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eitung

Jcjs sind jetzt etwa sechzig Jahre, dafi der Veda

ernstlich erforsclit wird: ungef'ahr die Lebensdauer der

Assyriologie ,
etwas weniger, als seit der Entzifferung

der Hieroglyphen verflossen ist. In mancher Hinsiclit

kann man sagen, dass den Arbeiten der Vedaphilologie,

verglichen mit jenen benachbarten orientalistischen For-

schungszweigen, ein gewisser Charakter der Unschein-

barkeit anhaftet. Die Anziehungskraft, die von den

machtigen Monumenten Agyptens und Babyloniens aus-

geM, fehlt dem Veda. Wir konnen hier das ver-

gangene Dasein nicht wie am Nil und Eupnrat staunend

betrachten und mit Handen greifen. Alles ist Literatur,

Poesie, Gedanke, unsichtbar schwebend, als wollfce sich

so schon von vornherein die fllichtig luftige Leicbitigkeit

des Inderwesens ankiindigen. Auch kann die Veda-

forschung den fast unvorstellbaren Entfernungen tiefster

Vergangenheit, in die das Altertum jener anderen Lan-

der zuriickreicnt
,
kaum etwas Vergleichbares gegen-

tiberstellen. Aus den friiheren Zeiten Indiens fehlen uns

JahreszaHen
,
und wir haben Grrund anzunehmen, daB,

besafien wir welche, sie hinter der Glrofie der Zahlen,

nach denen sich die agyptische oder vorderasiatische

Geschichte bemifit, wesentlich zuriickbleiben wiirden.

Die Vedatexte stelien auch nicht, wie die babylonischen,

Oldenberg, Vedaforschung 1



2 Einleitung

zur Literate unseres eigenen Glaubens in einem "Ver-

wandtschaftsverhaltnis, das dem einen faszinierende, dem

anderen vielleieht beunrunigende Eindriicke tief ein-

greifender Zusammenhange erwecken mag. Bei alledem

konnen wir Vediker uns doch nicnt beklagen, dafi der

Untersuchung jener altesten indischen Texte nicht

insonderheit in Deutschland ein reiches Mafi von

Kraft, Eifer, Interesse zu gute gekommen w'are. Der

Mangel der Beziehungen zum biblischen Altertum wird

durcn die nahen und tiefen sprachgescliichtliclien
Zu-

sammenhange des alten Indien mit Europa a^LSgegHciien,
^

nach der Meinung manclier auch. dnrch 'aEnliche Zu-

sammenhange .
der vedischen Gotter und Mythen mit

denen Homers und der Edda. Fur die GrroBe der zatlen-

mafiig ausdriickbaren Vergangenteitsdimensionen ent-

scMdigt die innere Altertumlichkeit, die der Yedareligion

in so vielen Beziehungen zukommt, dazu die Reich-

haltigkeit der Uberlieferung, das ungestorte, durch l

Zeitperioden hindurcli yerfolgbare Wachstum der Ge-

dankenmassen : von Anfang an, sobald dies Forschungs-

gebiet sich erscMossen hatte, fiihlte jeder, daB man hier

ein geradezu ausnatmsweise schon erhaltenes Exemplar

religionsgesckicliilicher Entwicklung vor sicn hat. SchlieB-

lich vom speziellen Sfcandpunkt der Indologie aus be-

tracbtet, konnte dieses Sich'erweitern des spracklichen

und gescticlitliclien Arbeitsgebiets von den Regionen des

Manugesetzbuclis und der grofien Epen in die Vergangen-

heit Mnein, vielleiclit bis nahe an die Anfange des indischen

Volkes teran, die Forschung wotl begeistern, an die Er-

oberang dieser Weiten alle Kraft zu setzen. ^Daran

sollte niemand zweifeln, daB in letzter Linie alles wissen-
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schaftliche Studium des Sanskrit im Veda gipfelt" : so

schrieben vor kurzem gemeinsam zwei hervorragende

Forsclier 1
). Wer wollte dem widersprechen ?

Bemessen wir aber die Erfolge, die der Vedaforschung

bis jetzt gelungen sind, an dem Grade der unter den

Urteilsfahigen herrschenden Ubereinstimmung, so konnen

wir nur in recht bescheidenem Tone sprechen. Die Ge-

schichte dieser Untersuchungen ist zum groBen Teil die

Greschichte eines tiberaus heftigen Streites tiber Recht

und Unrecht der Methoden wie der Resultate. Da8 aus

diesem Streit ein Einverstandnis hervorgeht, ist in vielen

Beziehungen iiber einzelne Probleme und Probleni-

gruppen darf vielleicht optimistisclier geurteilt werden

heute so wenig abzusehen wie je zuvor. Eine wieh-

tigste Vorbedingung des Vedaverstandnisses ist natiirlich

die Festlegung der lexikalischen G-rundlage. "Wie weit

wir damit gekommen sind, daruber hat sich vor wenigen
Jahren einer der scharfsichtigsten und Yorurteilslosesten

Kritiker unserer Leistungen trefiend ausgesprochen.

,,MaIgr^ tant d' efforts de l'exg&se, de la philologie et

de la linguistique ,
le yocabulaire n'en reste pas moins

en grande partie incertain et comme a Ftat flottant;

et cela, non seulement pour des mots rares ou uniques,

de derivation obscure et sortis de Tusage, niais pour
des termes d'occurrence assez fr^quente, dont IMtymo-

logie n'est pas douteuse et qui sont rests dans la

langue
K 2

). Und ahnlich wie um unsere Kenntnis der

Worte steht es um die der Sachen. Fragen wir nach

J
) Pischel und Geldner in der Einleitung der sYedischen

Studien".
2
) A. Earth, Journal des Savants, Marz 1896.



I!

A Einleitung

dem Bilde der vedischen Kultur, vor allem der vedischen

Religion und Mythologie, so erhalten wir ebenso wider-

sprechende Antworten, wie wenn es sich urn die Wort-

iibersetzung des Vedatextes handelt

Icli mochte versuchen, die hier nach ihrem Gesamt-

eindruck skizzierte Sachlage in ihre Elemente zu zer-

legen, nach den TJrsachen zu fragen, durch die sie

lie'rbeigefuhrt
worden ist, und nach der Moglichkeit

eines Auswegs aus den Schwierigkeiten. Vielfach mufi

dabei von der Geschichte dieser philologischen
und

historischien Untersuchungen die Rede sein; ich be-

trachte aber diese Geschichte nirgends urn ihrer selbst

willen, sondern nur insofern sie dazu beitragt, das Ver-

standnis der gegenwartigen Lage unserer Porschungen

und damit, wenn es sein kann, auck ihrer Zukunft zu

erschliefien.

