-hsin-yii zitiert.

3 Pelilot, a.a.O.
4 Franke, Beitr. aus chin. Quellen z. Kenntn. d. Tiirkvolker u. 

Skythen Zentraasiens, S. 91.
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Wie man sieht, beriihren sicli die beiden Texte gerade 
in den wesentlichen Punkten so eng, dass entweder beide auf 
ein und daselbe Original zuriickgehen oder das Wei-shu die 
Stelle direkt aus dem Han-wu-ku-shi ubernommen hat.

Es sind vor allem zwei Punkte, zu deren Erorterung 
diese Texte Anlass geben. Erstens: wenn das Han-wu-ku- 
shi wirklich die Leseart TvW dann muss die Kriegs- 
beute des Ho Ch‘ii-ping aus mehreren Statuen, nicht bloss 
aus einer einzigen bestanden haben; offenbar deutet auch 
das im Wei-shu gebrauchte Wort auf denselben Tatbestand 
hin. Ferner wiirde sich aus dem Wortlaut der angefiilirten 
Stellen ohne weiteres der buddhistische Charakter3 der von 
Ho Ch'ii-ping erbeuteten Statuen ergeben. Die Frage ist 
nur, ob hier nicht die Verhaltnisse einer Zeit, wo der Bud- 
dhismus bereits weite Verbreitung in China gefunden hatte, 
auf friihere Jahrhunderte iibertragen wurden. Fiir diese 
Moglichkeit spricht soviel, dass man auch den Angaben der 
Kommentatoren zum Shill-chi und Han-shu, die unter jenen 
Chin-jen Buddha-Statuen zu verstehen sin ch, keinen grossen 
Wert beimmessen darf.

Bei unseren bisherigen Erorterungen haben wir still- 
schweigend die Voraussetzung gemacht, dass es im 3. und 2. 
Jahrhundert v. Chr. bereits buddhistische Statuen gegeben 
habe. Trifft diese Voraussetzung nun wirklich in vollem 
Umfang zu? Zur Klarung clieser Frage werden wir uns im 
folgenden mit der Geschichte der buddhistischen Kunst, 
sowie sie die Herstellung von Buddha- und anderen bud
dhistischen Statuen betrifft, naher beschaftigen mussen.

C. Ursprung der buddhistischen Statuen.
a. Die Vor-Asoka-Zeit.

Im allgemeinen ist man der Ansicht, dass die indisehe 
“ Pelliot (a.a.O.) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die Angabe, wonach die Chin-j en-Statuen eine Lange von mehr als 
eiuem Chang st ( = 10 Fuss) hatten, fiir buddhistisc-he Statuen gut 
passe, da die rituelle Lange von Buddhas Korper ein Chang und 6 
Fuss (= 16 Fuss) betrage.
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Plastik aufs starkste durch grieehische Vorbilder beeinflusst 
wurde, wofiir der Feldzug Alexanders des Grossen nach 
Indien die Moglichkeit geschaffen hat. Auch die indischen 
Buddha-Statuen zeigen fast samtlich grieehisclien Einfluss; 
doch geht diese sogenannte “ Gandhara-Kunst ” nicht uber 
Christi Geburt hinauf. Es unterliegt keinem Zweifel, dass 
die erhaltenen Buddha-Statuen mit der Entwicklung des 
Mahayana-Buddhismus eng verbunden sind.

Aus buddhistischen Texten erfahren wir nun, dass es 
Buddha-Statuen schon zur Buddha-Zeit gegeben habe. Im 
Anguttara-nikaya(±§—[MfT)1 2 findet sicli eine Uber lief erung, 
wonach Konig Udayana (®±B) zur Zeit des Buddha eine 
fiinf Fuss grosse Buddha-Statue aus Sandel-Holz schnitzen 
liess, und ferner, dass zur gleiclien Zeit der Konig Prasenajit 

) eine fiinf Fuss grosse Buddha-Statue aus Gold, 
herstellen liess. Edkins gibt diese Tradition in folgender 
Weise wieder :3

1 Taislio-Trip. II, Nr. 125. Nanjio-Kat. Nr. 543.
2 J. Edkins, “Chinese Buddhism”, London 1880, p. 48 f.
3 I'/Wf. Vgl. Kioto-Trip. XXVII, 4, S. 178 ff.
1 NAAN (Manjusri). Dieser Bodhisattva ist nur das Symbol 

der Weisheit ini Buddhismus. Vgl. E.W.B.P. S. 1803.
° t'irKA (Srotapanna-phala). Das ist eine Stufe der Heiligen 

im Hinayana-Buddhismus. Edkins’s tlbersetzung ist nicht riehtig.
6 Vgl. E.W.B.P. S. 1496, 1693, etc. Indra war eigentlich der 

Kriegsgott, desesn Symbol der Donner -ist; die Buddhisten betrachten 
ihn aber als Beschiitzer ihrer Lehre.

“In the year 947 B.C., according to the chronology 
of the Northern school, Buddha went to the Tau-li 
heaven,3 and remained three months. He sent Manjusiri4 
to his mother to ask her for a time to bend before the 
Three Precious Things. She came. Immediately milk 
flowed from her and reached Buddha’s mouth. She came 
with Manjusiri to the place where Buddha was, who in
structed her. She attained the Su-da-wan fruit.5 6 In the 
third month, when Buddha was about to enter Nirvana, 
Indra0 made three flights of steps. By these Buddha, 
after saying farewell to his mother, descended to the 
world, led by a multitude of disciples, and went to Jeta- 
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vana garden, in the city of Shravasti. The King Udayana, 
of Kaushambi, felt for Buddha a loving admiration, and 
made a golden image. Hearing that Buddha was about 
to descend by the steps Indra had made, he came with the 
image and bowed before Buddha. The image was of 
‘‘sandal-wood” (chan-tan),s and five feet high. When 
the King Prasenajit heard of it, he also caused an image 
to be made of purple gold. It was five feet high. These 
were the first two images of Buddha known to have been 
made in the world of Jambudvipa.9 These images radiated 
light while the sky rained flowers.

“Buddha joined his hand, and said to the image: 
After my entrance into the state of extinction and salva
tion, I give into your charge my disciples.”

Es ist sehr bemerkenswert, class Hsiian-tsang diese Bucl- 
dha-Statuen entweder im Original Oder in alten Naehbilcl- 
ungen gesehen hat. Er fiilirt clariiber in dem Abschnitt 
seiner Reisebeschreibung, der von KausambI ('[^(ft^) han- 
delt, folgendes aus :10

gpiitm. sw,
AW ’
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12“In the city, within an old place, there is a large 
vihdrci about 60 feet high; in it is a figure of Buddha 
carved out of sandal-wood, above which is a stone canopy. 
It is the work of the King U-to-yen-na (Udayana). By its 
spiritual qualities (or, between its spiritual marks) it

■ Vgl. Oshio’s Indien-Landkarte, jST. 9.
3 WS
9 Rielitig ist Jambudvipa, d. h. unsere Welt. Vgl. Kioto-Trip. 

XXVII, 4, S. 150 ef.
1,1 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 898.
12 Beal, a.a.O. Bd. I, p. 235 f.
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produces a divine light, which from time to time shines 
forth. The princes of various countries have used their 
power to carry off this statue, but although many men 
have tried not all the number could move it. They there
fore worship copies of it, and they pretend the likeness 
is a true one, and this is the original of all such figures.

