
ANHANG

ZU DEN ERLAUTERUNGEN

Mohanagrha in Prakrit-Texten 

in Kautilyas Arthasastra 

und in den Annalen des Tabari

Mohanagrha in seiner Prakritform Mohanaghara wird in MJ 39 erwahnt.

Hiittemann nennt in seiner Inhaltsangabe a.a.O., S. 30,31 den Terminus 

mohanagrha, iibersetzt ihn mit ,Truglaube‘, und beschreibt: „namlich ein Haus, 

in dem ein zweites Haus steht, und in diesem wieder ein drittes; die Wende des 

letzteren sind netzartig durchbrochen, ein kostbares Bankchen wird hingesetzt. 

Nun macht sich Malli eine Puppe, die ganz ihr selbst ahnlich ist, aber im Kopf 

eine Offnung hat; diese Offnung wird mit Lotusbliiten versteckt . . .“.

In der Ubersetzung von MJ 39, S. 76 habe ich wbrtlich iibersetzt ,Haus der 

Betdrung1 und durch die Parallelstelle in Kaut. 1.20, in der verborgene Gauge 

und Wande erwahnt werden, bestimmt, im weiteren Verlauf dieser Abhandlung 

den Ausdruck ,Irrganghaus‘ gewahlt.

Wie aus dem folgenden hervorgeht, handelt es sich hier nicht um eine Art 

Laube, die aus Laubwerk gebildet wird, sondern um ein stattliches Gebaude, das 

auf mehreren hundert Saulen ruht und dessen Form Kaut. fur die Anlage von 

Schatzhausern (kosagrha) ausdriicklich empfiehlt (S. Zitat aus Kaut. 1.20 auf 

S. 204-205).

Fiir,Laube1 bieten die Texte andere Termini. So findet sich z.B. in Nay. 3 neben 

mohana-gharaesu, sala-gharaesu (Zweiglauben), jala-gharaesu (MaBwerkge- 

hause), und kusumagharaesu (Blumenhauser); zu Beginn dieser Reihe werden 

noch andere Arten von Lauben aufgezahlt (S. Anm. 12) in der Ubers, von MJ 39, 

S. 76, vgl. auch weitere Parallelstellen auf S. 218 dieser Abhandlung.

H.s Angaben, daB in einem Haus ein zweites Haus steht und in diesem 

wieder ein drittes, stimmt nicht ganz zu den Angaben des Textes, nach dem 6 

Zentralgehause (garbhagrha) und innerhalb dieser wieder ein MaBwerkgehause 

(jdlagrha) innerhalb eines mohanagrha zu denken sind.

Uber die Funktion der 6 gabbhaghara im Rahmen der Erzahlung des MJ, die 

wir uns um das jdlaghara herumgruppiert zu denken haben, in die die 6 Konige 

jeder fur sich, ohne voneinander zu wissen hineingelassen werden, um die 

Statue der Malli im Zentralgehause sehen zu kbnnen, wird auf S. 203 ff. gehandelt.

H.s Angabe S. 35, daB die 6 Konige auf Mallis Vorschlag in die Truglaube 

gefiihrt werden und die sechs Konige in diesem Gemach eine Nacht zusammen 

zubringen miissen, entspricht auch nicht ganz den Angaben des Textes, wonach 

gerade an dieser Stelle mohanaghara nicht erwahnt wird, sondern nur von den 

gabbhaghara die Rede ist. (S. MJ 156).
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Wenn auch an dieser Stelle mohanaghara nicht mehr eigens erwahnt ist, so 

werden wir mit H. diese Stelle zweifellos damit in Zusammenhang bringen 

durfen. (Vgl. Anm. 62 zur Ub. von MJ 156, S. 121).

Zu pauma-piham bemerkt H. auf S. 31: „diese Offnung wird mit Lotusbliiten 

versteckt“; wahrend ich diese Stelle in MJ 40 iibersetze: „mit einer Hbhlung im 

Kopf, deren VerschluB die Form eines Lotus hatte“.

Bei der Vorliebe der indischen Damenwelt fur Blumen als Kopfschmuck 

heute noch, kbnnen wir mit H. ebenfalls annehmen, daB wirkliche Lotusblumen 

als VerschluB in die Hohlung gesteckt wurden und das ganze bekrbnten. Pauma- 

pihdna laBt diese Deutung ebenfalls zu.

Der Text von MJ 39,40 findet sich auf S. 76, 78 der Textausgabe. Die Abhand- 

lung beginnt mit der Ubersetzung des AMg.Textes auf S. 77, 79.

Ubersetzung: Darauf laBt Malli ihre Dienstleute rufen und spricht folgendes: 

Geht, Gottergeliebte65, und errichtet im Asoka-Hain ein groBes Irrganghaus 

(mohanaghara), welches auf mehreren hundert Saulen ruht. Genau in der Mitte 

dieses Irrganghauses errichtet sechs Zentralgehause und genau in der Mitte von 

diesen Zentralgehausen (gabbhaghara) ein MaBwerkgehause (jalaghara-Haus 

von Gitterwerk), und in der Mitte dieses MaBwerkgehauses einen Sockel mit 

eingelegten Steinen . . . bis . . . und zuriickgekehrt melden sie die Erledigung 

ihres Auftrages. Darauf errichtet Malli auf dem Sockel mit eingelegten Steinen 

ein Bildwerk, ihr ahnlich, von ahnlicher Haut, im Alter gleichend, versehen mit 

den gleichen Eigenschaften des Liebreizes und der Jugendlichkeit, aus Gold, 

mit einer Hohlung im Kopf, deren VerschluB die Form eines Lotus hat.

Von der reichlichen, vorziiglichen Nahrung . . . welche sie verspeist taglich 

jeweils in Stuck nehmend, verbleibt sie eine Zeitlang dabei, dieses in das Haupt 

des goldenen, mit einer Hohlung im Kopf versehenen . . . bis . . . Bildwerkes zu 

werfen. Daraus entsteht ein Gestank wie der eines Schlangenkadavers . . . bis 

. . . nur noch unangenehmer und unerquicklicher als das.“

Teile dieses Varnaka sind als Metren erkennbar, die Hermann Jacobi in den 

Indischen Studien, Band 17, S. 389ff. in „Indische Hypermetra und hyperme- 

trische Texte“ als VersmaB von hoher Altertumlichkeit entdeckt hat und von W. 

Schubring in Z.I.I. 2, S. 189ff. Vedha gekennzeichnet worden sind.

Danach sind die Ganas des Vedha viermorig und haben folgende Form: erster 

Gana: entweder u u u u |, oder - -i , oder u - u|, Gana mit gerader Zahl: 

entweder u u u u i, oder —i, Gana m. unger. Zahl: entweder u - u i, oder 

u• u u u i, oder u• - u i, letzter u. als solcher gerade zahlender Gana: entweder 

v u -i , oder - -i

Ein vierfiiBiger Vedha lieBe sich erkennen in:

egam/mohana / -gharam ka I reha //

--/-uu/u-u/--/

wenn wir maham vor mohana streichen, welches leicht spater hinzugefugt 

worden sein kann und auslautendes -ha in kareha, welches bei Pi. § 471 als Impe- 

rativ erwahnt ist, metrisch als Lange auffassen.

65 Pi. iibersetzt so in § 519: urala nam tume devanuppie sumina dittha - „du hast, Gotter

geliebte, vortreffliche Traume gesehen.“ (Kappas. § 9).
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Eindeutig ist die Fortsetzung als vierfuBiger Vecjha zu bestimmen in: 

anega I -khambha-sa / ya-sanni I vittham 

o-u/-uu/u-o/--

von H. Jacobi bereits a.a.O. S. 440 § 122 (Palast) aus Nayadhamma-kahao unter 

Nr. 449 notiert.

An diese Stelle schlieBt sich ein aus acht Ganas zusammengesetzter Ve<jha an. 

Mit seinem Anfangsglied (3 Ganas), allgemeinem Glied (2 Ganas), SchluBglied 

(3 Ganas) entspricht er dem Schema, welches Jacobi a.a.O. S. 390 fiir die von 

ihm Streckverse genannten Hypermetra gegeben hat.

Dieser Vers lautet: tassa nam I mohana I -gharassa /

Anfangsglied: -u-/-uu/u-u/

Allgemeines Glied: bahu-maj I jha-desa /uu-/u-u/

SchluBglied: -bhae I cha gabbha I -gharae //--/v-u/uu-//

Eine Unstimmigkeit liegt im ersten Gana vor, der eine More zuviel hat. 

AuBerdem muB kareha hinter dem Ganzen gestrichen werden.

Das VersmaB scheint zu bestatigen, daB wir mit den Handschriften der Lesart 

„mohanagharam“ gegeniiber °gharayam des Kommetar den Vorzug geben 

miissen.