Seit nicht ganz kurzer Zeit habe ich diesen For-

schungen zu dienen versucht und Gelegenheit gehabt,

in Gelingen und Mifilingen Erfahrungen zu sammeln,

die im Zusammenhang auszusprechen vielleicht nicht

unnutz ist. Man wird nicht iibersehen, daB ftir den,

der selbst an einem Meinungsstreit beteiligt gewesen

1st und noch 1st, der Versuch, diesen Streit darzustellen,

unvermeidlich in vieler Hinsicht mit dem Versuch einer

Rechtfertigung des eigenen Standpunktes zusammenfiEt.

Das zu verschleiern 1st weder moglich noch war s

ehrlich. Aber wie konnen wir objektiver Erkenntnis

anders dienen, als indent wir unser subjektires ErmesseE

immer wieder prtfen und, wo es diese Prlifamg zu be

stehen scheint, es immer wieder

4^-
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Grundlegimg der vedischen Wortforsclinng.
Der Rgveda als naturwiiclisige Poesie: Roth.

1m Suchen nach dem Verstandnis des Veda traten

die lexikalischen Probleme friilier als die grammatischen
in den Vordergrund. Noch jetzt bewegt sick der Streifc

der Meinungen weit lebhafter um jene als urn diese.

Was man von Grammatischem brauehte, lieferte fiir

den ersten Anlauf in hinreichender Annaherung die alt-

vorhandene Kenntnis des klassischen Sanskrit und die

traditionelle Vedaerklarung der Inder. Auch Uber die

Wege, die dann weiter zu gehen waren, liefi sich im
. grofien und ganzen leicht ein Einverstandnis erreichen.

Anders stand es mit den Untersuchungen tiber die Be-

deutung der vedisclaen Worte.

Die Grundlage hat hier, wie bekannt, Eud. Rotli

gelegt. Es ist notig, yon seinem Wirken zu sprechen.
Man hat das Grefilhl, dafi noch heute, wenn die wissen-

schaftlichen Gegensatze der jetzigen Generation aufein-

ander stofien, sein machtiger Schatten mitkampft,
Um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts war

Roth vor die Aufgabe gestellt worden, fiir das geplante

groBe Sanskritwflrterbuch den Veda zu bearbeiten. Er

ging mit sehr fest ausgepragten tlberzeugungen und
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6 Gnmdlegvmg der vedischen Wortforschung. Roth

Grundsatzen ans Werk. Die alten Vedalieder waren ibm

,mcbt Scbopfungen einer tbeologiscben Spekulation".

Sie waren aucb nicbt aus der aus jtingeren Zeitaltern uns

bekannten ,fest umscbriebenen minutiosen liturgiscben

Praxis erwacbsen, sondern ibrem grofiten Teile nacb

Erzeugnisse der altesten religiosen Lyrik, deren kiinst-

leriscbe Ausiibung ebensowenig an Familien oder Kasten

gebunden war als die Darbringung des taglicben Opfers

und Gebets". Gotterwelt, Kultus, Spracbe ist bier also

etwas durcbaus anderes, Naturwucbsigeres als in der

Folgezeit. Die Gelebrsamkeit der indiscben Kommenta-

toren kann dazu nicbt den Scblussel Hefern; ibnen feblt

Freibeit des UrteUs und Verstandnis fiir geschicbtiicbe

Entwicklung. Wir mUssen, auf unsere eigene Kraft

bauend, Bden Texten selbst ibren Sinn abgewinnen durcb

Zusammenbaltung aller nacb Wortlaut oder Inbalt rer-

wandter SteUen". So wird sicb uns der Gebalt der

Yedaworte in seiner Besonderbeit und damit in seiner

Kraft und Scbonbeit" offenbaren^
FUr die Durcbfubrung dieses grofien und kiibnen

Arbeitsprogrammes stand Rotb eine wabrbafb geniale

Kraft der Intuition zu Gebote, die oft wundervoU glttck-

licb das Ziel traf. Bedacbtige, mifitrauiscb prttfende

Kleinarbeit war seine Sacbe nicbt. Alles ging aus dem

vollen. Er fublte sicb als Grandseigneur der Veda-

erHarung: als solcber teilte er den Worten die Be-

deutung zu, die sie an jeder SteUe zu baben batten.

Widersprucb acbtete er wenig. Welcb. reines und leiden-

l
) Die Zitate gefrdren dem Vorwort des Petersburger WSrter-

"budhts aB.

!

B
LiL



G-rundlegung der vedischen Wortforschung. Roth 7

schaftlidh.es Wahrheitstreben
,
welche wissenschaftliche

Potenz ihm in Bergaigne gegentibertrat, scheint ihm nie

zum BewujBtsein gekommen zu sein. Man darf sagen,

dafi auch seine Schwachen der Wissenschaft zur Forde-

rung gereicht haben. Nur so, wie er war, konnte er

tun, was nicht leiclit ilim jemand nachtun mochte. Seine

Irrtiimer verbessern, die Lucken ausfiillen konnten wir

anderen.
.

An solchen Irrtiimern und Lucken nun fehlte es in

der Tat nicht. Der intimen Kenntnis der jtingeren indi-

schen Literatur stand Both, im ganzen offenbar fern; so

entging ilim im Veda manche spezifisch indische Ntiance,

fiir die jene Literatur ihm die Augen geofihet hatte.

Insonderheit von den Texten des Opferrituals wufite er I^*AIC ^tAJL

nicht viel: niem-and aufier Weber und etwa noch Haug
war damals auf diesem Q-ebiet zu Hause. Das war

uberaus mifilich. Both hatte die Entfernung zwischen

jenem Opferritual und den Hymnen des Rgveda falsch

geschatzt. Diese sind zum allergrofiten Teil fiir die

technischen Zwecke eines Rituals verfafit
,

das dem

sp'ateren Ritual schon recht nahe steht. Unsere Deu-

tung der Hymnen versieht es unvermeidlich in der kon-

kreten Lokalfarbe, weim wir ihre Verfasser nicht auf

den Opferplatjz, der ihre Welt ist, begleiten konnen,

wenn der Gerueji der dort aufsteigenden Dtoste uns

freind ist. Schwebte aber so der Veda, wie er sich

Roth darstellte, abgelost Ton festem Zusammenhang mit

der spateren Zeit, mit alien EHeirJichkeiten der priester-

Hchen Routine, eiasam in den Sph'aren hdchsten Alter-

tums und reiner Natur, so mufite solche Ghrundanschauung

selbstrerstandlich auf die Konstruktion des Rothschen
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Lexikons, auf die Technik, mit welcher der Sinn der

Worte aus dem Zusammenbang der einzelnen Stellen

abgeleitet wurde, fortwahrend bedenklichen Einflufi tlben.