“When Tathagata first arrived at a complete en
lightenment, he ascended up to heaven to preach the law for 
the benefit of his mother, and for three months remained 
absent. This king (i.e., Udayana), thinking of him with 
affection, desired to have an image of his person-; therefore 
asked Mudgalyayanaputra, by his spiritual power, to 
transport an artist to the heavenly mansions to observe 
the excellent marks of Buddha’s body, and carve a sandal
wood statue. When Tathagata returned from the heavenly 
place, the carved figure of sandal-wood rose and saluted 
the Lord of the World. The Lord then graciously 
addressed it and said: ‘The work expected from you is 
to toil in the conversion of heretics, and to lead in the 
way of religion future ages.’ ”

Im gleichem Werke sagt Hsiian-tsang in dem Abschnitt, 
der von Sravasti handelt:13

14“To the south of the city 5 or 6 li is Jetavana. This 
is where Anathapindaka (Ki-ku-to) (otherwise called') 
Sudatta, the chief minister of Prasenajita-raja, built for 
Buddha a vihara. There was a sangharama here formerly, 
but now all is in ruins (desert).

“On the left and right of the eastern gate has been 
built a pillar about 70 feet high; on the left hand pillar 
is engraved on the vase a wheel; on the right-hand pillar 
the figure of an ox is on the top. Both columns were

13 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 899.
11 Beal, a.a.O. Bel. II, p. 4.

litP? rEj -trh

W-1I1, 14
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erected by Asokaraja. The residence (of the priests') are 
wholly destroyed; the foundations only remain, with the 
exception of one solitary brick building, which stands 
alone in the midst of the ruins, and contains an image of 
Buddha.

“Formerly, when Tathagata ascended into Trayas- 
trimsas heaven to preach for the benefit of his mother, 
Prasenajita-raja, having beared that the King Udayana 
had caused a sandal-wood figure of Buddha to be carved, 
also caused this image to be made.”

Ferner heisst es dort im Abschnitt fiber das Land 
Khotan :15

13 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 945.
16 Beal, a.a.O. Bd. II, p. 322.

16“After going east 30 li or so from the field of battle 
we come to the town of Pima (Pi-mo). Here there is a 
figure of Buddha in a standing position made of sandal
wood. The figure is about twenty feet high. It works 
many miracles and reflects constantly a bright light. 
Those who have any disease, according to the part affected, 
cover the corresponding place on the statue with gold-leaf, 
and forthwith they are healed. People who address 
prayers to it with a sincere heart mostly obtain their 
wishes. This is what the natives say: This image in old 
days when Buddha was alive was made by Udayana (U-to- 
yen-na), king of Kausambi (Kiao-shang-mi).......... ”

Diese sogenannten Statuen des Udayana haben nicht 
bloss in Indien sondern auch in China und Japan eine grosse 
religiose Rolle gespielt, wie wir bis auf den heutigen Tag 
sehen.

Wir mfissen an dieser Stelle noch auf die obige Angabe 
des Anguttara-nikaya, wonach die Klnige Udayana und 
Prasenajit bereits zu Lebzeiten des Buddha Statuen von ihm 13 * 
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hatten herstellen lassen, kurz eingehen. Hayashiya hat 
namlich die Behauptung aufgestellt, diese Stelle aus dem 
Anguttra-nikaya miisse spatestens 2-300 Jahre nach Bud
dha’s Tod entstanden sein und somit miissen auch die 
altesten Buddha-Statuen jener Zeit angehdren.

Diese Annahme steht aber schon deshalb auf schwachen 
Fussen, weil der Pali-Text, der bei Altersfragen immer der 
massgebende sein muss, die auf die Errichtung von Buddha- 
Statuen bezugliche Stelle des Anguttara-nikaya nicht ent
halt. Die chinesische Ubersetzungis ist bekanntilch erst in 
relativ spater Zeit auf Grund des Sanskrit-Kanons erfolgt 
uncl ist fiir solche Frage nicht entscheidend. Damit 
verlieren auch die Nachrichten uber Buddha-Statuen in der 
Zeit vor Asoka ihre Glaubwiirdigkeit.

b. Asoka-Zeit.
Auch fiir die Asoka-Zeit bringen die Reisebeschreibun- 

gen des Hsiian-tsang und Fa-hsien gewisse Angaben fiber 
Buddha-Statuen. So berichtet Hsiian-tsang in dem von 
Udyana hanclelnclen Abschnitt :19 20

20“This country produces much gold and scanted 
turmeric. By the side of a great sangharama in this 
valley of Ta-li-lo is a great figure of Maitreya Bodhisattva, 
carved out of wood. It is golden colour, and very dazzling 
in appearance, and possesses a secret spiritual power (of 
miracle). It is about 100 feet highland is the work of 
the Arhat Madhyantika. This saint by his spiritual power 
caused a sculptor to ascend into the Tushita (Tu-si-to) 
heaven, that he might see for himself the marks and signs

17 Vgl. Zeitschrift, “Gendai-Bukkyo” Bel. LVII, S. 60.
18
19 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 884.
20 Beal, a.a.O. Bd. I, p. 134.
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(on the person of Maitreya) ; this he did three times, till 
his task was finished.”

Wir erinneren uns, dass der Arhat “Madhyantika” 
einer von Asoka’s Missionaren war. Fa-hsien berichtet auch 
dieselbe Uberlieferung, nur hat er diesem Arhat keinen 
bestimmten Namen gegeben. Fa-hsien sagt ferner:21 22

21 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 858.
22 Beal, a.a.O. Bd. I, p. XL.
23 Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 900.
21 Vgl. S. Levi und Chavannes, L'itineraire d'Ou-k'ong im Journ. 

Asiat. Sep.-Oct. 1895, p. 355.

22“The king (Asoka), deriving from this an increase 
of faith and reverence, forthwith built over the ladders 
a vihara, and facing the middle flight he placed a standing 
figure (of Buddha) sixteen feet high.”

Auf solche von Asoka errichteten Buddha-Statuen spielt 
auch der buddhistische Pilger Wu-k‘ung (751-790) in seiner 
Reisebesclireibung nach Indien an- In dem
Abschnitt fiber Kasmir (SUjS^WB) lesen wir dort:23

“In diesem Lande gibt es mehr als 300 Tempel. Die 
Zahl der lieiligen Stupas und wundertatigen Statuen ist 
ziemlich gross. Manche davon sincl von dem Konig Asoka 
oder den 500 Arhats errichtet worden.”24

Wir finden ausserdem in buddhistischen Werken noch 
zahlreiehe Uber lief er ungen, nach denen Asoka und andere 
Anhanger des Buddhismus damals verschiedene Statuen 
hergestellt hatten. Da konnte nun jemand die Frage auf- 
werfen: Warum sind uns keine Uberreste solcher Buddha- 
Statuen aus der Asoka-Zeit erhalten? Diese Tatsache ist 
meiner Ansicht nach dadurch begriindet, dass in Zeiten, wo 
eine Reaktion gegen den Buddhismus einsetzte, wiederholt 
Versuehe gemacht wurden, alles was mit jener Religion
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zusammenhing zu vernichten. So gab z. B. der Konig 
Pusyamitra, der urspriinglich einem Urenkel des Asoka als 
General gedient hatte, den Befehl zur Zerstbrung alter bud- 
dhistischen Gegenstande. Das Sariputra-pariprccha-sutra 
( ) erzahlt hieriiber :25

—-

“Es gab einen Konig namens Asoka aus der Maurya- 
Dynastie. Er hatte Sutra und Vinaya verbreitert. Sein 
Enkel hiess Pusyamitra und bestieg auch den Thron..........
Er zerstorte mehr als achthundert Tempel und Stupas. 
Die Anhanger sehrieen laut und brachen in bittere Tranen 
aus. Der Konig warf sie gefesselt ins Gefangnis und 
bestrafte sie mit der Peitsche. Fiinfliunclert Arhats 
stiegen auf einen Berg im Siiden, um den Fesseln zu 
entrinnen. ’ ’

Ein zweites Beispiel einer solehen zerstorenden Tatig- 
keit bringt Hsiian-tsang in seiner Beschreibung des Landes 
Magadha ;26

mm,

27“In late times Sasanka-raja (She-shang-kia), being 
a believer in heresy, slandered the religion of Buddha, and 
through envy destroyed the vonvents and cut down the 
Bodhi tree, digging it up to the very springs of the earth; 
but yet he did not get to the bottom of the roots. Then 
he burnt it with fire and sprinkled it with the juice of the 
sugar-cane, desiring to destroy it entirely, and not leave 
a trace of it behind.