Das Auftreten des Terminus mohanagrha in Ve$ha, dessen Ursprung wir nach 

Jacobi a.a.O. S. 406 im Aupacchandasaka zu sehen haben u. uns damit in eine 

Zeit der Metrenbildung gelangen laBt, welche vor der klassischen Sanskritlite- 

ratur liegt, erlaubt es, unserer Stelle einen hohen Grad von Altertiimlichkeit 

zuzuschreiben.

Bei folgenden Lexikographen, welche mir zuganglich waren, ist der Terminus 

„mohanagrha“ nicht nachweisbar:

Hemacandras Anekarthasaiigraha, her. Th. Zachariae, Wien 1893, Hemacan- 

dras Abhidhanacintamani, her. v. O. Boethlingk u. Ch. Rieu, Petersburg 1847, 

Sasvatakosa, her. Th. Zachariae, Berl. 1882, Amarakosa, ed. by F. Kielhorn, 

Bombay 1877, Halayudhas Abhidhanaratnamala ed. by Th. Aufrecht, 1861, 

Sabdakalpadruma, Calcutta 1808. In alien einschlagigen Sanskritworterbiichern, 

PW, Mon. W., Apte, einschlieBlich des Paie-Sadda-Mahannavo des H. D. T. 

Sheth fmdet unser Terminus keine Erwahnung.

Nur in den Nachtragen zum Sanskritworterbuch von Richard Schmidt, Lpz. 

1928, wird mohanagrha als „Liebeslustgemach“ bei Kautilya 40,4 vorkommend, 

erwahnt.

The Abhidhanarajendrakosa des Svetambara Vijayarajendra Suri (1826-1906) 

bezieht sich auf unseren Terminus u. gibt Parallelstellen aus der Prakritliteratur. 

Woolners Illustrated Ardha-Magadhi-Dictionary, vol. 4,1932 weist ihn ebenfalls 

nach und iibersetzt: „A private chamber for sexual enjoyment."

Der Sutradharamandana in Gaekwad’s Oriental Series sowie der Manasara 

sagen uber unseren Terminus nichts.

In Kaut. 1,20 heiBt es:

Vastukaprasaste dese sa-prakaraparikha-dvaram aneka-kak$ya-parigatam antah* 

puram karayet, kosagrha-vidhanena va madhye vasagrham gu<jha-bhitti-
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sancaram mohanagrham, tanmadhye va vasagrham, bhumigrham va asanna- 

kastha-caitya-devatavidhana-dvaram aneka-suruhga-sancaram, prasadam va 

gudha-bhitti-sopanam, susira-stambha-pravesapasaram va vasagrham yantra- 

baddha-talavapatam karayed apad-pratikarartham apadi va karayet, ato ’nyatha 

va vikalpayet sahadhyayibhayat.“

Ich bin hier im hauptsachlichen der Lesart gefolgt, welche T. Ganapati Sastri im 

1. Bd. S. 98 seiner Ausgabe hat. Aber an Stelle seiner Lesart „devatapidhana“ 

ziehe ich mit R.Shama Sastry und Jolly „devatavidhana“ vor, warum, wird spater 

erortert werden.

Sham, und Jolly unterscheiden sich von Gan. auch in der Weise, daB sie nicht 

„va madhye“ hinter „kosagrhavidhanena“ lesen.

Ich versuche zu iibersetzen:

In einem Gelande, welches von einem Bausachverstandigen66 fur geeignet 

befunden wird, soil er seinen Palast mit Mauern, Graben und Toren versehen 

und von mehreren Hbfen67 umgeben, anlegen lassen.

66 Ich bin nicht sicher, hier das richtige getroffen zu haben, da auch ubersetzt werden 

kann: In einem Gelande, welches nach den Lehren der Bauwissenschaft fur geeignet 

befunden wird.

67 anekakaksya". Um den Innenpalast-antahpurarp sind mehrere Hofe mit ihren einfas- 

senden Wohnhausern, Stallungen usw. zu denken. Im gleichen Kapitel Kaut. 1, 20, S. 

41, 5 in der Ausgabe von Sham. heiBt es: pr^thatah kak$yavibhage strmiveso - . . . 

purastad alahkarabhumih mantrabhumir upasthanam kumaradhyaksasthanam ca - 

Hinten (Im Westen) in der Hofanlage befmdet sich die Wohnstatte der Frauen . . . 

vorn (im Osten) der Ankleideraum, der Platz fur die Beratungen, die Empfangshalle 

und der Platz fur die Prinzen und Verwaltungsbeamten“.

Damit ist die Grundstruktur des indischen Hauses gegeben, wie sie heute noch in 

Indien anzutreffen ist: Vorn eine Hofanlage mit Wohnraumen fiir die mannlichen 

Mitglieder, hinten die Hofanlage fiir die Frauen um den zweiten Hof herum angelegt. 

Es heiBt weiter: kaksyantaresv-antarvamsikasainyam tisthet. - „In den zwischen den 

Hofen liegenden Durchgangen soil sich der Trupp der Haremswachter aufhalten.'1 (Ed. 

Sham. S. 41,9).

Meyer ubersetzt S. 51: In den Zwischenraumen der Hbfe . . .. Wir haben uns danach 

einen als Zwischenraumm bezeichneten Durchgang zwischen den Hofen zu denken, 

in denen die Wachter ihren Platz haben.

Daneben sei eine Parallelstelle aus dem Raghuvamsa 17,21, welche mir mein Freund 

Dr. Wilhelm Rau als Beleg fiir kaksya brieflich aus Santiniketana mitteilte:

Tatah kaksyantara-nyastam gajadantasanam suci/ 

sottaracchadam adhyasta nepathyagrahanaya sah.//

„Darauf lieB sich dieser (der Gast) auf einen sauberen, mit Oberpolster versehenen 

Elfenbeinsitz nieder, der in dem zwischen den Hofen gelegenen Platz aufgestellt war, 

um sich seine Hofgarderobe anlegen zu lassen.“

Kommentar und Ubersetzer iibergehen die spezielle Bedeutung von „antara“. Der 

Kommentar bemerkt dazu nur: „kak§yam prako§the harmyadeh“ ity Amarah, kaksyan- 

taram harmyahganavisesah, (Kom. des Mallin.). Halayudha 2,149 sagt ganz allgemein: 

kaksyantaram prako^tham candrasala sirogrham. (ed. Th. Aufrecht, 1861 Halayudha’s 

Abhidhanaratnamala).

Weitere Parallelstellen zu kaksya in Kaut. 2,25: panagarany-aneka-kaksyani vibhakta- 

sayanasanavanti . . . karayet (S. 119,15 Sham.).



206 Erlauterungen zum Text und zur Ubersetzung

Entweder soli er das Schlafgemach in der Mitte (des Palastes) nach der Art eines 

Schatzhauses mit geheimen Wanden und Durchgangen als mohanagrha - Irr- 

ganghaus anlegen lassen, oder in der Mitte dieses (mohanagrha) das Schlaf- 

zimmer, sei es als unterirdisches Gemach, welches sich in der Nahe eines Holz- 

tempels befmdet, in seiner Anlage in Ubereinstimmung mit der Gottheit des 

Baugrundes angelegt ist, eine Tur hat, und mehrere unterirdische Gange, sei es 

als oberen Stockwerkraum mit verborgenen Wandtreppen oder er soil das 

Schlafzimmer mit Ein- und Ausgang dutch eine hohle Saule und mit einer 

Falltur im Boden, die mit einer mechanischen Vorrichtung befestigt ist, 

einrichten lassen. Um im Notfalle geschutzt zu sein oder im Notfall soli er es so 

einrichten. Oder er moge es auf der Hut vor seinen Kollegen (im Studium des 

Arthas., die alle diese Kniffe kennen), auch ganz anders machen.“ Gan. hat 

recht, wenn er hinter kosagrhavi” va madhye in den Text setzt. Es ist das in 

Ubereinstimmung mit den feststehenden Formein, die Architektur Termini 

zum Gegenstand haben, dab solche Raume aus Sicherheitsgriinden in der Mitte 

liegen sollen. Es darf in diesem Zusammenhang an unsere Parallelstelle mit der 

Formel „bahumajjhadesabhae-bahumadhyadesabhage“ in Zusammenhang mit 

mohanaghara, gabbhaghara und jalaghara in MJ 39 erinnert werden, welche da 

wiederholt vorkommt. Das Interpunktionszeichen aber, welches Gan. hinter 1. 

vasagrha gesetzt hat, ist irrefiihrend. Es kommt dadurch nicht heraus, daB 

Mohanagrha hier auch als technischer Terminus in engsten Zusammenhang mit 

kosagrha genannt ist, woran wir uns noch im weiteren Verlauf der Untersuchung 

zu erinnern haben werden.

Diese Tatsache kommt auch in der Ubersetzung von Shama Sastry nicht deut- 

lich heraus: „He shall construct his own residential palace after the model of a 

treasure house, or he may have his residential abode in the center of the delusive 

chamber, provided with secret passages made in to the walls . . (S. 39). Mit 

dieser Ubersetzung iibergeht Sham. „tan“ vor folgendem „madhye“, obwohl es 

in seiner Textausgabe auf S. 40 zu finden ist.