Statt der bestimmt umschriebenen technischen Bedeu-

tungen vieler Worte erschien leicht ein vager, lyrisch

angehauchter Sinn. Worte, die in der Tat in den

Texten, wie wir jetzt wissen, kiinstliche Gedankenspiele
auszudrucken oder anzudeuten bestimmt waren, mufiten

fortw'ahrend
,
um sie jedesmal in die gerade Eichfcung

eines einfachen, naturlichen Ideenlaufs einzupassen, von

einer Bedeutung zur anderen hin und her geschoben

werden; so mufite sich eine tibergrofie, tiberbunte Man-

nigfaltigkeit der Bedeutungen ergeben, die auf die ein-

zelnen Stellen mehr oder minder nach Gutdtinken ver-

teilt wurden.
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Die nachsten Naehfolger Roths, Der Rgveda
als Produkt Mzarrer Rhetorik: Bergaigne

Es ist begreiflicb, dafi sich gegen solche Veda-

exegese Widerspruch entwickelte.

V.ergegenwlirtigen wir uns die Situation um die

Zeit, als das groBe Wdrterbuch zum Abschlufi gelangte

(1875).

Eben war aucb Max Miillers Ausgabe des Rgveda

mit dem einbeimischen Kommentar fertig geworden.

Uberbaupt lagen die bedeutendsten Texte der Veda-

literatur publiziert vor. Man konnte sicb sagen

anders als in den Forschungszweigen, die auf monu-

mentale Funde, auf Ausgrabungen angewiesen sind t

dafi von wesentlicben, das Gesamtbild andernden neuen

Quellen nicht viel mekr entdeckt werden wiirde. IJnd

welche Masse von Arbeitskraft aucb von der Heraus-

gabe der Texte In Beschlag genommen war, es war f-^ , ,

doch scbon jetzt gelungen, von dem Bestand des zur

allseitigen Durcbforsebung dieser Texte erforderlichen A^%/

ph.ilologiscb.en Handw.erkszeugs alles Notwendigste zu /^Kj . f- .

scbaffen. Da lieB sicb. wobl arbeiten.
^^Iu r

Die alte Generation der Begriinder der Vedaphilo-

logie, Both, voran, batte ihr Bestes getan; die Frische
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ihrer Kraft und Initiative begann nachzulassen. N~eue

Arbeiter kamen heran. Fast alien von ilinen ebenso.

wie ihren Vorgangern war gemeinsam, dafi sie den

Boden Indiens nie betreten haben. Die dort t'atigen

Gelehrten pflegten durch die Situation, in der sie sich

befanden, auf die Beschaftigung mit modernerer Lite-

ratur Mngeleitet zu werden. Der Veda fiel den in

Europa bleibenden, tiberwiegend den Deutschen und

Franzosen zu. Neben ihnen auch den Amerikanern.

Noch ganz in den Bahnen Roths bewegte sich

OraBmann. Ludwig in seiner Rgvedaiibersetzung
und in den Beigaben dazu (von 1876 an) hat unzweifel-

haft vieles richtiger erkannt als Roth. Aber durch-

greifend hat er die Wissenschaft nicht gefordert. tJber

Schwachen der Methode
, die durch eine so bedeutende

Pers6nlichkeit wie die Roths gedeckt wurden, konnte

wirksam nur tiberlegene Methode hinausfiihren. Die war
aber eben das, was den Arbeiten Ludwigs durchaus fehlfce.

Hier war alles Zufall, Einfall gelegentlich gltick-

Hcher Einfall
, Abreifien angesponnener hie und

da gescHckt angesponnener Faden, Mischung von einem
Korn Vernunft, einem Schefifel Verkehrtheit. Der Veda-
forscher mu6 noch heute auf Schritt und Tritt zu ein-

zelnen Auffassungen Ludwigs Stellung nehmen.

Ludwigs Arbeitsweise im ganzen sich

seken^wird er kaum das Bedtlrfnis

Der entscheidende Schritt liber Roth hiaaus, der so 4
nicht getan werden konnte, geschah in Frankreick

Mifitrauischere Geister, von feinerem Uterarischem

StHgefuhl geleitet, fingen dort aa, liber der kindHch-
nattirEchen Vedalyrik, an die man in Deutschland

4-i



Die nachsten Nachfolger Roths. Bergaigne \\

glaubte, ihr Fragezeichen zu machen. Yielmehr kein

.bloBes Fragezeichen. Mit der Unermudlichkeit des

strengen philologischen Arbeiters und mit dem Pathos

des Kampfers um die Forderungen seines wiss^schaft-
lichen Gewissens trat gegen die Vedaauffassuiig Roths

Abel Bergaigne in die Schranken.

Bergaigne erkannte, wie viel daran fehlte, daB in

den Worterbtichern Roths und GraBmanns alles aufge-

boten ware, um den Worten der Vedahymnen ihr Ge-

heimnis abzuringen. Nichts durfte hier Willkiir oder

unbestimmte Ann'aherung bleiben, wo die Forschung

weiterzukommen die Macht hatte. Uber jedes Haar-

breit der aufgestellten Behauptungen mufite Rechen-

schaft verlangt werden. Es zeigte sich auf Schritt und r

Tritt, dafi die nicht gegeben werden konnte. Allzu-

leicht hatte ein nicht nach alien Seiten hinreichend ge- \

schultes Gefiihl den Tatbestand durchdringen zu konnen f^J^^j^rt^ |

geglaubt. Das Problem war komplizierter ,
die Wahr-

f;

heit lag ferner und tiefer.
|

Worauf beruhte das Recht des Lexikographen, die I

Bedeutungea der einzelnen Worte ^ wie das ftir Roths I

Standpunkt unentbehrlich war zu yervielfachen
,

sie , f;

oft fast ins Unbegrenzte auseinandergehen zu lassen? |

Worauf die Zuveraicht, mit der man dariiber befand,

daB hier diese, dort jene BedMtung vorliege? Priifte

man scharfer, so steUten sich tiberall Inkonsequenzen,

*Unbegreiflichkeiten, Unmoglichkeiten heraus. Es gait

den Versuch
,

die Probleme des Lexikons am aitderen

Ende anzufassen. An der Bedeutung, die sich einmal

fUr ein Wort hat konstatieren lassen, halte man kon-

sequent fesi So ergibt sich freilich an zahllosen Stellen
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ein verwickelter , gezwungen scheinender, oft ans Ab-

surde streifender Sinn. Aber kann nicht eben dies der

Sinn sein, den die Verfasser beabsichtigt haben? Wie,

wenn die methodische Untersucnung dieselben Typen
von Bizarrem, dieselben bestimmten Bizarrerien immer

wiederkekren sane, so daB eines das andere best'atigte?