“Some months afterwards, the king of Magadha, 
called Purnavarma (Pu-la-na-fa-mo), that last of the race 

"s Vgl. Tokio-Trip. Serie, S. 18 b.
“ Vgl. Taisho-Trip. LI, S. 915.
27 Beal, a.a.O. Bd. II, p. 118.
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of Asoka-raja, hearing of it, sighed and said, ‘The sun of 
wisdom having set, nothing is left hut the tree of Buddha, 
and this they now have destroyed, what source of spiritual 
life is there now?' ”

c. Zusammenfassung und Kritik.
Was den Ursprung der Buddha-Statuen sowie bud

dhistischen Statuen betrifft, so soli es solche nach den an- 
gefiihrten Zeugnissen schon zu Lebzeiten Buddha’s gegeben 
haben. Neuerdings hat Matsumoto den Ursprung der in
dischen Bildhauerkunst im allgemeinen sehr friih angesetzt, 
und zwar stiitzt er sieh dabei auf eine Stelle des spatestens 
um 500 v. Chr. entstandenen Brhad-oeranyakopanisad, die 
seiner Meinung nach folgendermassen zu interpretieren ist d 
“Metallarbeiter verstehen es, neue und schone Statuen aus 
alten Materialien zu giessen.” Dazu bemerkte er:

“Trotzdem man clen kiinstlerischen Wert dieser 
Arbeiten der damaligen Zeit heute nicht mehr beurteilen 
kann, so weiss man doch, dass die Metallplastik damals 
sehr entwickelt war und dass verschiedene Statuen gegos- 
sen wurden. Wenn es gegossene Statuen gab, so miissen 
auch Statuen aus Holz etc. hergestellt worden sein.”

Matsumoto gibt liier das Wort “pesas-kari” mit 
“Metallarbeiter” wieder. Es ist aber fraglich, ob diese 
Interpretation richtig ist; die europaischen Sanskritisten 
iibersetzen das Wort in ganz verschiedener Weise: Bohtlingk 
mit “Stickerin”, Deussen mit “Goldschmied”, Hertel mit 
“Erzbildner ”. Diese Angabe ist also viel zu unbestimmt als 
dass wir daraus irgendwelche sicheren Schliisse uber das 
Alter der indischen Bildhauerkunst, geschweige denn iiber 
das friihe Vorhandensein von Buddha-Statuen ziehen 
konnten. Tatsachlich geht auch Matsumoto’s Meinung

1 B. Matsumoto (Indo no Bukkyo-Bijutsu 
ocl. Buddhistische Kunst in Indien, Tokio 1919, S. 194) gibt nicht 
genau an, welche Stelle des Brhad-aranyakepanisad er im Sinne hat; 
offenbar handelt es sieh aber um folgende (IV, 4, 5) : tad yatha pesas- 
kari pesaso matram apadayan na'vataram kalyanataram rupam 
tanute,  
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dahin, dass Statuen von Buddhas und Bodhisattvas erst um 
Christi Geburt in grosser Zahl hergestellt wurden und zwar 
unter dem Einfluss der griechisch-romischen Kunst.2 
Dieselbe Ansicht vertritt auch G. Ono, der die Schaffung 
von Buddha-Statuen mit der Entwicklung des Mahayana- 
Buddliismus unter Kaniska (1 Jahrhundert n. Chr.) in ur- 
saehlichen Zusammenhang bringt.3

Miissen wir also annehmen, dass man Buddha-Statuen 
oder buddhistische Statuen vor und unter Asoka iiberhaupt 
nicht gekannt hat? Wie ich glaube, hat es wenigstens bud
dhistische Statuen, wenn auch keine von Buddha selbst, zur 
Asoka-Zeit gegeben. Foueher, der beste Kenner der bud- 
dhistischen Kunstgeschichte, steht gleichfalls auf dem Stand- 
punkt, dass die Buddha-Statue selbst erst eine Schopfung 
der Gandhara-Kunst gewesen sei; dagegen habe bereits die 
alte Scliule Darstellungen von Gottern und Damonen 
gekannt :4

“En face de l’ancienne ecole, caracterisee par 
1’absence de la figure du Maitre, l’ecole du Gandhara a 
comme parque essentielle de fabrique, son image indo- 
grecque du Buddha..........

“D’autre part, en dehors du type du Buddha et sub- 
sidiairement, du moins Fart indo-grec du Nord-Quest n’ a 
presque rien akoute au personnel de l’iconographie boud- 
dhique: car les genies, les fees, les dieux figuraient deja 
dans l’ancienne ecole et 1’ on pourrait a la rigueur dire 
qu’il en etait de meme du Bodhisattva,.......... ”.

Was diese alteren Darstellungen von Gottern betrifft, 
so sagt hieriiber Matsumoto folgendes :3

“Es gibt clrei oder vier menschliclie Figuren, die von 
Gelehrten als Uberreste der Asoka-Zeit anerkannt werden. 
Die grosste von diesen Statuen, die wolil den Kubera 
darstellen soil, wurde im Mathura-Distrikt ausgegraben.

" Matsumoto, a.a.O. S. 199.
3 G. Ono, a.a.O. (Das Stud. cl. Kunstges. d. Maha.-Bud.), S. 2 f.
1 Boucher, “l’Art Bouddhique de 1’Inde”, Tokio 1928, p. 48 f.
'■ Matsumoto, a.a.O. S. 204.
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Diese grosse Statue ist mit dem Sockel zusammen acht 
Fuss und acht Zoll gross. Die Steinart ist dieselbe, wie 
wir sie bei den Pfeilern des Konige Asoka finden............
Auch die Inschrift soli aus der Zeit Asoka’s stammen.”

Unter diesem “Kubera” ist der Gott Vaisravana zu 
verstehen. Es scheint mir, dass dieser Gott zur Asoka-Zeit 
als Ver waiter des Reichtums und Beschiitzer des Bud
dhismus verehrt wurde und die Namen: Kubera und Vaisra
vana bei den damaligen Buddhisten gleich gebraucht 
wurden; die beiden Namen finden sich namlich sowohl in 
relativ friihen als auch in spateren buddhistischen Texten 
haufig unterschiedlos gebraucht.6

Es ist nun selir merkwiirdig, dass eigentliche Buddha- 
Statuen in der Vor-Gandhara-Kunst noch nicht hergestellt 
wurden, wahrend die Darstellungen von Bodhisattvas und 
anderen Gottern bereits unter Asoka bekannt waren. Matsu
moto fiihrt zur Erklarung dieser Tatsache zwei Griinde an.7 
1) Buddha war ein iibermenschliches Wesen, das als Men- 
sclienfigur nicht nachgebildet werclen durfte, da dies gegen 
die Heiligkeit Buddha’s verstossen hatte. Dieser Grund 
wire! auch von anderen Forschern angenommen. 2) Die 
Asoka-Zeit stand der Lebenszeit Buddha’s noch relativ nahe; 
die Erzahlungen und Traditionen iiber den Buddha-Korper 
waren also noch ziemlich jung’, daher war das Verlangen 
der Anhanger noch nicht auf die korperlich Nachbildung 
von Buddha gericlitet. Sie begniigten sich vielmehr mit 
solchen Symbolen, wie der Asche, oder der Fusspur des 
Buddha (auf Stein) oder Rad, Bodhi-Baum, Schirm.