Er soil Trinkhauser mit verschiedenen Hofen anlegen, die mit abgesonderten Liege- 

statten und Sitzplatzen ausgestattet sind . . ., Meyer iibersetzt S. 186: „mit wohlver- 

teilten Betten und Sitzen.“ Der Terminus Vibhaga Substantiv zum Verb vibhaj, P. p. p. 

vibhakta, im Zusammenhang mit „strinivesa“ bei Kaut. erwahnt, bringt deutlich den 

Begriff der Raumabsonderung als Unterkunft in der gesamten kaksya - Anlage zum 

Ausdruck. Es scheint mir deshalb vibhakta im Sinne von „abgesondert“ dem 

gemeinten Sinn naher zu kommen.

Im gleichen Kapitel heiBt es noch: Vanijas tu samvrtesu kaksya-vibhagesu svadasibhih 

. . . aryarupanam mattasuptanam bhavam vidyuh — „Die Kaufleute aber sollen durch 

ihre Dienerinnen ... in den fiir sich abgeschlossenen Hofabteilungen Gedanken und 

Absichten der wie Arier ausschauenden, wenn sie betrunken eingeschlafen sind, 

erkunden.“ Unter kaksya haben wir also nach Kaut. eine Hofanlage zu verstehen, 

welche aus dem freien Platz, den davon gesonderten Hofabteilungen, die als Unter- 

kiinfte dienen, und den zwischen den Hofen liegenden Platzen den kak§yantaras 

besteht.

Sabdakalpadruma (Calcutta 1808) bemerkt zu kaksya: harmyadi-prakostha-rajagr; 

hader vestanavacchinno desah.
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J. J. Meyer auf S. 49 seiner Ubersetzung „mohanagrha“ mit „Gemach der 

Liebeslust“ iibersetzend, hat damit den Weg zum Verstandnis der Stelle 

erschwert.

So bringt er falschlich „tan“ in „tanmadhye va vasagrham“ in Zusammenhang 

mit dem Wohnpalast, wenn er iibersetzt: „Oder in der Mitte des Wohnpalastes 

das Schlafgemach.“

Nach seiner Stellung und dem Zusammenhang entsprechend ist „tan“ eher mit 

dem unmittelbar im Satz vorhergehenden“ mohanagrha“ in Zusammenhang zu 

bringen. Wir wollen uns dabei vergegenwartigen, daB hier vom Schlafzimmer 

des Konigs die Rede ist, bei dessen Bau besondere Sicherheitsfaktoren verlangt 

werden.

Das Schlafgemach soil wie das Schatzhaus als „mohanagrha“ mit verborgenen 

Wanden und Gangen angelegt werden, oder, was doch nur im Sinne einer noch 

mehr gesteigerten SicherheitsmaBnahme zu verstehen ist, tan madhye - in der 

Mitte dieses (des mohanagrha).

Der Sicherheitsfaktor soli damit durch eine weitere Moglichkeit noch wirk- 

samer zur Geltung gebracht werden.

Gemeint ist also, daB ein Schlafzimmer auch von einem mohanagrha 

umschlossen sein kann, wie die grbBere Baueinheit des Innenpalastes von 

mehreren Hofen umgeben, geschildert wird. Ubersetzend „Liebeslustgemach“ 

fiel es Meyer schwer, das Schlafzimmer noch in dessen Mitte angelegt zu finden, 

und zog es deshalb vor, „tan“ mit „antahpuram“ in Zusammenhang zu bringen. 

Aus dem vorstehend dargelegten scheint mir der SchluB zulassig, daB „moha- 

nagrha“ bei Kaut. in erster Linie als Terminus Verwendung findet, welcher den 

Sicherheitsfaktor, der durch die besondere Eigentiimlichkeit der Bauanlage 

gewahrleistet werden soil, zum Ausdruck bringt.

DaB wir „tan madhye va vasagrham“ in oben genannter Weise aufzufassen 

berechtigt sind, wird durch unsere Prakritstelle MJ 39 bestatigt. Hier ist es deut- 

lich genug geschildert, daB wir in „mohanaghara“ die grbBere Baueinheit zu 

sehen haben, in welchem noch sechs gabbhagharas und darin wieder ein jalag= 

hara genannt sind. Wie diese gabbhagharas angelegt zu denken sind, namlich 

urn jalaghara herum gruppiert wird aus Nr. 156 meiner Ausgabe des MJ, worauf 

ich spater noch zuriickkommen werde, klar. Bei Kaut. ist vasagrha an der 

Stelle im „mohanagrha“ erwahnt, wo in der Prakritparallele gabbha- u. jala* 

bezeichnet sind.

Das PW gibt direkt die Bedeutung „Schlafgemach“, neben „inneres Gemach“ 

fur „garbhagrha“ an. Die Bed. „Schlafgemach“ fur gabbh. auch von Schubring in 

LDJ S. 106 gegeben. Der Kom. des Abhayadevasuri zu unserer Stelle im MJ gibt 

folgende Erklarung: Mohanagharayam ti sammohotpadakam grham, ratigrham 

va, (beachte hier -gharayam an Stelle von -gharam im Text).

Gabbhagharae tti mohanagrhasya garbhabhutani vasabhavananiti kecit, Jalag= 

harayam ti darvadimaya-jalaka-praya-kudyam yatra madhya-vyavasthitam vastu 

bahih-sthitair drsyate. (G. 136a. 12-13).

Ubersetzung: „Mohanaghara“ bedeutet ein Haus, welches Verwirrung hervor-
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ruft, Oder Statte der Liebeslust, Gabbhagharas sind Schlafgemacher, die innenge- 

legene Raume eines Mohanagrha sind, nach der Meinung einiger, Jalaghara ist 

ein Gehause, deren Wande in der Hauptsache aus Gitterwerk in Holz usw. 

gefertigt, bestehen, wo ein Gegenstand in der Mitte aufgestellt, von drauBen 

stehenden Leuten gesehen werden kann.“

Der Kommentator Abhayadevasuri (samv. 1135 oder 1139) tastet selber nach 

verschiedenen Deutungsmbglichkeiten und beweist damit, daB dieser Terminus 

zu seiner Zeit nicht mehr gelaufig war. Wir werden spater noch andere 

Kommentatoren dazu zur Kenntnis nehmen.

DaB wir befugt sind, in Kaut. 1,20 „vasagrha“ in Zusammenhang mit „moha- 

nagrha“ an dieser Stelle sachlich mit „garbhagrha“ zu identifizieren, zeigt eine 

Definition fur Garbhagrha im Samarahganasutradhara68 des Kbnig Bhojadeva, 

ed. Ganapati Sastri, Baroda 1924, Gaekwad’s Oriental Series, No. XXV, vol. 1, S. 

88, Kap. 18, Vers 20. Ich zitiere des Zusammenhanges wegen von Vers 18 ab.

Channais caturbhih parsvair yat taccatussalam ucyate I 

tribhis trisalam tat prahur dvabhyam tat syad dvisalakam 11

Was mit vier iiberdachten Seiten versehen ist, das wird Vier-Raum-Gebaude 

genannt. Mit drei (iiberdachten Seiten) Drei-Raum-, mit zwei (iiberdachten 

Seiten) Zwei-Raum-Gebaude. (In der Mitte ist der Hof zu denken). Vers 19: 

Ekasalakam ekena cchannena grham ucyate I 

grham ekam tu yacchannam sarvam saleti sa smrta //

Was auf Grund einer iiberdachten (Seite) einen Raum hat, wird Haus genannt. 

Ein Haus aber, welches ganz (fur sich) iiberdacht ist, wird Raum genannt.

20. salanam yat punar madhyam vapi puskarini ca sa I 

samchanna sapi yasya syat tad garbhagrham ucyate //

Was aber die Mitte der (um den Hof liegenden) Raume ist das ist der Brunnen 

und der Lotusteich, im Faile daB dieser (der Lotusteich) seinerseits iiberdacht 

ist, das wird Garbhagrha genannt. (yasya, wenn hier nicht yadi zu lesen ist, kann 

nur als relativer AnschluB zu vorhergehendem „madhyam“ aufgefaBt werden. 

Wbrtl. iibersetzt: Soil dieser (Lotusteich) dieser (auf madhyam bezogen) . . .). 

Freier iibersetzt: In der Mitte der um den Hof angeordneten Raume befindet 

sich der Lotusteich, ist dieser, der sich in der Mitte befindet auch iiberdacht, so 

nennt man das garbhagrha.

Aus dieser Definition ist zu ersehen, daB wir uns unter garbhagrha einen 

zentralgelegenen, iiberdachten Raumteil vorzustellen haben.

Wir haben also gesehen, daB bei Kaut. „vasagrham“ an der Stelle des moha

nagrha erscheint, wo wir im MJ die 6 Zentralraume mit dem MaBwerkgehause 

lokalisiert finden.

Mohanagrha ist in diesem Text nicht erwahnt.