Kein Zweifel, dafi damit in vieler Hinsicht der rich-

tige Weg gewiesen war. Die Kritik seiner Vorganger
ist Bergaigne durchaus gelungen; seine eigenen lexi-

kalischen Neuaufstellungen sind zum grofien Teil zu-

treffend. Wer nachprtift, sieht es wieder und wieder:

die unermildliche
, scharfblickende Sorgfalt dieses Por-

schers hat die verscliiedenen Greleise, in denen sich die

Verwendung eines dunkeln Worts bewegt, glticklich

herausgefiihlt, den Punkt, von dem alle diese Geleise

ansgeben, richtig festgestellt
a
). Das Aussehen des

Rgveda wurde auf diese Weise ein anderes : er erschien

voll von priesterlicher Rhetorik, von Spitzfindigkeiten

und Paradoxen. Bergaigne glaubte aus dem alien ein

sfreng symmetrisclaes mythologisches System aufbauen

zu konnen, das einen einheitlichen Schliissel zu jedem
Gebeimnis lieferte. Dock mit diesem Teil seiner Arbeit

haben wir uns hier noch nicht zu beschaftigen.

War nun so die Forschung mit hochster Bnergie

l
) Indem ich der Yerfahriingsweise Bergaignes zusfcimme,

verkenne icb nicht, daB eine prinzipielle Ablelxnung der Mehr-

deutigkeit von Worten nicht ohne gewisse nah01iegende Ein-

schrankongen . statthaft ist. Man sieht aber leicht, daB durcli

die anzuerkennenden Ausnahmen die Eegel nicht beseitigt, dem
Widersprnch gegen die'Roth-Grafimannsehen Bedeukingsvielheiten
das Eecht nicht genommen wird.
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darauf hingewiesen, in methodischer Arbeit dem Rgveda !

abzugewinnen ,
was dieser selbst zu seiner Erklarung I

bieten konnte, so war das unzweifelhaft ein allerwich-

tigster Gewinn. Aber die Intensitat, mit welcher der

bedeutende Vediker die alteste Hymnensammlung durch-

forschte, wurde zun'achst urn einen teuren Preis erkauft.

Bergaigne wenigstens in der Zeit, von der ich jetzt |

spreche sah nicht rechts und nicht links, er sah I

allein den Rgvedatext. Dieser stand fur ihn .hierin
f

traf er in gewisser Weise mit Roth zusammen ohne I

Zusammenhange mit anderem gleichsam in der Luft.

Eine Betrachtungsart wie die seine, der ein starker

Zug, man kann sagen, von algebraischem Charakter
. , ,

,
,

&
, Mr^^ T 4. i

mnewohnte, konnte das mnnenmen, konnte an clem

Ausrechnen der Gleichungen des Rgveda sichgeniigen

lassen. Historische Denkweise konnte das nicht. Die

Bemtihungen, liber Bergaigne hinauszukommen, mufiten

hier einsetzen. 4uJT *

Nachste geschichtliche und inhaltliche Grenznach-

barn des altesten Veda sind die jiingeren Vedatexte.

Ihr Hauptgegenstand 1st Opfemtual, Opferrezitationen,

Opfergeslnge. Dieselben Opfer wir haben das oben

bereits bertlhrt
,
fiir die schon der Rgveda zuna aller-

gr5fiten Toil verfafit war. Nur erscheinen sie jetzt in

einem etwas spateren Stadium ihrer Entwicklung, mit i!l

gesteigerter Kompliziertheit und Ktinstlichkeit. Offen-

bar hat man da gewissermafien einext Kommentar zum R

Rgveda vor sich, der diesen wenigstens nach bestimm- -

/^

ten Seiten hin erlautert: ein Kommentar sehr alt und

darin besonders vertrauenswert, da8 hier die ErMarer

ihrerseits auf ganz andere Dinge MnseheE, zu anderen
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A Y.1* den Rgveda zu erklaren. Eine

der gauze konkrete Hintergnmd dieser Opfer

rak der HymBeudicMung

er TersckwinAen miissen. . .

Mit Hilfe der jtingeren
Teden gelang es m den

alten Hymnenma^sen
verscMedene Gattuagen der Pnester-

"
u unterscheiden: auf der erne* Sexte den an

TUderTorSaiern vorzutragenden ,
mit alien

m^-
licaen Pointen der Zauberkunst ausgestatteten Opter

lieder Omen gegenttber
die viel mebr rezitaerten als

gesungenen
Texte anderer Priester, im TJmfang unbe-

Lnzt andere Yersmafie berorzugend. Auct dazu kalfen

oie jitogeren Yedaterie, neten diesen Typen emem soar

eigentiitrJickem
dritten die Stelle anzuweisen und Be-

deutog abz^ewumen: Haufen scheinbar

zusa^nen-
IxaBgsloser Yerse, meist in wechselnden Yersmafien die

sick als die anemandergeschobexxeii poe&dm
Bestand-

teile von Erzahlungen eines offenbar in fernste Yor-

zeit ztmickgekenden prosaiscli-poetisclxen
Typus heraus-

I
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stellten. Die umrahmende Prosa, an keinen festen Wort-

laut gebunden, war niclit mit iiberliefert und wurde

von den Erzahlern jedesmal neu geformt. Hier war

die alteste Grestalt der indischen kunsfcmafiigen Erzali-

lung, die Vorstufe des indischen Epos gefunden.

Zu den Arbeitern, die bei Untersuclmngen dieser

Art Hand anlegten, darf ich mich selbst rechnen. AucL.

Bergaigne beteiligte sich in den letzten Zeiten seines

allzu knrzen Lebens eifrig. An diese Fortschritte un-

serer Erkenntnis haben sich erheblichere Meinungs-

differenzen kaum geheftet.



Ill

Die exklnsiv indische Eichtnug der

Vedaforschung

Nun aber anderte sich das Bild. Man gelangte zu

Problemen, bei welchen sicb. neftige, lieute noch nicht

iiberwundene Gegensatze auftaten. Sie haben der Veda-

forschung der letzten Vergangenlieit das Geprage ge-

geben.