Was die Berichte des Hsiian-tsang und Fa-hsien fiber 
angebliche Buddha-Statuen aus der Asoka-Zeit betrifft, so 
sind diese Zeugnisse nicht beweiskraftig, denn sie beruhen 
offensichtlich auf der Tendenz, alles Bedeutende dem Asoka 
oder seinen Zeitgenossen zuzuschreiben.

G Fur den Gebraueh des Namens Kubera statt Vaisravana vgl. 
z. B. Taisho-Trip. L, S. 150 und die Dharanis iiber den Gott Vaisravana 
in Taisho-Trip. XXI.

Matsumoto, a.a.O. S. 215 f.
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Wenn also Hayashiya clie der Ch'in-Zeit angehorenden 
zwolf Chin-jen mit Bucldha-Statuen identifizieren will, so 
fehlen hierfiir die geschiehtlichen Voraussetzungen. Wenn 
andererseits Franke und Pelliot dazu neigen, den buddliisti- 
schen Charakter der von Ho Ch‘ii-ping erbeuteten Statue(n) 
anzuerkennen, so lasst sich nach dem Gesagten diese Behaup- 
tung nur dann aufrecht erhalten, wenn darunter Statuen 
buddhistischen Charakters, aber keine von Buddha selbst 
verstanden werden.

D. Wen stellen die Chin-jen-Statuen dar?

a. Chin-jen war die Statue des

P‘i-sha-men (Vaisravana).
Nach dem voraufgegangenen konnen wir vielleielit die 

Art des Chin-jen naher bestimmen. Meines Erachtens nach 
sind die Chin-jen der Ch‘in-Zeit Statuen des P‘i-sha-men 
(I-tlpJz F'rj) oder “Vaisravana” oder “Dhanada” gewesen. 
Fur die Richtigkeit dieser Annahme glaube ich eine Reihe 
von Beweisgriinden beibringen zu konnen.

Wir erinneren uns an die alte in Khotan vorhandene 
Tradition, wonach der Gott Vaisravana den Sohn des Asoka 
zum Kaiser von China brachte. Der geschichtliche Kern, 
der in dieser Tradition steht, ist etwa folgender: Asoka’s 
Sohn Kunala, ein Anhanger des Buddhismus und damaliger 
Beherrscher von Khotan, hat die Statue des Vaisravana nach 
Lin-t‘ao im Nordwesten von China geschickt. Nach indischer 
Vorstellung ist Vaisravana als Welthiiter (lokapala) 
zugleieh der Schutzgott von Fiirsten und Landern.

Es ist selbstverstandlich, dass sich ein Fiirst, besonders 
wenn er ein glaubiger Buddhist ist, gerade mit diesem Gott 
fest verbunden fiihlt. Seit jeher heisst es nun, dass der 
Gott Vaisravana fiber die nordliche Welt seine schiitzencle 
Hand halt; zu dieser Sphare gehort der Himalaya und das 
von Konig Kunala beherrschte Gebiet nordlich davon. 
Hierin liegt wohl auch der Grund fiir die Tradition, wonach 
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Kunala mit Vaisravana sein Reich in Khotan begriindete. 
Vaisravana als Beschiitzer des Buddhismus und Wachter des 
Nord-Landes muss von Kunala zur Verbreitung des Bud
dhismus und zum Schutz des Reiches nach Khotan mit- 
gefuhrt worden sein. Welche Eigenschaften hat nun der 
Gott Vaisravana?

Es gibt in Indien eine AnscEaung, nach der die grossen 
vier Himmelsherren (fZLJV<GVIE) oder “catur-maharaja- 
kayika-devah” die ganze Welt behiiten.1 Ihre Namen haben 
in alterer Zeit bfters gewechselt, wahrend sie im Buddhismus 
von Anfang an dieselben blieben und hier folgende Namen 
tragen:

1 Vgl. T. Kimura “Indo-Tetsugaku-Bukkyo-Shiso-shi
(Entwicklungsgesehiehte der Philosophie und des 

Buddhismus in Indien), Tokio 1930, S. 80.
2 Vgl. Kalidasa, “Megha-duta”, Vers 63 If.

1. Dhrtarastra (££HW)> Beherrselier der ostlichen
Welt.

2. Virupaksa Beherrselier der westlichen
Welt.

3. Virudhaka Beherrselier der sudliehen
Welt.

4. Vaisravana Beherrselier der nordlichen
Welt.

Unter ihnen war der letzte Gott ursprunglieh, d. h. in 
der Veda-Zeit, ein Damon, der uber die Unter-Welt gebot. 
Spater wurde er durch seine Kasteiungen (tapas) zu einem 
Gliicksgott und erhielt den Namen “Kubera” (Gott des 
Reichtums). Die Bezeiehnung Vaisravana ist ein Patromy- 
cum von seinem Vater “Visravana”; im chinesischem Bud
dhismus wird er “To-wen-t‘ien” (genannt. Wir 
lesen in dem bekannten Gedicht “Megha-duta” (Wolken- 
Bote) von Kalidasa, dass ein Yaksa aus seiner Verbannung 
wieder in seine Heimat Alaka2 zuriickkehren wiinschte. 
Yaksas befinclen sieh im Gefolge des Vaisravana und Alaka 
ist im Gebiet des Nord-Himalaya gelegen. Diese Tradition
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geht schon auf clas Maha-bharata zuriick, spater wurde 
Vaisravana in das buddhistische Pantheon aufgenommen. 
Ausdriicklieh bezeichnet ihn aber erst das Suvarna-prabha- 
sottama-rajendra-sutra (als Schutzgott 
der Fiirsten und ihrer Reiche. Dieses Sutra bildet zusam- 
men mit dem Saddharma-pundarika-sutra und dem “Prajna- 
paramita-sutra on a benevolent king protecting his country” 

eine Reihe von heiligen Texten, 
die das “Reich beschiitzen” ( Zur Verlesung dieser
Texte wurden auf kaiserlichen Befehl in China und Japan 
besondere “Schutztempel des Reiches” 
errichtet. Das Suvarna-prabhasottama-rajendra-sutra genoss 
bei alien buddhistischen Fiirsten und Herrschern in ganz 
Ostasien hohe Verehrung; die Lander dort gehoren ja zu 
der nordlichen Hemisphere und erfreuen sich daher des 
besonderen Schutzes des Gottes Vaisravana. Es liegt nun 
durchaus nahe anzunehmen, dass Shi-huang-ti der Ch‘in- 
Dynastie die in Lin-t‘ao erschienenen Riesen als seine 
Schutzgotter betrachtete und deshalb ihr Auftreten fiir ein 
gliicldiches Omen hielt, zumal er gerade in jenem Jahre 
das ganze Reich unter seiner Herrschaft vereinigt liatte.