68 Auf dieses Werk wurde ich von Herrn Prof. Weller wahrend meiner Leipziger Studien- 

zeit (1939-40) hingewiesen. Revised and Edited by V. S. Agrawala, Baroda 1966. Teile 

1 u. 2 in einem Band. Hier S. 90.
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Der erste vergleichende Uberblick uber unsere beiden moh.-gr. Stellen zeigt, 

dab sich beide in gliicklichster Weise erganzen. MJ 39 nennt garbhagrhas in 

engsten Zusammenhang mit moh. gr., das Kompositum „gudhabhitti-sancara“ 

aber fehlt in diesem Prakrittext. Bei Kaut. hingegen ist unser Terminnus durch 

„gudabhitti-sancara“ naher charakterisiert.“ Garbhagrha“ ist als Terminus im 

Gesamtwerk des Kaut. nicht nachweisbar.

Im folgenden soli untersucht werden, wie wir das mehrdeutige Bahuvrihi 

Kompositum aufzufassen haben. Was kbnnen wir uns iiberhaupt unter einer 

verborgenen Wand vorstellen?

Ernst Waldschmidt hat in „Geschichte Asiens“, Verlag F. Bruckmann,Munchen 

1950, S. 68 in seiner lebendigen Darstellung der Kulturstande der Mauryazeit 

unter Auswertung von Kaut. 1,20 das Schlafgemach des Kbnigs bereits erwahnt. 

Er schreibt: Das eigene Schlafgemach des Herrschers, in dem er seine Frauen 

empfangt, ist wie ein Schatzhaus mit geheimen Wanden und verwirrenden 

Gangen versehen.“

Uber die eine mogliche Funktion einer verborgenen Wand gibt der Anfang von 

Kaut. 12,5 Auskunft. Es heiBt dort: devatagrhapravistasyopari yantramok§anena 

gudhabhittim silam va patayet, silasastravarsam uttamagarat . . . moksayet.

„Er lasse auf den, der einen Gbttertempel betreten hat eine verborgene Wand 

Oder einen Stein herabstiirzen. Von dem obersten Stockwerk her soil er einen 

Regen von Steinen u. Waffen . . . ausldsen.“

Aus dieser Stelle geht zunachst hervor, daB „gudhabhitti“ auch fur sich allein 

vorkommt und nicht im Verbande eines Kompositums stehen muB.

Sachlich lernen wir aus dem Zusammenhang, daB wir uns liber dem Tempel- 

raum, der Celia, noch ein oberes GeschoB, das hier als uttamagara bezeichnet 

wird, zu denken haben. Dieses ist offensichtlich durch Wande unterteilt, von 

denen der in der Tempelhalle stehende nichts sehen kann, also von seinem 

Standpunkt aus verborgen sind, da die Wandeinteilung des Obergeschosses in 

der Tempelhalle keine Entsprechung hat.

Der in Andacht versunkene kann so durch das plotzliche Herabstiirzen einer 

„verborgenen Wand“ und anderer Dinge von oben zerschmettert werden.

Eine solche Wand erscheint im doppelten Sinne verborgen, geheim, einmal, 

weil sie einem anderen Raum, hier dem oberen Stockwerk zugehdrig, fur denje- 

nigen unsichtbar ist, der nichtsahnend die Tempelhalle betritt und unter 

Umstanden gar keinen Oberbau vermutet.

Zweitens ist diese Wand geheim, indem sie geheimen Zwecken im Sinne einer 

Sturzwand dient, also eine maschinelle Vorrichtung fur den bestimmten Zweck 

eines Anschlages aus dem Verborgenen und kein Strukturtrager des Gesamt- 

baues ist.

Es ist damit ein Beispiel aus Kaut. vor uns, wonach die politische Intrige und der 

Wille zur Vernichtung des Gegners auch den Sakralbau in seinen Dienst stellt. 

Die vorstehend zitierte Kaut.-Stelle laBt die Funktion von „gudhabhittisancara“ 

in einem mohanagrha verstandlicher werden. Wer ein solches Irrganghaus 

betritt, halt den Raum oder die Raume, die ihm zu Gesicht kommen fur die
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eigentlichen des Baues. Die weiter innengelegenen Raume, die garbhagrhas, 

sind fur ihn unzuganglich, von seinem Standort aus sind somit auch die Wande 

all dieser Raume verborgen. Verborgene Wande umschlieBen verborgene 

Raume, in die man nur durch verborgene Gange in den Wanden hinein 

gelangen kann u. kbnnen als Sturzwand den Unbefugt Eintretenden zerschmet- 

tern.

Bei Kaut. nimmt vasagrha das Schlafgemach als Zentralraum die Stelle ein, 

welche im MJ als gabbhaghara und jalaghara bezeichnet ist. Die Wande dieses 

Schlafgemaches sind fur den im AuBenbau befmdlichen auf Grund ihrer Lage in 

einem mohanagrha ohne Fiihrung durch einen Eingeweihten nicht zu erreichen 

und bleiben ihm verborgen.

Wie wir uns die im MJ no. 39 erwahnten 6 gabbhagharas in das von Malli errich- 

tete mohanghara eingefiigt zu denken haben, dariiber gibt MJ No. 156 in meiner 

Ausgabe AufschluB.

6 Konige sind nach Mithila gezogen und belagern diese Stadt, um Malli mit 

Gewalt fur sich zu gewinnen, nachdem Konig Kumbhaka ihr Vater die Antrage 

aller Freier auf Mallis Wunsch zuriickgewiesen hatte. In dieser Bedrangnis gibt 

Malli ihrem Vater den Rat, Geheimboten zu jedem der Freier gesondert zu 

schicken und jeden fur sich in die Stadt zubringen und in den gabbhagharas je 

einzeln ohne voneinander zu wissen, unterzubringen: Es heiBt dariiber im Text: 

samjha-kala-samayamsi . . . patteyam 2 mihilam rayahanim anuppaviseha 2 

gabbhagharaesu anuppaviseha, mihilae rayahanie duvaraim piheha 2 rohasajje 

citthaha.

AnschlieBend wird dann geschildert, wie die sechs Konige durch das MaBwerk

gehause das Bildnis der Malli sehen und begeistert sind. Malli hatte sich vorher 

heimlich in das Gehause begeben, entfernte den DeckelverschluB am Kopf ihrer 

Statue, sodaB der Gestank der im Laufe der Jahre im Inneren des Bildnisses in 

Faulnis iibergegangenen Speisereste entweichen konnte. Die Konige wenden 

sich darauf mit Entsetzen ab.

Damit demonstriert Malli den Trug auBerer Schonheit und erreicht, daB die 

Konige tief beeindruckt sich zur Weltentsagung im Sinne der Jainalehre 

bekehren lassen.

Aus diesem Zusammenhang wird nun auch klar, warum in MJ 39 eigens 6 gabb; 

hagh. im moh.gh. errichtet wurden. Sie sind fur jeden der einzelnen 6 Freier 

bestimmt, die wie aus vorstehender Stelle hervorgeht, jeder einzeln fur sich in 

die Stadt und die gabbhagh. hineingelassen werden sollen. Wir haben uns also 

die Dinge in der Erzahlung so vorzustellen, daB die Zentralraume um das 

MaBwerkgehause herumgruppiert sind, sodaB jeder von seinem Zentralgehause 

aus die Statue im MaBwerkgehause sehen kann, ohne von der Existenz der 

anderen Freier zu wissen.

Damit sind alle Stellen aus dem Malli-Jnata herangezogen worden, die uber 

„mohanagrha“ AufschluB geben konnen.

Die Definition eines „mohanagrha“ darf nach der Heranziehung der beiden 

Stellen in MJ u. in Kaut. lauten: Ein Irrganghaus, Trughaus mit Geheimwanden
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und Gangen, in dessen Mitte ein oder mehrere Garbhagrhas-Zentralgehause 

angelegt sein konnen.

Der Kom. des Abhayadevasuri gibt u.a. „ratigrha“ als Bedeutung fur „mohas 

nagrha“ an, auch von anderen Kommentatoren so erklart.

Diese Deutung ist naheliegend, da mohana neben seiner urspriinglichen 

Bedeutung „verwirrend, betdrend“ euphemistisch im Sinne von Beischlaf vor- 

kommt. Von den Beispielen die das PW dafiir anfuhrt, ist Ragh. 19,9, das, wie 

spater gezeigt, nicht ausschlieBlich allein in diesem Sinne aufzufassen ist! 

Der vorstehend durchgefiihrte Stellenvergleich legt es nahe, daB wir die 

urspriingliche Sinnbedeutung, dem Wortlaut „mohanagrha“ entsprechend 

„Trughaus“ oder „Irrganghaus“, beibehalten werden. „Liebeslustgemach“ ist als 

sekundare Bedeutung erkennbar, nachdem wir gelernt haben, daB das Schlafge- 

mach des Herrschers als mohanagrha anzulegen empfohlen wird, um ihn vor 

unvorhergesehenen Dingen wahrend seines Vergniigens und der Ruhe zu 

schiitzen.