Stieg man vom Rgveda iiber. die ritueUe Veda-

literatur weiter in die spatere Zeit Indiens hinab, so

kam man zu den buddMstischen Texten und den grofien

Epen, zur Hassischen Sanskritpoesie ,
zu den Lenrge-

bauden der Grammatik und Lexikograpiie ,
der rneto-

risierenden Poetik, vor aUem zu der unabsehbaren

Literatur der Kommentare. So sicher, wenigstens dem

Prinzip nach, die Yerwendbarkeit der vediscnen Ritual-

werke fur die Erklarung des Rgveda feststand, als so

schwierig erwies es sicb., zu entsprecnenden

'-in Bezug auf jene jiingeren und jiingsten Literaturmassen

zu gelangen.

Das Verdienst, die Prage mit aHer Energie zur Dis-

kussion gestellt zu haben, gebiihrt den Verfassern der

,Vediscb.en Studien", Pischel und Geld-ner.

Insonderheit der eine yon ilmen stent unter den Er-

J
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forschern der klassischen Texte Indiens an hervorragen-

der, vielleicht an erster Stelle: begreiflich, dafi diese

Richtung seiner Arbeiten auf seine Anschauungen iiber

Vedaforschung, iiber das Licht, das der Veda aus der

spateren Literatur empfangen konnte, Einflufi hatte.

Gehorclxten aber diese Grelehrten nicht zugleich auch

einer allgemeineren Stromung, die sich. damals fuhlbar

machte und aucli noct. heute wirkt? Es war eine Re-

aktion gegea gewisse Scliwaclien vorangeliender Zeiten:

gegen die Neigung, in der Behandlung gescMchtliclier

Probleme sict an dem verstandesmafiig Abstrakten, dem

glatt Aufgebenden ,
an internationalen Allgemeinkeiten

und Verwascheniieiten geniigen zu lassen. Das lebendig

Konkrete, das Inkommeiisurable , Bodenstandige, Na-

tionale war es, was zu betonen jetzt den Porsclier reizte.

fl
lndien fiir die Inder", sckrieben Piscbel und Greldner

auf ihre Patne. Der Rgveda ist ein indisclies, nur

indisches Buch. "Wer ihn verstehen will, mufi sick, so

intensiv er kann, in Indien heimiscli maclien. Die Lin-

guistik, welcte die Sprachen Indiens mit europaischen

Sprachen in Zusammentang bringt, ist eine gefahrliche

Fiihrerin, Die rechte Ftihrerin ist die gesamte Lite-

ratur des spateren Indien. Denn nseinem Denken und

Pillilen nacli ist das Volk immer geblieben was es warv

solange es in der GescMclite steht, ein indisclies,

und indische r Geist ist es, der uns aus den Liedern

dear VisvSmitras und Vasisthas nictt minder entgegen-

tritt als aus der Kadambari des Bana" l
).

Man fiihlt, da8 es ins Extreme gehende Anschauungen

'

Studies I, XXXII.

, Yedaforsdmng
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sind, die bier verfocbten werden. Bin junger Zweig

der Wissenscbaft wird feicbt zu solcben geneigt sein.

Die gefestigte Tradition, die Erfabrung ,' die den Ten-

denzen des Zuweitgebens die notigen Korrekturen bracbte,

ist bier nocb nicbt stark genug. Und besonders muB

sicb das bei Forscbungen fiiblbar macben, an denen nur

wenige Mitarbeiter beteiligt sind. Leicbter als anders-

wo konnen bier scbon einzelne den Strom eine Zeitlang

dammen oder ableiten. Der speziellen Leistung, die

unter solcben Verbaltnissen entstebt, werden voraus-

sicbtlicb entsprecbende Scbwacben anbaften. Fur die

Gesamtentwicklung der Forscbung mag scbliefilicb der

Yorteil iiberwiegen, wenn nacb vollem Dur

einer Einseitigkeit die WiederbersteUung des

gewicbts gelingt.

Versucben wir nun die Resultate der ^Vediscben

Studien" und die tecbnischen Mittel, mit denen sie er-

reicbt sind, zu bescbreiben-

Wenn die Forscbungen Bergaignes im Rgveda statt

einfacber, rubrender Naturpoesie eine etwas dttee Haufung j

rbetoriscber Spitzfindigkeiten
batten erscbeinen lassen, -1

so bracbten die .Vediscben Studien* wieder Fleiscb und

Blut in das Bild binein. Und zwar recht reicblicb.

Sie entbullten im Rgyeda n eine weit, zum Teil scbon

bedenklicb w^it vorgescbrittene Kultur". Cbarakteristi-

scbe Zeicben der Zeit sind mafilose Sucht nacb Gold

und bocbentwickeltes Hetarentum. Die Bilbw dieser

so modernen Welt bescbreiten folgericbtig die wobl-

bekannten Figuren der spateren indiscben Literatur,

Konige ziigellos lebend, wie das in Indien immer ge-

wesen ist. Wie spater die Jagd und galante Frauen,

t
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so bildeten in alter Zeit sclione Weiber und der Renn-

sport ihr Hauptplasier." Neben ihnen Priester, die

man sich sorgfaltig hiiten mufi ,,in dem triigeriscEen

G-ewand eines Mitteleuropaers vorzufiihren, statt in dem

ecbter Orientalen^ die sie wirklicb. sind". Diese Pfaffen

liandhaben ver^clffiSilzt^ die Kniffe des Opfers : einer

Falle, wmit welclier man, wie mit Speck die Mause, UJt"

so . . . die Grotter fangt". Wie auf. Erden gelit es im

.Himmel zu. Was in Indien von Weiblichkeit mit den

Gottern in Verbindung gesetzt wird
,

ist immer ver-

daclatig.*' ;Durcb.einander regnen lockere Zweideutig-

keiten, nickt weniger lockere^ Einoeuti^eilen , Slang-

worte aller Art. Die AuJfassmng oer stilistisclien Farbung
des Veda, wie sie in den Ubersetzungen namentlich des

einen der beiden Forscher zur Erscheinung kommt,

driickt sich. in der Vorliebe fiir eine gewisse kraftige

Deutlicbkeit aus; das, wwas man den Geist der Zeiten

lieifit", bespiegelt /ich bier .gern in Worten wie wver-

liauen, aussaufenj ai^adenVjPopd/ ^-eloprotz". tlberall
l^ilj^

rsclit das angelegentliclie Bestreben, w dem falscben

Idealismus, den die Jugendzeit vedischer Exegese im

Gefolge hatte", ein ftir aUemal den Graraus zu maclten.

Wir werdea auf die Mstorisclien, Gesicbtspunkte, von

denen aus sich. Eeckt und TJnreclit dieser Vedaauffassung

entscbeidet, sp'ater zuruckkommen. Zun'acbst bescbaf-

tigen wir uns mit der pbilologiscben Tecbnik, auf die
(

j|

sie sich sttitzt.