Was sagt nun das Suvarna-prabhasottama-rajendra- 
sutra iiber die Beziehungen zwischen den Fiirsten und den 
vier Weltwachtern?

3) WW®W 
waiiiw^awmiwiiw w, maw

ra ah^ , * aww*

3 Kioto-Trip. IX, 1. Nanjio-Kat. Nr. 17.
1 Kioto-Trip. V, 6. Nanjio-Kat. Nr. 17.
5 Kioto-Trip. IX, 1, S. 20b f.
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g]EE®4?WM, 
raiwt w,

£<-,i>MA3EA.HAK »,
stow, «jb, HA®
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W,
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“0 Erhabener, wir vier Fiirsten zusammen mit 28 

Fiirsten, Generalen cler Yaksas uncl unzahligen Yaksas 
schiitzen mit reinen himmlischen Augen, die die der Men- 
schen iibertreffen, dieses Jambudvipa. 0 Erhabener, aus 
diesem Grund werclen wir Fiirsten Weltsehiitzer genannt. 
Wenn es in dieser Welt Fiirsten gibt, deren Lander immer 
wieder clurch feindliche Rebellen heimgesucht werclen und 
iiber die sieh Hungersnote und Epidemien ergiessen, bei 
clerartigen liunderttausenclfaltigen Noten gehen wir vier 
Fiirsten, clie dieses Suvarana-prabhasottama-rajenclra- 
stitra erhrerbietig verehren, zu einem Priester, der es bei 
sieh aufbewahrt und verliest, und erleuchten ihn. Wenn 
wir ihn ersuehen, geht er dureh die Kraft unseres Geistes 
und unserer Erleuchtung in solche Reiche und verbreitet 
dort den heiligen Text des Suvarna-prabhasottama- 
rajenclra-sutra; dann werclen die liunderttausenclfaltigen 
Triibsale uncl Note weichen. 0 Erhabener, wenn ein 
Priester, der dieses Sutra in sieh aufbewahrt, in das Reich 
eines Fiirsten gelangt, claim gelangt auch clas Sutra in 
dieses Reich. 0 Erhabener, wenn der Fiirst zum Priester 
geht, um seine Lehre zu horen, ihn mit Freuclen verehrt, 
Almosen gibt und ihn aufrichtig in seinen Schutz nimmt, 
clamit er Sorgenfrei dieses Sutra verbreiten und alle Lebe- 
wesen bekehren kann, dann lassen wir vier Fiirsten 
insgesamt den Fiirsten und sein Reieli frei von Sorge und 
Not sein und gewahren ihm Frieden. 0 Erhabener, wenn 
cler Fiirst die Bediirfnisse der Priester, Nonnen, Upasakas 
uncl Upasikas, die dieses Sutra in sieh bewahren, be- 
friedigt, ihnen spendet uncl sie keinen Mangel leiden lasst, 
clann gewahren wir vier Fiirsten ihm und seinem Volk 
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Frieden und befreien sie von Not und Krankheit. 0 
Erhabener, den Fiirsten, der dieses Sutra bei sich tragt 
und verliest, der es ehrerbietig verehrt, hochschatzt und 
preist, ihn lassen wir unter den Fiirsten am hochsten 
verehren und preisen, und die Herrseher alter Lander 
loben ihn.”

Ferner heisst es in diesem Sutra :6

OB, W,

bi±»

IL,
“0 Erhabner, wenn ein Furst mit Freuden dem 

Suvarna-prabhasottama-rajendra-sutra zuhort, um sich 
selbst, der Herrscherin, den Prinzen, Prinzessinen und 
Hofdamen, seinen Schlossern und Palasten Schutz zu 
verschaffen, dann erreicht er allerhochste, unsagbar reine 
Freude, Frieden und Gliickseligkeit und wahrend seines 
Lebens wird seine hocherhabene Stellung als Herrseher 
unbeschrankt, bliihend und gedeihend sein. Wenn ein 
Fiirst die unermessliche und grenzenlose Summe alles 
Glucks zu erlangen wiinscht und feindliche Rebellen, 
Sorge und Not von seinem Reiche fernhalten will, dann 
muss er, o Erhabener, ohne Laster und ohne sein Herz 
zu verwirren, an Innigkeit der Verehrung zunehmen und 
aufrichtig mit aller Hochachtung dieses Sutra anhoren.” 

Dieses Sutra erklart nicht nur die Beziehungen 
zwischen dem Sutra selbst, den vier Welthiitern und 
Fiirsten, sondern enthalt auch eine Art Staatslehre fiir die 
Herrseher; immer lesen wir von dem manigfachen Schutz, 
den diese vier Weltwachter den Fiirsten und Volkern 
gewahren. Ueberall ist aber Vaisravana die Hauptperson 
unter den vier Welthiitern.

Nach der nepalischen Tradition entstancl dieses Sutra 
im dritten Jahrhundert v. Chr.,7 es muss also sehon zur 

0 Vgl. a.a.O. S. 21b.
7 Vgl. E.W.B.P. S. 884.
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Asoka-Zeit existiert liaben. Fraglich bleibt allerclings, ob 
damals schon. cler dem jetzigen Sutra entsprechenden Ori
ginaltext vorhanden war. Wir erfahren, dass der mit den 
Abgesandten des Kaisers Ming von Indien nach China ge- 
kommene Priester Kasyapa-matahga in seiner Heimat bereits 
dieses Sutra gepredigt habe.8 So liegt die Anahme nahe, 
dass die Entstehung dieses Sutra in die vorchristliche Zeit 
fallt. Jedenfalls gehort die Verehrung des Vaisravana, der 
bereits in der Mahabharata-Zeit als Welthiiter und zwar der 
nordliehen Sphiire eine Rolle spielte, einer friilieren Zeit an. 
Tatsache ist, dass Vaisravana in engeren Beziehungen zu 
Fiirsten und Kriegern stand. Die Angabe des Wu-hsin-chih 
und anderer Quellen, wonach Shi-huang-ti das Erscheinen 
der Barbaren in Lin-t‘ao fiir ein gutes Omen hielt, beruht 
meines Eraehtens darauf, dass damals eine Statue des 
Vaisravana aus Zentralasien nach China gebraeht wurde 
und dann als Modell fiir die Darstellung der Chin-jen cliente.

Wie dachte man sich die aussere Erscheinung des 
Vaisravana? Im “P‘i-sha-men-t‘ien sui-chiin hu-fa ehen
yen d. h. die Dharani zum Vai
sravana im Norden, der mit seiner Armee den Dharma 
schiitzt” wird seine Erscheinung folgendermassen geschil- 
dert :9

“Er hat einen Panzer an, der mit den sieben Kost- 
barkeiten verziert ist, in der linken Hand halt er eine 
Keule, wahrend er die rechte Hand in die Seite stemmt. 
Unter seinen Fiissen sind zwei Yaksa-Damonen in Schwar
zer Farbe angebracht. Das Gesicht des Vaisravana ist 
schreckenerregend dargestellt. Mit seinen grimmigen

4 Vgl. Li-tai san-pao-chi (Taisho-Trip. XLIX, S. 49e).
“ Vgl. Taisho-Trip. XXI, S. 884c. Fast die gleiche Schilderung 

findet mail noch in verschiedenen Texten, die wahrscheinlieh alle auf 
das oben erwahnte Werk zuriiekgehen, vgl. z. B. Taisho-Trip. XXI, 
S. 219b, 232b usw.
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Augen fixiert er die Scharen der Damonen. In seiner 
Pagode wird der Sakya-Buddha verehrt.”