Aus der Kaut.-Stelle scheint mir klar hervorzugehen, daB wir hier auf jeden Fall 

der Bedeutung „Irrganghaus“ den Vorzug geben werden, weil hier „moha- 

nagrha“ als bautechnischer Terminus Verwendung fmdet, der die besondere 

Sicherheitsvorkehrung zum Inhalt hat!

DaB das Schlafgemach des Kbnigs ein Liebeslustgemach sei, braucht Kautilya 

nicht eigens zu betonen.

In den von mir angefiihrten Stellen im Malli-Jnata erscheint mohanaghara als 

„irrefuhrendes“ Haus im wahrsten Sinne des Wortes. Es dient als besonders 

geschiitzter und vorgetauschter Wohnort der Prinzessin mit einem vorge- 

tauschten Abbild ihrer Person in der Mitte darin. Nur miissen wir zu unserer 

Enttauschung feststellen, daB gerade an der Stelle des MJ, wo die Tauschung 

praktisch durchgefiihrt wird, unser Terminus „mohanagrha“ fehlt! Es ist da nur 

von gabbhagharas die Rede. Es ist das dieselbe Enttauschung, die uns Kaut. 2,5 

bereitet, wo bei der Beschreibung des Schatzhauses der von uns erwartete 

Terminus fehlt, nach dem Kautilya in 1,20 das konigliche Schlafgemach nach 

der Anlage eines Schatzhauses als „mohanagrha“ angelegt wissen will.

Bei den Vorgangen in der Bilderhalle, welche in MJ 112ff. u. 145, geschildert 

werden, konnte in meinen Anmerkungen zu diesen Stellen, der Nachweis 

erbracht werden, daB ein Jainaredaktor die urspriingliche Fassung im Fortgang 

der Erzahlung unterdriickte, welche die Abschneidung der groBen Zehe als 

Bestrafung fur die Neugierde der Malli zum Gegenstand hat u. in MJ 145 an 

nebensachlicher Stelle in anderem Zusammenhang erwahnt ist, weil eine solche 

Bestrafung mit der Wiirde des spateren Araha Malli fur den Theologen nur 

schwer in Einklang zu bringen war. Ein ahnlicher Grund konnte auch hier 

vorliegen, wenn wir daran denken, daB Malli als Bauherrin des „mohanagrha“ 

im weltlichen Status einer Prinzessin lebte, wahrend sie in MJ 156 den Rang 

eines araha erreicht, also Heilstrager ist.

Es mag so von einem spateren Redaktor als anstoBig empfunden worden sein, 

die Bekehrung der 6 Kbnige durch Malli in einem „mohanagrha“ von statten
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gehen zu lassen, welches fur den spateren Theologen einen zu weltlichen Bei- 

geschmack besessen haben wird, woven die Kommentare Zeugnis able- 

gen.

Um dem Verstandnis von „gudhabhittisancara“ in Kaut. 1,20 erwahnt, naher zu 

kommen, habe ich Kaut. 12,5 herangezogen, wo „gudhabhitti“ fur sich allein 

vorkommt.

Aus dem Index Verborum von Shama Sastry ist zu ersehen, daB am Ende von 

Kaut. 12,5 auch „gudhasancara fur sich alleine stehend vorkommt. Die Stelle 

lautet: pratyutpanne va karane yad yad upapadyeta tat tat amitre ’ntahpuragate 

gudha-sancarah prayunjita, - „Wenn die Veranlassung gegeben sein sollte, soli er 

als einer dessen Passage verborgen ist, bei Anwesenheit eines Feindes im 

Harem, sich dessen gerade bedienen, was sich bietet.“

Aus beiden Stellen in Kaut. 12,5 folgt, daB „gudhabhitti-sancara“ in Kaut. 1,20 

richtig mit dem Dvandva bhitti und sancara in dem Bahuvrihikompositium 

aufgeldst worden ist.

Kurz vor der zuletzt in Kaut. 12,5 behandelten Stelle findet sich noch 

folgendes: evam grhlta-durgo va prasyaprasam caityam upasthapya daivatapra- 

tima-cchidram pravisya-aslta, gudhabhittim va daivata-pratima-yuktam va 

bhumigrham, vismrte suruhgaya ratrau rajavasam anupravisya suptam hanyat, - 

„Oder aber so soli einer dessen Burg (vom Feinde) genommen ist, in die 

Hbhlung eines Gotterbildes schliipfend sich dort aufhalten, nachdem er (schon 

vorher) einen Tempel errichten lieB, der mit Lebensmitteln versorgt ist, oder er 

soli sich in einer Wand mit geheimen Hohlraum versteckt halten oder in einem 

unterirdischen Gemach, das mit einem Gbtterbildnis verbunden ist. Denkt man 

nicht mehr an ihn, dann soli er durch einen unterirdischen Gang des Nachts in 

das Schlafgemach des (feindlichen) Kbnigs eindringen und den eingeschlafenen 

Feind toten.“ (Shama Sastry, S. 393. 15-18).

J. J. Meyer iibersetzt S. 610: „Oder wenn seine Burg dafiir zu fest umschlossen 

ist, mbge er ein Heiligtum aufrichten, das er mit Speise zum Essen versieht 

(prasyaprasam)

„Grhltadurgo“ ist in seiner Bedeutung klar: Einer dessen Burg bereits 

genommen ist, d. h. wenn schon alles praktisch verloren ist. DaB der Belagerte in 

einer solchen Situation noch an die Errichtung eines Tempels denken kann, ist 

auch fur indische Verhaltnisse unmoglich.

Da das Absolutiv „upasthapya“ Vorzeitigkeit ausdriickt, werden wir die gefor- 

derte MaBnahme als eine schon vorher durchgefiihrte auffassen.

„Gudhabhitti“ steht hier wieder fur sich allein, aus dem uns schon geniigend 

bekannten Compositum herausgelbst.

Meyer iibersetzt hier „hinter eine geheime Wand“. Da wir aber in unserem Satz 

„gudhabhittim“ als von pravisya abhangig ansehen miissen, ist die Bedeutung 

„in eine Wand, die innen hohl ist“ vorzuziehen. Es bleibt den Bedrangten nur 

die Mbglichkeit entweder in die Hohlung eines Gotterbildes, in das Innere eines 

unterirdischen Gemaches oder in eine Wand fur etwas verborgenes, die also 

innen hohl ist, zu fliichten. Es steht das auf der gleichen Linie wie der Terminus



Anhang: mohanagrha 213

„gudhabhittisopanam“ in Kaut. 1,20, den wir mit „verborgene Wandtreppe“, also 

eine Treppe, die in einer hohlen Wand versteckt ist, iibersetzt haben.

Diese Stelle gibt uns auch wieder interessante Parallelen zu der Malli 

Geschichte vom „mohanagrha“ an die Hand.

Die Hohlung (chidra) imGotterbild erinnert uns an matthaya-chid^ae padimae 

in MJ 39.

Die Lagerung von Lebensmitteln, in beiden Texten erwahnt, hat auch etwas 

gemeinsames, obwohl der Zweck dieses Verfahrens in der Malllgeschichte 

ganz den theologischen Anliegen des Textes entsprechend umgeformt er- 

scheint.

Gemeinsam sind beiden Textstellen auch die vorsorglichen BaumaBnahmen, 

die fiir den „Emstfall“ getroffen werden. Nur daB im Malli Text unser Irrgang- 

haus nicht dem Zweck dient, die feindlichen Konige jeden fiir sich in ein garb= 

hagrha hineinzulocken, zu toten oder gefangen zu nehmen, wie ein Schuler 

Kautilyas erwarten wiirde und das Grundmotiv unserer Erzahlung etwa gelautet 

haben konnte, sondern wieder theologisch abgewandelt in dem Sinne, daB jeder 

der feindlichen 6 Konige in einem garbhagrha, wie in einer Monchszelle, 

gleichsam die absolute Nichtigkeit der Sinnenwelt drastisch vor Augen gefiihrt 

erhalt. Wir haben hier ein Beispiel vor uns, wie ein fiir einen speziellen Zweck 

geformtes Erzahlungsmotiv seine Beziehungen wie seine Herkunft zur gesamt- 

indischen Vorstellungswelt, wie sie uns bei Kaut. entgegentritt, nicht verbergen 

kann.

Wenn wir uns diese Verwendung eines an sich weltlichen Motives innerhalb der 

theologischen Vorstellungswelt vor Augen fiihren, so wird es vielleicht noch 

wahrscheinlicher, daB in dem schon erbrterten MJ 156 mohanagrha wegen 

seines weltlichen Charakers zweideutiger Art nicht mehr als tragbar empfunden 

wurde, wahrend das neutrale garbhagrha, das ja auch in der Bezeichnung der 

Tempel Celia Verwendung findet, bleiben konnte.

Durch den Bekehrungsakt werden die Zentralgehause, in denen sich die Konige 

befinden, gleichsam Innenraume eines Heiligtums.