Wie die vediscke Welt bier in kulturgescMchtliclier

Hinsicbt der europaischen Sphare weit entrtickt und

dafiir dem spateren Indien moglicbst eng angenabert

wird, so bMet das Leitmotiv dieser Tecbnik die Pro-
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klamierung der unvergleicHiclien Uberlegenkeit indiscken

Wissens, indiscker tlberlieferung liber Ansckauungen

f KJ^%JT im^ Gewoknkeiten der landlaufigen europ'aiscken PMlo-

logenweiskeit,
die in lieber Unbefangenkeit ikre eigenen

Wege gehen zu konnen vermeint.

Fur die Anfsuchung der Bedeutungen vedisclier Worte

spreclien die Vediscken Studien darin freilicli zunaclist

ein durchaus berechtigtes Prinzip aus, dafi sie verlangen,

die im Uassischen Sanskrit fortiebenden Vedaworfce, so-

weit sich das als moglich herausstellt ,
auch im Veda

macli ihrer sp'ateren Bedeiitung zu versteben: eine Ma-

xime, durch. deren Betonnng die Veclisclien Studien der

Forsctung unzweifelliaft giite Dienste geleistet haben 1
). ^

Naturlicli aber pflegen
'

leider die Sch^ierigkeiten

der WortforscliiiBg ge^ade an dem Ptqikt zu. beginnen,

wo der Berelcli der nur vedischeii, im Sansikrit unter-

g^augeiien Worte anfangt. Bei deren Behandlung nun

e^sAeiat in den Vedischen. Studien als ein wesentliclister

CitaraJdjerzug die Neigung zu vertrauepvoller Anlehnung
an die indisCken Lexikograplien und Eommentare. ^Den ,

wakren Ckarakter des Rgved^ hat Ssyana
2
) weit rick-

tiger erfafit als die europaiscken IJrklarer" : dies ist die

durckgekende Grrundansekauung, von der die

ung de^ einzelnen Worts, die Deutung des

Versus bekerrsckt zu we^den pflegt. Fort-

l
): Ifiir stiie sicli dabei voii selbst verstekm, daB anders

m Sa^lbitteteii; vorHegenden "Worte zti beurteilen

ap&tespto Atitoreij. aus d^r
^

[

zii
l

'^n"em' r

jteib
i

'0n^
l

"-das
i

in Walndheit
'

'

:''',''.'

"
''"

'S^
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wahrend betonen da die Verfasser ,
wie turmliocli

Sayanas Deutungen iiber denen der modernen Wissen-

scliaft stehen, wie die Irrtiimer, in die sich diese ver-

wickelt hat, auf ilirer Geringschatzung des indischen

Exegeten beruhen.

Wir stehen tier an einem entscheidenden Punkt,

vielmehr an dem entscheidenden Punkt der von Pischel

und Geldner auf die Tagesordnung gesetzten metliodo-

logischen Probleme.

Ein kiilmes Unternelimen
,

die seit den Anfangen

von Roths Wirken in tiefen Mifikredit geratene ein-

heimische Vedaexegese zu rehabilitieren. Diese Kom-

mentatorenerklarungen treten uns als ein ungeheurer

Wust, eine gallertartige Masse entgegen, im ganzen

Aussehen und im wesentlichen .einander sehr ahnlich,

im einzelnen einander unaufhorlich widersprechend. Das-

selbe Wort oft in genau demselben Zusammenhang
wird von demselben Kommentator fortwahrend verschie-

den erklart, ganz zu schweigen von den Widerspriichen

der verschiedenen Kommentatoren untereinander a
). Da

haben wir ein vedisches Wort init den Bedeutungen

u. a. jABdrang-, Statte, Speise, Scharfe," ein anderes

Wort mit den Bedeutungen wLuft, Statte, Speise,

Wasser*
, ein drlttes mit den Bedeutungen ^Grestalt,

Saft, Panzer, Scharfe, verhtillend, Waffe", nach einem

anderen Gew'ahrsniann aber v Wanderer
u und K5rper-

teil", und in diesem Stil, mit oder ohne Grazie, in

l

] Daa -abersehen selbstverstandlicli die Verfasser der ^

schen Studien* durcliaus nicht (sielie Bd. I, S. IX). Aber ich

glaube nicttt, dafi sie der Tatsache das gebt&rende Gewiclit em
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infinitum. Fortwahrend arbeiten diese Erklarer mit der

Etymologic, so gut oder so schlecM das eben ihre wilde

etymologische Technik erlaubt, und verraten uns da-

durch den Mangel wirklicher fester Kunde. Oder sie

verlegen slch einfach aufs Eaten. Natiirlich konnen sie

dabei das Richtige treffen : das ist manchmal nicht allzu

schwer. Aber imendlich. oft scbiefien sie hoffnungslos

vorbei, produzieren eine Flachlieit und Schiefheit naclL^^u
der anderen. Der Vedatext nimmt unter den Handen

^er r^e verlegenen i spitzi&ndigen indisclien
s
Pedanten ein

unglaublich saftloses Aussehen an saftlos, aucli wenn

sie wirklieh einmal eine pikant angehauclite erotisclie

Szene aus dem Text herans- oder in den Text hinein-

lesen und dadurch den modernen Bewunderer zu dem

Ausrnf hinreifien: So indiscli kann nur ein Inder dem

alten Dicliter naclifiiMen
ff l

).

Die Wertlosigkeit von vielem, was die Kommenta-

toren bieten, entgeht nun freilich das ware ja auch

undenkbar den beiden Gelekrten nicht. Aber sie

halten daran fest, dafi sick iiberall gute, alte, unseren

Grlauben beanspruckende Uberlieferung untergemisckt kat,

l
) Ved. Stud. II, 251 mit Beziehung auf Saya^tas ErklErang

von I, 140, 8. Ich kann in dem Vers nichts von der Vorstellung

der heftig den Geliebten umarmenden, erschSpft zusammensinken-

den und fast sterbenden, dann wieder frfsoli sich arafrichtenden

Weiber entdecken. Yielleicht
'

w&re aueb', um solche Bilder sra

malen, das Wort agrtivah nicht gerade geeignet gewesen: denn ^
wir lernen aus den Vedischen Studien (II, JL28), daB das alte

j
,,

Jungfern sind, Madchen, die schon lange sitzen, WakrsdieijiHcli s

|

Eandelt es slcn in dem Vers daram, daB die dilrren Pflan&en in !
\

Agnis Gluten untergeken und des Sottes Macht dann fiisdbies
'

j

I

Wachstum erweckt.
f

!