Das Bukkyo-Daijiten beschreibt seine Erscheinung so :10 11

10 T. Oda (SB®), “Bukkyo-Daijiten” (Enzy-
klopadisehes Worterbuch des Buddhismus), Tokio 1914, S. 935.

11 Sir Monier Monierm, “Sanskrit-English Dictionary'', Oxford 
1899, p. 913.

12 Vgl. Oda, a.a.O. S. 485.
13 Vgl. Oda, a.a.O. S. 490.
14 Vgl. Oda, a.a.O. S. 481.

“Er bekleidet seinen Korper mit einem Panzer und 
tragt auf der Handflache der linken Hand eine Pagode, 
wahrend er in der reehten Hand eine Keule halt. Sein 
Korper ist goldfarbig.”

In der hier beschriebenen Weise wurde Vaisravana erst 
spater dargestellt; urspriinglich haben wahrscheinlich die 
Pagode und die Yaksa-Damonen gefehlt, und es war 
lediglicli eine gepanzerte Statue mit einer Keule in der 
Hand. Der Ausdruck ist offenbar eine Uebersetzung 
des Sanskritwortes “vajra”, das nach dem “Sanskrit- 
English Dictionary’’ von M.M. William folgende Bedeutung 
hat :u

“Vajra: The hard or mighty one, a thunderbolt (esp. 
that of Indra, said to have been formed out of the bones 
of the Rishi Dhadica or Dhadhiei [q. v.J, and shaped like 
a circular discus, or in later times regarded as having the 
form two transvers bolts crossing each other thus X; some
times applied to similar weapons used by various gods or 
super-human beings, or to any mythical weapon destruc
tive of spells or charms, also to Manyu, “wrath”, RV., or 
with \apam\ to a jet or water, AV. &e. &c.; also applied 
to a thunderbolt in general or to the lightning evolved 
from the centrifugal energy of the circular thunderbolt of 
Indra when launched at a foe; in Northern Buddhist coun
tries is shaped like a dumb-bell and called Dorje.......... ”,

Im Chinesischen wird clas Wort vajra gewohnlieh
^-12 ocler 13 14 (Diamant-Keule) wiedergegeben. So
werden ubermenschliclie starke Manner oder
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oder pji] 4-16 (starke Ringkampfer) oder

23 Aus clem ehin.esiseh.en Wortlaut geht nieht hervor, oh es sieh 
um einen ocler mehrere Manner gehandelt hat. Ich bin geneigt, an 
eine Mehrzahl zu denken. Vgl. unter dem Abschnitt “Das Bekanntwer- 
den der Sutras Shih-huang-ti.”

(starke Gotter) etc. genannt. Audi Ausdriicke wie, ^flij
AiWUA IMAJA gehbren liierher; damit 

werden iibermenschliche Personen bezeichnet, die Vajra- 
Waffen tragen. Besonders bemerkenswert ist nun, dass alle 
iibermenschliehen Personen oder Gotter, die in ihren Handen 
Vajra-Waffen halten, buddhistische Schutzgotter sind.

In diesem Zusammenhang fallt nun vielleicht auf eine 
Stelle des Li-tai san-pao chi ein besonderes Licht. Es 
liandelt sich dabei um die—weiter unten noeh ausfiihrlicher 
erorterte—-Ueberlief erung, der zufolge die ersten buddhisti- 
schen Sutras im 29. Jahre des Shi-huang-ti, also vier Jahre 
nach dem Guss der Chin-jen, nach China gelangten. Die 
Stelle lautet dort :22

‘1 Zur Zeit des Shi-huang-ti kamen ferner der Sramana 
Shih-li Fang u. a., zusammen achtzehn Weise, und 
brachten Sutras zur Bekehrung mit. Shi-huang-ti 
schenkte ihnen aber kein gehor, sondern setzte Shih-li 
Fang und die anderen gefangen. Um Mitternacht kam 
ein starker Mann,23 der sechszehn Fuss gross war, und 
rettete sie, indem er das Gefangnis zerstorte. Der Kaiser 
bat, indem er sich tief verneigte, um Entschuldigung. ”

Diese iiberlieferung, wonacli eine Anzahl buddhistischer 
Monche, die aus den westlichen Landern nach China Sutras 
mitbrachten, von Shi-huang-ti ins Gefangnis geworfen und 

15 Vgl. Oda, a.a.O. S. 484.
16 Vgl. Oda, a.a.O. S. 495.
17 Vgl. Oda, a.a.O. s. 485.
IS Vgl. Oda, a.a.O. s. 485.
19 Vgl. Oda, a.a.O. s. 493.
20 Vgl. Oda, a.a.O. s. 484.
21 Vgl. Oda, a.a.O. s. 493.
22 Tais;ho-Trip. LI, s. 708a f.
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schliesslich von “starken Mannern” (^R'JA) befreit wur- 
den, ist natiirlich als ungeschichtlieh abzulehnen. Gleich- 
wohl mochte ich annehmen, dass der Gebrauch des Aus- 
drucks in diesem Zusammenhang dadurch bedingt ist, 
dass Shi-huang-ti einige Jahre vorher jene Chin-jen-Statuen, 
also Darstellungen des Vaisravana, hatte giessen lassen. Im 
Buddhismus wird namlich, wie wir bereits hervorhoben, der 
Ausdruck gerade fiir solche Schutzgotter wie Vaisra
vana gebraucht.

Auf die Frage, wen die Chin-jen-Statuen darstellen, 
scheint mir schliesslich noch eine—sehr schwierig zu inter- 
pretier ende—Stelle im Kan-ch‘ iian-fu (ij*^.®) des Yang 
Hsiung ein gewisses Licht zu werfen. In dieser 13 v.
Chr. verfassten poetischen Beschreibung des kaiserlichen 
Lustsclilosses Kan-ch!iian werden unter den Sehenswiirdig- 
keiten des Palastes auch Chin-jen erwahnt, und es ist klar, 
dass dieses Zeugnis gerade deshalb bedeutsam ist, weil der 
Dichter hier aus eigenem Augenschein zu sprechen scheint. 
Bei diesen Chin-jen im Kan-ch‘iian-Palast handelt es sicli 
offenbar um die von Ho Ch'ii-ping erbeuteten Statuen;24 
wenigstens horen wir aus der Zwischenzeit nichts von dem 
Guss eines neuen Chin-jen. Die von Shi-huang-ti gegossenen 
zwolf Statuen aber waren bekanntlich in anderen Palasten 
aufgestellt (S. 55). Die Stelle dieses Fu lautet (Han-shu- 
pu-chu Kap. 87, S. 7b) :

In einer Ubersetzung des Kan-ch‘ iian-fu hat E. von 
Zach die Stelle so wiedergegeben :23

Gewaltig ragen die Menschenstatuen empor, die
21 Es sei nochmals betont, dass es ungewiss bleiben muss, ob Ho 

Ch'ii-ping eine oder mehrere Statuen erbeutet hat.
23 E. von Zach, “Yang Hsiung’s poetisehe Beschreibung des 

Himmelsopfers im Lustschloss (Kan-chiian-fu). Sinica, Jahrg. 1927, 
S. 191.
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Glockengestelle in die Hohe halten, und in deren Panzer- 
kleidung die Einschnitte wie Drachensehuppen klaffen. 
Der Palast verbreitet helles Licht wie Fackeln und glanzt 
wie hohe Flammen. Er passt in den Hsien-p‘u-Park des 
Himmelspalastes und verkorpert die wunderbare Macht 
des T‘ai-yih-Geistes (des Grossen Einen).”