Gudhabhittisancara wird auch in Kamasutra des Vatsyayana S. 291,4 in der 

Ausgabe der Nirnayasagara-Press (Bombay 1891) erwahnt. Es heiBt dort: bahih 

pravala-kuttimam te darsayisyami manibhumikam vrksavatikam mridvlkaman- 

dapam samudra-grhaprasadan gudhabhittisancarans citrakarmani . . ..

„AuBerhalb will ich dir den mit Korallen Steinchen ausgelegten FuBboden 

zeigen, den Boden mit eingelegten Steinen (das Bad), das Baumgehege, die 

Weinlaube, die Seehauser und Seepavillons mit ihren Durchgangen durch 

Geheimwande, und die Bildwerke . . Schmidt iibersetzt S. 365 „manibhumika- 

EdelsteinfuBboden.“

Aus dem 3. Akt der Svapnavasavadatta von Bhasa S. 54 in der Ausgabe von 

Ganapatisastri ergibt sich, daB wir uns unter manibhumika etwas konkretes 

vorzustellen haben. Es heiBt dort: eso jamaduo manibhumie hnaadi, siggham 

dava guhmadu ayya, - (Die Dienerin ermahnt Vasavadatta mit folgenden 

Worten zur File:) „Der Schwiegersohn badet sich schon an der Statte mit einge-
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legten Steinen (im Bad also), schnell eben nur soli die Herrin die Blumen 

zusammenbinden.“

Parallelen dazu im 1. Kap. der Nayadh. S. 7,1,2 inN. V. Vaidyas Gesamtausgabe: 

vicittamanirayanakottimatale ramanijje nhana-mandavamsi, u. p. 21,10 . . . 

mani-kottima-talamsi parimajjamane . .

Die Durchinterpretierung derjenigen Stellen, in denen „gudhabhitti-sancara 

vorkommt, hat gezeigt, daB bereits Kaut. ein solches Kompositum in mehrdeu- 

tigen Sinne aufgefaBt wissen will und dementsprechend verwendet.

D. h. wir sind berechtigt, gudhabhitti einmal als verborgene Wand in dem Sinne 

aufzufassen, daB ein Nichteingeweihter von der Existenz einer solchen Wand 

nichts ahnt, weil sie ihm visuell, verborgen ist und verborgene Raume unterteilt, 

andereseits daB sie selbst Trager des Verborgenen ist, weil sie in sich Verstecke 

oder Anlagen von Geheimtreppen bergen kann.

Der oben zitierten Stellen aus dem Kamasutra sei eine Parallelstelle aus dem 

Raghuvamsa 19,9 beigefugt, die mir Wilhelm Rau brieflich zur Kenntnis brachte 

und mbchte ihm dafiir an dieser Stelle meinen besonderen Dank sagen. Die 

Stelle lautet:

Yavanonnatavilasinlstanaksobhalolakamalas ca dirghikah / 

gudhamohanagrhas tadambubhih sa vyagahata vigadhamanmathah // 

„Dieser (Agnivarna) tauchte in die langlichen Badeteiche, wo die Lotusse sich 

hin und her bewegen auf Grund der Bewegung des Wassers verursacht durch die 

Briiste der anmutigen Madchen, die auf Grund ihrer Jungendlichkeit aufge- 

richtet sind, und wo die Liebeslust-Hauser von deren Gewassern umgeben, 

versteckt sind, da badet er, dessen Liebe sich eine Bahn geschaffen hat.“ 

Mallinatha kommentiert suratabhavanani, was es an dieser Stelle sicherlich 

heiBen kann.

Es ist klar, daB Kalidasa hier einen schon zu seiner Zeit selten gewordenen 

Terminus dichterisch verwertet. So hat er das uns aus Kaut. nun schon zur 

Geniige bekannte, fur mohanagrha charakteristische „gudha“ ubernommen und 

dichterisch freier behandelt.

Die Kommentatoren bieten hier auch, wie Abhayadevasuri mehrere Deutungs- 

moglichkeiten. Hemadri erklart: madhucchista-vastradina ye grha nirniyante te 

hi kamibhogartham jalamadhye sthapyante, yad va mohanagrha katibhagah, tad 

ambubhir gudhamohanagrhah.“

Die letzte Erklarung fmdet sich auch bei Citravardhana. „Welche Hauser durch 

Wachstiicher usw. gekennzeichnet sind, diese namlich werden in der Mitte des 

Gewassers fur das Vergniigen der Liebenden errichtet. Oder aber unter moha- 

nagrhas sind die Hiiftflachen zu verstehen.“

Die erstere Erklarung verstehe ich nicht. Wachstiicher werden, wie mir Einhei- 

mische erklarten, zum Schutz gegen Feuchtigkeit verwendet.

Bei der an Anspielungen reichen Sprache Kalidasas ist es mbglich, mohanagrha 

auch noch im Sinne von katibhaga aufzufassen. Das PW geht auf moh.gr. bei 

Erwahnung der Stelle nicht ein. Es notiert unter 5c. „Betaubung, euphemistisch 

fur Beischlaf, Ragh. 19,9“ als Bedeutung fur mohana. Das PW faBt also wohl
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unsere Stelle etwa folgendermaBen auf: wo die Hauser fur den LiebesgenuB 

versteckt sind durch ....

Diese Beispiele zeigen, welch weitgehende Verschiedenheiten an Sinnbedeu- 

tungen eine Literaturgattung zustande bringt, fur die Mehrdeutigkeiten und 

Anspielungen Kunstmittel sind.

Wahrend in unserer Kaut.-Stelle noch der Sicherheitsfaktor im Mittelpunkt 

steht, im Malll-Jnata der Gesichtspunkt der Tauschung durch die Ahnlichkeit 

vortauschende Statue der Malli, zugrunde liegt, ist mohanagrha von Kalidasa in 

die ausschweifende Sinnenfreudigkeit des hofischen Treibens in den Palast- 

teichen iibertragen worden.

Mohanagrha steht in Kaut. 1,20 in einem Textzusamenhang, welchem ich auf 

Grund der ausdriicklichen Erwahnung von kasthacaitya - Holztempel einen 

hohen Grad von Altertiimlichkeit zusprechen mochte. Die Erwahnung von 

Holz als Baumaterial in einem System von Bauanlagen erwahnt, welche durch 

ihre speziellen Raumverteilungen ein HbchstmaB an Sicherheiten fur die 

Person des Herrschers garantieren sollen, ist in einem solchen Zusammenhang 

recht auffallig, da ein Tempel aus Stein einem Zuflucht suchenden wenigstens 

gegen Feuer besseren Schutz bieten wiirde. Wir werden damit durch diese Stelle 

in eine Zeit gefiihrt, in der noch das Holz als Baumaterial fur offizielle Bauten in 

allgemeinen Gebrauch war.

DaB der seltene Terminus mohanagrha spater durch die Laune eines Schreibers 

in diese Stelle eingefiigt worden sein kbnnte, ist auBerst unwahrscheinlich. 

Ich sehe so in dieser Stelle den altesten Beleg fur mohanagrha. Wie schon zu 

Beginn des Aufsatzes erwahnt, hat auch die entsprechende Stelle im MJ durch 

das in diesem Varnaka vorkommende VersmaB des Vedha das Kennzeichen 

hoher Altertiimlichkeit fur sich.

Wir werden so diese beiden Stellen sowohl inhaltlich als auch zeitlich naher 

zueinander fiihren durfen.

Bei Kalidasa hingegen erscheint mohanagrha wie bei den Kommentatoren im 

Sinne von ratigrha verwendet, herbeigeholt, als willkommene Bereicherung 

eines auf seltene Ausdrucksmittel im Sinne erotischer Anspielungen bedachten 

Dichters.

Inhaltlich steht diese Stelle mit der Erwahnung von mohanagrha in den Bade- 

teichen in engeren Zusammenhang mit der schon erorterten Stelle im Kama- 

sutra, wo wir in den Seepalasten und -pavilions durch ihre verborgenen Gauge 

und Wande als mohanagrha charakterisiert, verweilen durften.

Devata-vidhana

Diese Wendung in unserer Kaut.-Stelle erwahnt, bereitet der Interpretation 

Schwierigkeiten. Es steht in folgendem Zusammenhang: bhumigrham va asan= 

nakasthacaitya-devatavidhana-dvaram aneka-suruhga-sancaram.

Auf S. 206 habe ich diese Stelle folgendermaBen zu iibersetzen versucht: „. . . 

sei es als unterirdisches Gemach, welches sich in der Nahe eines Holztempels
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befmdet, in seiner Anlage in Ubereinstimmung mit einer Gottheit des 

Baugrundes angelegt ist, eine Tur hat und mehrere unterirdische Gauge." 

J. J. Meyer iibersetzt S. 49: „oder als unterirdisches Gemach (soil er das Schlaf- 

gemach herrichten), das hinausfiihrt zu einem nahen Heiligtum aus Holz oder 

zu einer Tempelanlage, und das mehrere aus unterirdischen Tunnels beste- 

hende Gange hat." Unter Anm. 4 erklart M. devatavidhana mit „Gbttereinrich- 

tung, Gbtteranlage."