-A*.
|

I
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die herauszusuchen Aufgabe des Forschers ist. Ob das

zutrifft, daruber kann eine gewisse Wahrscheinlichkeit

sich wohl schon aus Erwagungen von allgemeinerer <

Natur ergeben ; entscheiden freilich kann selbstverst'and-

lich nur die spezielle Priifung der Stellen, fur die das

Vorhandensein solcher Uberlieferung behauptet wird.

Wie die Schultradition iiber den Sinn der Veda-

texte in einem Zeitalter aussah, das von der Entstehung

dieser Texte noch nicht allzuweit entfernt war, zeigt

die Literatur der Brahman as. Diese Werke beschaftigen

sich fortwahrend eben damit, zu Nutz und Frommen ^tM^A^
der Opferkiinstler den Sinn der im Ritual zu verwen-

denden Verse und Spriiche darzulegen. tlber den Wert

dieser Erklarungen nun ist eine Meinungsverschiedenheit

kaum moglich oder sollte wenigstens nicht moglich sein.

Da ist alles durch die Brille theologischer Voreingenom-

menheiten, jnystischer Phantastereien und etymologischer

Deuteleien, die zuweilen ans Burleske streifen, gesehe:

durchweg erhalt man das verschwommenste
,

verwor-
1

Irenste Bild. Ging nun neben der Uberlieferung dieses

Schlages wenn man das Wort tlberlieferung hier

iiberhaupt brauchen will ein zweiter Strom anders-

gearteter, besonnenerer Tradition einher? Ich kann das ojL&^f fn

schwer glauben. Wir wissen tiber Leben und Treiben

des Brahmanentaias jenes Zeitalters gut genug BescheidJ

aber ich wftfite Eiolit zu sagen, wo wir da von den Be-

miihungen solcher ernst zu nehmenden brahmanischen

Exegeten irgend faBbare Spuren antr&fen. Und ein Ver-

standnis, das man damals nicht besafi ich spreche

von einem nicht erschlossenen oder erratenen, sondern

auf autoritativer Tradition beruhenden Verstandnis ~
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woher hatte denn die spatere Zeit das nehmen sollen?

Man verweise mcht auf die durch peinliche Superstition
j

;

gliicklich erreichte Bewahrung des heiligen Textwort- k

lauts oder auf die ihrer Natur nach feste, an konkreten

Anhaltspunkten haftende Tradition iiber Opferriten, deren ;

K^nntnis und Austibung sich von Generation zu Genera-

tion getreulich weiter vererbt hat. Die Bewahrung des

Sinnes jenes luftig fliichtigen Gewoges von Gedanken

und Phantasiespielen ,
mit denen die alten Poeten ihre

Gotter verherrlichten, stand ja doch unter ganz anderen,

durchaus ungtinstigeren Bedingungen. Auch die hohe

Autoritat der Kommentatoren spaterer Literaturwerke

darf man nattirlich nicht heranziehen, urn etwa S&yana
und seine Vorganger danach zu beurteilen. Jene standen

den Verfassern der betreffenden Texte verhaltnism'aBig ^jfc

nah oder waren gar mit ihnen identisch; in jedem Fall
:

lebten sie durchaus in den gleichen Vorstellungskreisen
>

wie die Autoren. Aber Rgveda und spatere Wissen-
"

schaft: zwischen beiden was fiir Zeitfernen, grofienteils
'

auch Wechsel der ortlichen Szenerie, Veranderungea t

aller Lebensverhaltnisse wir kommen hierauf gegen- '\

uber Pischel und Geldner noch zuriick
,. Veranderangew ^'f

des Wortschatzes und der Grammatik! Wir mfflSteE }

Spiel der tatigen Krafte sehr falsch taxieren, wenn
j

da der Pischel-Geldnersche Optimismus in der Beur-
j

teilung der Kontinuitat der Tradition recht behalten I

sollte. Wie Yaska, wie sicher in neun Zehnteb. seiner J
ErMarungen Sayana auf Tasten, Eombinieren oder auch *
af reine Willktir a^^iesen ist, so wird es darauf

konnen wir uns yerlassen auch mit dem zehnten

Zehntel bestellt sein.
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Alle diese Erwagungen, fur so einleucbtend wir sie

balten mogen, mtifiten nun freilicli selbstverstandlicb sofort

verstummen, gelange es, durcb die Analyse irgendwelcber

Einzelfalle die entgegengesetzte Auffassung zu sicbern.

Traditionen, deren Erbaltung von nocb so ungiinstigen

Existenzbedingungen abbangt, konnten sicb scbliefilicb,

der Wabrscbeinlicbkeit zum Trotz, docb erbalten baben.

Aber es gelingt mir nicbt, micb aucb nur durcb einen

einzigen der Beweise, die Piscbel und Geldner daftir

unternebmen
,
zu solcbem Glauben versucben zu lassen.

Da lesen wir beispielsweise, dafi die und die bestimmte

Angabe" Sayanas w offenbar auf alter Tradition berubt,

da er sie nicbt auf die Etymologie stiitzt" (Ved. Stud.

Ill, 201). aBestimmte Angabe" ? Wie oft sagt Sayana

recbt bestimmt recbt Verkebrtesl In dem in Eede

stebenden Fall iibrigens ist er zufalligerweise von Be-

stimmtbeit selbst sebr weit entferht x
). Und das bloBe

Nicbtvorliegen einer etymologiscben Kombination soil

binreicbend sein, ^alte Tradition" damit muB docb

dein Zusammenbang nacb. so viel gemeint sein wie ge-

wicktige, ecbte Tradition zu erweisen? Wobin kamen

wir mit solcber Art des SeblieBens!

Das Hauptgewicbt fallt natfirKcb, auf den Versucb,

den autoritativen Wert der Kommentatorenangaben aus

ibrer inneren Wabrscbeinlicbkeit zu erweisen. Mir

l
) Es handelt sich. urn die Erkl&rung von sum6ka. Wie da

Sayana hier diese, dort jene Bedeutung angibt und dann wieder

zwisclien mehreren Bedeutungen schwankt, m6ge man bei Win-

disch, FestgruB an Bahtlingk 114, naoMesen. ^BestimintMt" isb

in der Tat das letzte, was man bier Sayana nacnsagen kann.