Zach erklart sich also die Sache so, dass die (zwolf) 
Cliin-jen in Wirklichkeit Statuen von Menschen darstellten 
und Glockengestelle, auf denen wohl eine Glocke oder Trom
mel stand, in die Hohe hielten. Meiner Ansicht nach 
bedeutet hier der Ausdruck einfach “Sockel”. Ur-
spriinglich scheinen solche Sockel als Gestelle fiir Glocken 
und andere Musikinstrumente gedient zu haben, wahrend 
hier auf dem Sockel eine Chin-jen-Statue stand.

Im dritten Satzglied erganzt von Zach als Subjekt 
“Palast”, was im Chinesischen nicht ausgedriickt ist. Ich 
glaube dagegen, dass in diesem Satzglied wie bei alien 
anderen “Chin-jen” das logische Subjekt bildet. So mbchte 
ich die ganze Stelle etwa wie folgt iibersetzen:

“Ein tapfer aussehender Chin-jen steht auf einem 
Sockel, sein drachengesehuppter Panzer verbreitet strah- 
lendes Licht wie Fackeln und glanzt wie hohe Flammen. 
Er (Chin-jen) wurde im Hsien-p‘u-Park des Himmels
palastes aufgestellt und gleicht dem allmachtigen Gott 
der grossen Einheit.”

Wir erinneren uns, dass der Kaiser Wu die von Ho 
Ch'ii-ping erbeutete Chin-jen-Statue im Palast Kan-ch‘iian 
aufstellen liess, da er den Chin-jen fiir einen grossen Gott 
liielt (vgl. oben S. 72). Damit hangt meiner Ansicht nach 
die Erwahnung des Gottes der “grossen Einheit” an unserer 
Stelle zusammen.

Wenn Hayashiya u. a. die Chin-jen-Statue im Kan- 
chfiian-Palaste fiir eine Buddha-Statue erklarte, so ist diese 
Gleichsetzung schon deshalb abzulehnen, weil die Figur des 
Buddha nie mit einem Panzer dargestellt wird. Dagegen 
wiirde die ganze Beschreibung sehr gut auf Vaisravana 
passen, dessen schreekenerregende Gestalt gleichfalls mit 
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einem Panzer bekleidet war (vgl. oben S. 56). Dass die 
Chin-jen-Statue keine einheimische Figur verkorperte, 
vielmehr in auslandischen Vorstellungen wurzelte, geht 
meines Erachtens aus dem Ausdruek Chin-ti “ Goldbar- 
baren” Fervor (vgl. oben S. 56 f.), der daneben zur Bezeich- 
nung der Chin-jen in der Han-Zeit verwendet wurde. In 
diesem Zusammenhang sei noch einmal an die khotanesische 
Uber lief erung erinnert, wonach der Gott Vaisravana einen 
indischen Prinzen aus Khotan zum Sohn des Herrscliers von 
China gemacht haben soil. Wie wir sahen, geht diese legenden- 
hafte Uberlieferung vielleicht darauf zurriick, dass Kunala, 
ein Sohn des Asoka, als Herrseher von Khotan eine oder 
mehrere Statuen des Vaisravana nach China geschickt hat. 
Damit mochte ich die in chinesischen Quellen berichtete Ge- 
schichte in Verbindung bringen, wonach im 26. Jahre des 
Shi-huang-ti zwolf Riesen in babariseher Kleidung in Lin- 
t‘ao ersehienen und der Kaiser nach ihrem Vorbild zwolf 
Chin-jen-Statuen giessen liess.

Fur die grosse Bedeutung, die der Gott Vaisravana in 
Khotan und in Zentralasien hatte, lassen sich noch einige 
Beispiele anfiihren. Als der Konig Vijaya-samgrama II. 
von Khotan im Jahre 674 n. Chr. nach China kam, um dem 
Kaiser Kao-tsung Tributgesehenke zu uberreichen, wurde er 
zum Gouverneur von P‘i-sha ernannt. Das Chiu-t‘ang-sliu 

) berichtet dariiber (Kap. 221, S. 17b) :

26“Au debut de la periode chang-yuen (674-675), 
emmenant a sa suite ses fils, ses freres cadets et ses hauts 
dignitaires, au nombre de soixante-dix personnes, (le roi 
de Khotan Fou-tou Hiong) vint lui meme rendre hommage 
a la cour. Comme il s’ etait aquis des merites en com- 
battant les T‘ozt-po (Tibetains), l’empereur fit de son 
territoire le Gouvernement de P‘i-cha, le divisa en dix

26 Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Tures) Oec'identaux, 
St.-Petersburg, 1900, p. 127.
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arrondissement et eonfera a Fou-tou Hiong le titre de 
Governeur. ’ ’

Wie bereits Chavannes bemerkte, ist P‘i-sha eine ab- 
gekiirzte Transkription von Vaisravana.27 Wenn also der 
Kaiser Kao-tsung den Konig von Khotan zum Gouverneur 
von P‘i-sha ernannte, so musste damals noch die Tradition, 
wonach die Herrseher von Khotan von Vaisravana ab- 
stammten, lebendig sein. Ein weiters Beispiel fiir die 
bedeutende Rolle, die dieser Gott in Zentralasien spielte, 
liefert die Biographie des Fu-ldung Aa? (Amogha-vajra) 
eines buddistischen Priesters, der zur Zeit des Kaisers 
Hsiian-tsung ( v£t£) aus Nordindien zu Schiff nach China 
kam und hier fiir die Ausbreitung der Tantra-Schule 
wirkte :2S

<TIn der Periode T‘ien-pao (742-750 n. Chr.) fiihrten 
die drei Lander Hsi-fan (Tibet), Ta-shih (Araber) und

2' Wahrend Chavannes, Fujita (Untersuchung zur Geschichte 
Zentralasiens Teil III. Shigaku-Zasshi XXXIV, S. 36, Anm. 22) und 
Stein (a.a.O. p. 176) in P‘i-sha eine Umschreibung von Vaisravana 
sehen, hielt es Teramoto (a.a.O. S. 148 f.) fiir eine Transkription von 
vijaya "Unuberwindlichkeit” und begriindet dies damit, dass sieh die 
Fiirsten von Khotan fast alle Vijaya genannt haben, z. B. Vijaya- 
sambhava, Vijaya-jay a, Vijaya-samgrama, Vijaya-vikrama, etc. Diese 
Erklarung ist meiner Ansieht nach unrichtig; denn das Wort vijaya 
wird in Chinesisehen -fbFft! und transkripiert und mit iiber- 
setzt. Wenn P'i-sha und Vijaya identiseh waren, braucht das Chiu- 
t'ang-shu nicht doppelt durch Jg'ijb und ttK' auszudriicken. Wie in 
Japan die mit “bi-sha” IVb gebildeten Kamen von Strassen oder 
Hallen jedenfalls mit Vaisravana Beziehungen haben, so muss der 
Ausdruck TcWEf- auch auf Vaisravana zuruekgehen.