Devatavidhana erscheint in demselben Zusammenhang bei Kaut. noch einmal 

an anderer Stelle 2,5, welche Meyer nicht zur Erklarung herangezogen hat. Die 

Stelle lautet:

. . . ekadvaram yantrayuktasopanam devatavidhanam bhumigrham karayet, - 

„er soli einen unterirdischen Bau errichten lassen mit einer Tur, mit einer 

Leitertreppe, die mit einer mechanischen Vorrichtung versehen ist und in seiner 

Anlage in Ubereinstimmung mit einer Gottheit des Baugrundes angelegt ist." 

Dariiber soli dann das Schatzhaus-kosagrha errichtet werden. In dieser Stelle ist 

weder unser Terminus mohanagrha noch gudha-bhittisancara, wie zu erwarten 

ware, erwahnt.

Kaut. fordert hier fur bhumigrha ekadvaram. Das hat mich veranlaBt, dvaram in 

Kaut. 1,20 am Ende des Kompositums, welches mit asannakastha beginnt, sinn- 

gemaB aufzufassen. Es sei hier noch darauf hingewiesen, daB Kaut. 2,5 in 

Zusammenhang mit bhumigrha noch sara-daru-pahjaram - gitterartiges Geriist 

aus Kernholz erwahnt, also wieder Erwahnung des Holzes als Baumaterial in 

einem Bauwerk, welches besonderen Schutz bieten soli! Ich vermute, daB wir 

unter sara-daru-pahjara die einfassende Holzgeriistkonstruktion der Kelleran- 

lage zu verstehen haben und nicht Fenster, wie ich friiher glaubte. Noch im 

Hindi wird panjar im Sinne von Gerippe verwendet! Gan. liest fur devata

vidhana . . . devatapidhana an beiden Stellen Kaut. 1,20 u. 2,56 vol. 1. pp. 132,5). 

Es ist sehr verlockend mit Gan. pidhana in den Text zu setzen, wenn wir an 

Schilderungen im letzten Kapitel des Dasakumaracarita und an Kaut. 12,5 

denken, wo empfohlen wird, im Faile der Gefahr in ein „daivata-pratima- 

cchidram“ und „gudhabhittim va daivata-pratima-yuktam" zu schliipfen.

Da ja Kaut. fur den Fall des Fliichtens in das Innere eines Gbtterbildes die oben 

angefiihrte Wendung zur Verfugung hat und devatavidhana gegeniiber devata

pidhana die lectio difficilior darstellt, bleibt zu priifen, ob wir fur diese 

Wendung einen passenden Sinn linden kbnnen.

Wichtig wird es fur die Beurteilung sein, daB dieser Ausdruck bei Kaut. in den 

beiden schon erwahnten Stellen in demselbem Zusammenhang vorkommt, 

namlich in engsten Zusammenhang mit bhumigrha, so daB es in beiden Stellen 

auch das gleiche bedeuten muB. M. iibersetzt einmal Kaut. 1.20 devatavidhana 

auf S. 49 mit „Tempelanlage“, 2,5 dagegen ,,Vorrichtung fur die Gottheit." 

Besonders zu bemerken ist, daB „devatavidhana“ in der Parallelstelle 2,5 mit 

ekadvaram nicht in einem Kompositum, sondern fur sich alleine steht. Kaut. 2,5 

bietet uns eine Aufzahlung aller der Dinge, die zu einem unterirdischen 

Gebaude gehdren. Daraus ergibt sich, daB die einzelnen Glieder im Komp. von
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asannakastha bis dvaram nicht im Tatpurusa Verhaltnis, sondem eher als 

Dvandva aufzufassen sind.

AnlaBlich seiner Ubersetzung von devatavidhana in 2,5 „Vorrichtung fur die 

Gottheit", schlagt M. auf S. 77 unter Anm. 7 vor, an einen kleinen Raum mit 

dem Bild einer Gottheit zu denken.

Diese Mbglichkeit entfallt, da Kaut. 2,4 fur einen solchen Fall einen speziellen 

Terminus bereit hat:

ko§thakalayesu yathoddesam vastudevata sthapayet -

„Er soil in Nischen dem Platz entsprechend die Gotter des Baugrundes 

aufstellen. (M. iibersetzt: Gotter der Hausstatten).“ Was wir uns darunter vorzu- 

stellen haben, wird im folgenden erortert.

Der Terminus „vastudevata“ ist uns aus dem Samarahganasutradhara gelaufig. 

Eine Liste von Schutzgottheiten des Baugrundes liegt z.B. in vol. 1, Kap. 14, 

p. 61 mit Vers 12 beginnend vor. Vers 31 faBt zusammen: itye§a vastudevanam 

nighantuh parikirtitah - „damit ist die Liste der Schutzgottheiten des Bau

grundes iibermittelt worden.“

Im 11. Kap. des Samar, vol. 1 wird der Architekt angewiesen, den Baugrund in 

padas einzuteilen, welche Brahman, der alleine neun padas fur sich in Anspruch 

nimmt, und anderen Gottern, welche in Vers 10 „padadevatah“ genannt 

werden, zu zuweisen sind.

Damit wird „yathoddesam“ bei Kaut. in Zusammenhang mit „vastudevata 

genannt, einleuchtend: Die Schutzgottheiten des Baugrundes sollen dort in 

ihren Nischen Aufstellung Linden, wo sie nach der pada-Einteilung hingehoren. 

Aus dem 10. Kap. erfahren wir, daB der Architekt den Baugrund in Vamsa- 

Streifen (Vers 6) und padas-Felder anzulegen hat, denen dann die entspre- 

chenden Stadtviertel und Gebaude zugewiesen werden. Wer in diese Anord- 

nung bei der Anlage einer Stadt eingeweiht ist, wird vidhana-vit - derBauan- 

lagekundige genannt. So heiBt es in 1.10.89, S. 45(46):

Suvarnakaran agneyyam tatha vahnyupajivinah I 

nivesayet karmakaran anyan api vidhanavit. // 

„Die Goldarbeiter, ebenso die Fuhrleute und auch andere Gewerbetrei- 

bende soil der Sachverstandige fur die Anlage einer Stadt in der Gegend, 

die zu Agni gehbrt (im Siidosten) ansiedeln.“

Uber das Schlafgemach, welches uns in Zusammenhang mit Kaut. 1,20 beson- 

ders interessiert, heiBt es in Samar. 1.15.23, S. 63(64):

Prek§asahgitakani syur gandharve vasavesma ca I 

karya vaivasvate sala rathanam dantinam tatha 11 

„Die Theater und Konzerthauser sowie das Schlafgemach sollen im Gand= 

harvan(feld) angelegt werden, die Wagenhalle, sowie der Elefantenstall im 

Feld des Vivasvant.“

Diese Stellen aus dem Lehrbuch der Architektur haben mich bestimmt, devata 

in devatavidhana im Sinne von padadevata aufzufassen und iibersetze des- 

halb: „Anlage in Ubereinstimmung mit einer Schutzgottheit des Baugrun- 

des“.
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Ich mochte so der Lesart vidhana gegeniiber °pidhana den Vorzug geben, da mir 

dies einen passenden Sinn zu geben scheint.

DaB dieser Terminus an zwei Stellen gerade bei der Erwahnung des bhumigrha 

auftaucht, ist nun insofern erklarlich geworden, wenn wir bedenken, daB ja das 

unterirdische Gebaude in den Baugrund hineingebaut wird und schlieBlich fur 

das dariiber zu errichtende Schatzhaus das Fundament abgibt, so daB die 

Vorschrift, die Anlage eines solchen Baues unter Beriicksichtigung „der Schutz- 

gottheit des Baugrundes“ durchzufuhren, hier besonders der ausdriicklichen 

Erwahnung bediirftig erscheint.

Es ist damit der Versuch, die Textstelle Kautilyas, in der mohanagrha erwahnt 

ist, zu erklaren, abgeschlossen.

Unser Terminus laBt sich noch an zwei anderen Stellen der Prakritliteratur 

nachweisen: im Rayapasenaijjasuttam u. im Jivabhigamasuttam.

Fiir Ray. konnte ich die Ausgabe von Pandit Becaradas Jivaraj Dosi benutzen. 

Auf S. 197 dieser Ausgabe ist unser Terminus in einem Varnaka nachweisbar, 

der verschiedene Gebaudearten in den Hainen aufzahlt. Ich gebe diese Stelle 

hier auszugsweise wieder: majjana-gharaga, pasahana-gharaga, gabbha- 

gharaga, mohana-gharaga, sala-gharaga, jala-gharaga, . . . Schwimmbassins, 

Ankleideraume, Zentralgehause, Irrganghauser, Zweiglauben, Gitterwerkge- 

hause . . ..

Wir haben damit in dieser worterbuchartigen Aufzahlung dieses Varnaka die 

vollstandige Terminologie unserer drei Termini in der Geschichte des MJ am 

Beginn der Abhandlung mitgeteilt vor uns. Zu beachten ist, daB mohanagh. u. 

gabbhagh. als aufs engste zusammengehdrig aufgefiihrt sind.

Aus dem Kom. des Malayagiri gewinnen wir nichts neues fiir die Erklarung 

unserer Termini.

In dem Text des Jiv., welcher mir in der Jaina Digambara Library in Arrah durch 

das freundliche Entgegenkommen des Bibliothekars zuganglich gemacht 

wurde, ed. by Hindi Translator Amolak Rishi, Haiderabad, Vir Nirvana 2445, ist 

in einer ahnlichen Aufzahlung architektonischer Termini gabbhaghara genau 

vor mohanaghara genannt. (3,25i). Jalaghara ist in dieser Aufzahlung nicht 

genannt.

Diese Parallelstellen berechtigen zu dem SchluB, daB unsere beiden Termini 

urspriinglich eng miteinander zusammenhingen.

Eingang gefunden in den Samar, u. den Manasara hat nur garbhagrha, wahrend 

mohanagrha hier nicht auffindbar ist und in der bisher bekannten Sanskritlite- 

ratur nur sehr selten vorkommt.

Mohanagrha in einer Erzahlung der Avasyaka-Literatur

Mit Hilfe von Kaut. 1.20 konnte es gewiB gemacht werden, daB das Schatzhaus 

ebenfall als mohanagrha mit verborgenen Gangen und Wanden angelegt zu 

denken ist.

Eine Erzahlung aus Leumanns Avasyaka-Erzahlungen beweist, daB die Vorstel- 

lung von einem mohanagrha Gemeingut einer Kulturepoche von betrachtlicher
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Altertumlichkeit gewesen ist. Diese Erzahlung ist von Ludwig Alsdorf in seinem 

Aufsatz: Zwei Neue Belege. Zur ,,Indischen Herkunft“ von Tausendundeine 

Nacht, in ZDMG, Band 89, 1935, S. 302 ff. aus dem ungedruckt gebliebenen 

Manuskript von Leumanns Avasyaka-Erzahlungen, verbffentlicht worden.

Nach dieser Erzahlung hatte ein Konig von Ujjain vier Diener, von denen sich 

jeder in seinem speziellen Arbeitsbereich durch besondere Fertigkeiten 

auszeichnete.

Wir lesen uber den vierten, der uns fur unser Thema besonders interessiert: 

cauttho sirighario, tariso sirigharo kao, jaha aigao, na kimci pecchai.

„Der vierte war ein Kammerer, das Schatzhaus war so beschaffen angelegt, 

daB wenn jemand eingetreten war, er nichts sah.“

(aigaya im PSM als Jisne praves kiya ho vah“ angegeben). Wenn wir uns daran 

erinnern, daB nach Kaut. 1,20 eine Schatzkammer als mohanagrha mit 

geheimen Wanden und Gangen anzulegen ist, so v'erstehen wir sogleich, daB 

das Schatzhaus des Kammerers in der Weise eines „mohanagrha“ angelegt ist, 

so daB der Unbefugte, der ein solches Gebaude betritt, zunachst von den 

Schatzen nichts sehen kann.

Der weitere Fortgang der Erzahlung bestatigt diese Deutung. Die Diener 

kommen unter die Gewalt eines anderen Kbnigs und haben ihre Fahigkeiten 

unter Beweis zu stellen. Der Konig laBt sich zu der Schatzkammer fiihren und es 

heiBt dariiber: Ta bhan^ariena pavesio, gao: kimci vi na pecchai, annena 

darena darisiyam.

„Darauf lieB der Kammerer ihn eintreten, als er sich darin befand, sah er iiber- 

haupt nichts. Durch eine andere Tur lieB man ihn (die Schatze) sehen.“ 

Alsdorf hat in seiner Ubersetzung S. 305 unter Anm. 4 auf die Schwierigkeit 

dieser Stelle hingewiesen und schlagt als andere Lesart fur darena dasena vor 

und iibersetzt: „ein anderer Sklave zeigte sie ihm.“

Als andere Mbglichkeit diskutiert Prof. Alsdorf „annena darena“ - „auf andere 

Weise“.

Nachdem wir aus Kaut. liber die Anlage eines Schatzhauses in 1,20 u. 2,5 unter- 

richtet sind, erscheint der Text so, wie er dasteht sinnvoll und bedarf keiner 

Verbesserung.

Der Konig, der das Schatzhaus betritt, halt zunachst den Raum, in den er 

gefiihrt wird, fur den eigentlichen des Hauses, worin die Irrefiihrung im Sinne 

der Definition eines mohanagrha besteht. Es ist somit notwendig, die Tur zu 

einem nicht vermuteten weiter innengelegenen Raum zu bffnen; in dem die 

Kostbarkeiten wie in Tresoren wohlverwahrt liegen.

Parallele in den Annalen des Tabari.

Herrn Hussein Wahitaki, Miinchen verdanke ich den Hinweis auf eine Stelle in 

Tabari 1. Bd. S. 257 Zeile 9ff. in der Ausgabe von Kairo.

Die Ubersetzung dieser Stelle, bei der mir Herr Wahitaki behilflich war, lautet: 

Ibn Munabih sagt: Als die Boten mit dem, was Suleiman gesagt hat zur Bilqis 

zuriickgekehrt waren, sagte sie: Bei Gott, ich habe es ja gewuBt, daB dieser kein
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Konig (oder: ein Engel) ist, daB wir keine Macht haben, ihm zu widerstehen 

und daB wir mit Truppenmacht nichts gegen ihn ausrichten kdnnnen.“ 

Darauf schickte sie ihm folgende Botschaft: Ich werde mit den Fiirsten meines 

Volkes zu dir kommen, damit ich sehe, was dein Befehl (oder: deine Sache) und 

was fur eine Religion es ist, zu der mich einladest.“

Dann gab sie den Befehl, daB der Thron ihres Reiches, auf dem sie zu sitzen 

pflegte - und er war aus Gold mit eingefaBten Rubinen, Smaragden und Perlen - 

in sieben Hauser gesetzt wurde, die ineinander gingen. Danach verschloB sie die 

Tiiren. Nur Frauen bedienten sie personlich, 600 waren immer bei ihr, die sie 

bedienten. Sie sagte dann zu der, welcher sie ihr Reich als Nachfolger iiberlassen 

hatte, bewache (das Reich) mit der Macht, die du hast und den Thron meines 

Reiches, daB niemand zu ihm gelangt. Niemand darf ihn sehen, bis ich wieder 

zu dir komme.

Es wird dann weiter erzahlt, wie Bilqis die Kbnigin von Saba zu Konig Salomo 

gelangt und dort ihren Thom vorfmdet.

Es heiBt dann von Zeile 19 ab weiter:

(Salomo spricht): „Wahle einen Mann aus deinem Volke, daB ich ihn mit dir 

verheirate. Sie sagte: Meinesgleichen, o Prophet Gottes, soli Manner heiraten? 

Und war es doch, daB ich Macht u. Herrschaft in meinem Volke hatte? (Nach 

Wahitaki heiBt das, „wenn ich gewollt hatte, kbnnte ich schon langst verheiratet 

sein.“).

Salomo antwortete: Aber im Islam kann das nur so sein und es ist nicht passend 

fur dich zu verbieten, was Gott dir erlaubt hat.

Da antwortete sie: Wenn es nun einmal so sein muB, dann verheirate mich mit 

Du Bata dem Konig von Hamadan und er verheiratete sie mit ihm. Dann 

schickte er sie nach Yemen zuriick u. machte ihren Mann zum Herrscher uber 

Yemen.”

Drei Parallelen weist diese Erzahlung zur mohanagrha Stelle im Malll-Jnata auf 

1: daB der Thron wie die Statue der Malli in der Umhullung mehrerer innenge- 

legener Raume steht, um seiner Sicherheit gewiB zu sein.

2. daB sieben den Thron umgebende ineinander liegende Raume genannt 

werden parallel zu der Erwahnung des Gitterwerksgehauses plus 6 Zentralge- 

hause-garbhagrha in MJ.

3. die erstaunliche Parallele im Motiv der Heiratsverweigerung welches der 

Malli und der Bilqis Geschichte gemeinsam ist. Das Motiv ist im islamischen 

Sinne insofem abgewandelt, als sich Bilqis dem islamischen Gesetz beugt und 

nachgibt.

Bilqis und Malli stimmen auch in dem Motiv der Nichtgewalt-Anwendung 

einem mannlichen Gegner gegeniiber zusammen, indem jede auf ihre Art zu 

einer friedlichen Lbsung zu gelangen sucht.

Fur den Nachweis eines literarischen Zusammenhanges sind die Parallelen zu 

allgemeiner Art, so daB diese Frage offen bleiben muB, bis die Tabari Lektiire 

Parallelen speziellerer Art zu indischen Motiven zu Tage fordert.