28 Sung-kao-seng-ehuan (ScHfaW). Vgl. Taisho-Trip. L, S. 714. 
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K'ang (Sogdiana) Truppen und umzingelten Hsi-liang- 
fu. Man befahl dem Fu-k‘ung (in den Palast) zu kom- 
men. Der Kaiser (Hsiian-tsung) ging zu einer Buddha- 
Halle. Als Fu-k‘ung sein Weihrauchgefass nahm und die 
Dharani des “Sutra iiber einen giitigen Herrscher ”28 
vierzehn Mai vorlas, sail der Kaiser in dem Palast-Garten 
ungefahr 500 gottliche Soldaten. Erstaunt befragte er 
dartiber den Fu-ldung. Dieser antwortete: “Der Prinz30 
des Gottes Vaisravana sucht mit seiner Armee An-hsi zu 
retten. Icli bitte (Eure Majestat), rasch Lebensmittel zu 
beschaffen und sie hinzusenden. ” Am 20. des vierten 
Monats wurde ein Thronbericht folgenden Inhalt ein- 
gereicht. “Am 11. Tag des zweiten Monats habe man etwa 
30 Li nordostlieh der Stadt in Wolken und Nebeln gottliche 
Soldaten von machtigen Wuehs gesehen. Ihr Trommeln 
und Horner ertonten, Berge und Erde wurden erschiit- 
tert, die Barbaren stiirzten erschreckt auseinander. In 
den Lagerwallen gab es goldfarbige Patten; sie nagten die 
Bogen und Armbriiste an, sodass samtliche Sehnen zerris- 
sen. In dem Turmtor auf der Nordseite der Stadt stand 
ein von einem Heiligenschein umstrahlter Furst (d. h. 
Vaisravana), der zornig dreinblickte, worauf das Bar- 
barenheer rasch entfioh. Als der Kaiser diesen Berieht 
las, dankte er dem Fu-k‘ung und befahl infolgedessen, 
in den Stadttoren alter Provinzen Statuen des Vaisravana 
zu errichten.”

Dieselbe Erzahlung hat dann auch Eingang in das etwa 
im 14. Jahrhundert verfasste japanische Geschichtswerk 
Taihei-lci ) gefunden, dessen 29. Kapitel verschie-
dene Uber lief erungen enthalt, wie der Gott Vaisravana sich 
Fiirsten und Kriegern gegeniiber huldvoll erwies. Wenn 
diese Traditionen auch erst aus spaterer Zeit Stammen, so 
scheinen sie doch zu beweisen, dass Vaisravana schon seit 
der Begriindung des Konigreiches Khotan in Zentralasien 
Verehrung genoss.

29 Vgl. S. 86, Alim. 4.
39 Es gibt fiinf Knaben, die dem Gott Vaisravana dienen. Wahr- 

seheinlieli meint man hier den einen von den fiinf gottliehen Knaben.
31 In Japan war es allgemein iiblich, dass Krieger und Fiirsten 

Vaisravana um Sieg baten. Hire Sohnen ivurden aueh “Tamon-maru” 
oder "Sohn des Gottes Vaisravana’’ genannt.
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Auf Grund cler vorgelegten Materialien glaube ich also 
behaupten zu diirfen dass die Chin-jen-Statuen sowohl der 
CITin- wie der Han-Zeit Darstellungen des Vaisravana 
waren. Aber selbst wer diese Hypothese ablehnt, wird zu- 
geben miissen, dass es sich bei diesen Chin-jen jedenfalls 
nicht um Buddha-Statuen handeln konnte.

b. Einige Erganzungen zum Chin-jen-Problem.

1. Chin-jen des Kaisers Ming
Hat die Uberlieferung des Hou-han-shu und der iibrigen 

Werke, wonach dem Kaiser Ming der spateren Han-Dynastie 
ein Cliin-jen im Traum ersehienen sei, nun irgendwelche 
Beziehungen zu den bisher erorterten Chin-jen? Wir miissen 
hier die betreffende Stelle des Hou-han-shu noch einmal 
ausschreiben (Kap. 118, Nr. 78) :

WmMtM MME,

Sb
“Der Kaiser Ming sah einen Chin-jen im Traum. 

Dieser war sehr gross und sein Haupt von Licht um- 
strahlt. Er befragte seine Beamten (dariiber). Einer 
sangte: Es gibt im Westen einen Gott, Buddha genannt, 
dessen Gestalt ist sechszehn Fuss gross und goldfarbig. 
Darauf schickte der Kaiser Boten nach Indien, um von 
der Lehre Buddha’s Kenntnis zu erhalten.”

Wenn man diese Erzahlung unbefangen liest, ist man 
vielleicht versucht zu glauben, mit diesem Chin-jen nur 
Sakya-Buddha gemeint sein konnte. Denken wir aber an 
die oben erwahnten Chin-jen, so erscheint ein Zusammenhang 
zwischen ihnen und der Traumerscheinung nicht unmoglich. 
Die Chin-jen des Shih-huang-ti standen zur Zeit des Kaisers 
Ming in der Halle CITang-lo. Als Kaiser Ming* die alte 
Hauptstadt Ch'ang-an besuchte, musste er jedenfalls auch 
von den Chin-jen dort Notiz nehmen und so konnte die 
Traumerscheinung wohl eine Erinnerung an sie sein.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Priester Kasyapa- 
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matanga uncl Dharma-raksa den Buddhismus und damit 
auch Bucldha-Bilder in China eingefiihrt haben; in Indien 
erlebte gerade zu dieser Zeit der Buddhismus eine neue 
Bliitezeit durch den Konig Kaniska. Buddha-Statuen aus 
Bronze wurden, wie wir wissen, in China erst viel spater 
gegossen. Die Traumerscheinung des Kaisers Ming kann also 
nur an die Chin-jen der Ch'in- oder Han-Zeit angekniipft 
haben.

2. Gehort die Chin-jen-Statue einer nichtbuddhistischen 
Religion an?

Es bleibt noch die Frage zu erortern, ob der Chin-jen 
vielleieht Gegenstand der Verehrung einer anderen Religion 
war. Man konnte sich den Chin-jen als hinduistische 
Gottheit, z. B. Siva, Visnu, Mahesvara etc. denken. Aber 
der Hinduismus hat niemals religiose Propagierung im 
Ausland getrieben, sondern sich immer auf Indien be- 
schrankt. Hatten die Chin-jen einer nichtbuddhistischen Re
ligion angehort, so miissten sich auch irgenclwelche Anzei- 
chen fiir die Ausbreitung ihrer Lehre in Zentralasien und 
China finden. Aber wir horen nichts dergleichen. Die 
Religionen, die liber Zentralasien nach China kamen, waren 
nicht nur indischen Ursprungs, sondern auch andere Re
ligionen, wie der Nestorianismus und Manichaismus

oder die Leliren Mohammeds und Zoroasters 
finden dort Eingang. Nestorianismus und Mahommedanis- 
mus nun kommen hier nicht in Frage, weil sie erst spater 
entstanden sind. Dasselbe gilt vom Manichaismus; sein 
Begriincler Mani ist erst um 215 n. Chr. geboren, so dass 
auch die Ausbreitung dieser Lehre erst in eine spatere Zeit 
fallt. Nur die Lehre Zoroasters sieht auf ein hoheres Alter 
zuriick, aber sie hatte dem Untergang der Achameniden- 
Dynastie (331 v. Chr.) bereits ihre Bedeutung verloren.

Daher lasst sich mit Sicherheit annehmen, dass der 
Chin-jen nicht das Symbol einer anderen Religion darstellte. 
Konnen wir ferner nachweisen, dass der Buddhismus damals 
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in Zentralasien verbreitet war, so bildet das einen weiteren 
Beweis fiir unsere Behauptung. Unter diesem Gesichts- 
punkt mochte ich im nachsten Abschnitt die Einfiihrung 
der Sutras in China zur Ch‘in-zeit behandeln.

(To l)e concluded)

Kaishun Ohashi