Ich komme auf sum$ka unten in dem Exkurs zuruck.
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^fscheint auf diesem Wege scblecbterdings nicbts erreicbt

zu sein, und es ist, meine ich, fiir die Sacblage iiberaus

bezeicbnend, stebt aucb mit den vorber von uns dar-

gelegten Wabrscbeinlichkeiten in genauestem Einklang,

dafi der Eifer und Scbarfsinn zweier so vorztiglicber

Forscber bier nicbts bat erreicben konnen. Die Er-

.klarungen Sayanas, die von ihnen ins Feld geftibrt

worden sind, erweisen sicb entweder bei eindringenderer

Priifung als falscb oder, wo sie ricbtig sind es

ware ja unnaturlich, wenn der Fall nicht vorkame ,

unterliegen sie allzu dringend dem Verdacbt, daB bier

Sayana oder seinem Gewabrsmann einmal das Grlilck zu

teil geworden ist, an einer sicb mebr oder minder von

selbst aufdrangenden Erkenntnis nicht vorbeizugreifen
1
).

Als das Ergebnis aber, bei dem wir in den Einzel-

untersucbungen immer wieder anlangen ,
kann ick nur

dies anseben, dafi <fie Vorstellung von den aus dem

triiben Meer Sayanas aufzufiscbenden ecbten Perlem

I lexikaliscber Tradition aufgegeben werden mufi. Das

j gesunde Urteil Rotbs und Bergaignes bat bier von An-

I fang an das Ricbtige getroffen. Der Versucb, alles urn*-

zukebren, ist pikant, aber verfeblt. G-eldner bescbaftigt

sicb einmal mit der Frage nacb der Zeit des alten,

Grrammatikers Sakalya und verscbmabt es nicht, sick

dabei <auf die Aussage eines Puranatextes zu berufen.

J Er sagt: wEin positives Zeugnis wiegt in der indischen

Literaturge^cbicbte oft mebr als das sctarfsmnig^te

J
) Was ich. Mer sage, ist selbstverstandlich so lange wertlos,

als es nicht an einzelnen Fallen veranscbaulicM wird. Dies Ver>-

anschaulichung hier zu versuclien, scMen mir tme^ignet* Ich

habe sie in den Exkurs . am Ende dieser Sahriffc verwiesen.

f i
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R'asonnenient." Act was man so positives Zeugnis nennt!

>Die Greschichtswissenscliaft besitzt dariiber nachgerade

ihre Erfahrungen
1
).

Die weiteren Charakterziige der in den Vedischen

Studien betriebenen Wortforschung ,
die sich an diese

tJberscliatzung des indischen Vedaverst'andnisses an-

schlieBen, sind leicht beschrieben.

Auf eine Kehrseite der eben besprochenen Eigen-

tiimlichkeit habe ich schon hingedeutet: auf die haufig

zu beobachtende Zuriickdrangung der etymologischen

Gesichtspunkte. Ich spreche nicht allein von Etymo-

logien, die an weit von Indien entlegene Sprachen

ankniipfen. Von einem nicht gerade bedeutenden Be-

stand des Sicneren oder sehr Wahrscheinlichen abge- .

: /

sehen, bewegt sicn ja hier die Porschung in der Tat

auf schwankendem Bod en. In nur allzu groBer Fiille

stebt der eine oft glanzende Einfall dem anderen oft

nicnt weniger glanzenden gegeniiber: unmoglich, fiir

Zustimmung oder Ablennung zwingende Kriterien oder

etwas, das sich solchen annahert, zu erreichen. Hier

x
) Sehr abnlich wie bei den hier bsprochenfen Deutungen

vedischer Worte liegt meines Erachtens die* Sache auch bei der

Herstellung der oben S. 14 f. erw^hnten unvollsttodig fiberlieferten

vedischen Erzahlnngen, bei welchen zu den uns erhaltenen Versen

die verlorene Prosaumrahnrang ergtozt werden mufi. An dieser

Aufgabe hat sich im Sinne des Traditionsglaubens der Vedischen

Studien Sieg (Bie Sagenstoffe des Egveda und die indische

Itihasatradition" I, Stuttgart 1902) versucht. Seine so scharf-

sinnigen wie sorgfaltigen Forschungen konnen doch ,
wie ich

meine, die Autorit^t der Tradition nicht retten. Ich muB mich

freilich hier begnugen, diese tTberzeugung auszusprechen,* an

anderem Ort hoffe ich auf die Frage im einzelnen zuriickzu-

kommen.
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If

i

^ r w^r<i *n ^er Ta^ kein besonnener Philolog die Wort-

bedeutung nach. einer Etymologie bestimmen wollen.

Hochstens wird er sicb. durcH die Etymologie anregen

lassen, die ihr entsprechende Wortbedeutung auf ihre

Haltbarkeit zu priifen, oder er wird zu der anderweitig

gefundenen Bedeutung hinterher die Etymologie suchen.

Aber iiber diesen Grad berecbtigter Zuriickhaltung pflegen

Pischel und Greldner weit Mnauszugeben. Aucb Wo es

siah um allein innerhalb des altindiscben Gebiets liegende

selbstverstandliche etymologische Zusammenb'ange han-

delt, verfabren sie oft, man mochte sagen, wie jemand,
der die Bedeutung des Wortes w Sclionheit

a
bestimmen

will und nicM bemerkt, daB es mit scb5n
tt

verwandt

ist
1
). Wo aber.gar einmal die Verbindungslinien zwi-

schen verwandten altindisclien Worten die bequemen

Ricttungen der altmodisA-gewobnten Sanskritgrammatik
verla^sen und Wege einschlagen, fiir die etwa aUeia die

Hstoriscte Lautletre des Sanskrit den KoinpaJS besitzt,

man nur einem Achsekucken 2
). So beraubt

*) So behandelt Geldner das Nomen tydjas ohne Eucksioht
auf seinen Zusammenhang mit dem Verb tyajatL Das mindeste,
was er tun mufifce, war, die Belegstellen von fy$as daraufhin zu

untersuchen, ob in ihnen die durch tyajati ausgedruckte Yor-

steUung eine Bolle spielt: auf welche Frage sich alsbald eine

bejahende Antwort ergeben haben wfirde. Ihnlich versucht Pischel
die Bedeutung des Adverbs itfhd zu bestimmen ohne die fest-

stehende Funkiaon des darin enthaltenen Elements -tfa zu be-

riicksichtigep. Stan hat die Empfindung, als ob dies Former
ein anderes Yexfanren fur zu europaisierend erachten wlirdm.

2
) Pischel bezeichnete den Gedanken als

fl erg5tzMdb,*f dafi
auf Grund des altindischen Lautgesetzes vom Yerlust der Aspira-
tion vor folgender Aspirata das Nomen rtddtha an d$3 Yerb vidh~

angeknupffe und dementsprechend mit ^Gottesdiemst* ftbersetzt

I
!

I \
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sicli die Porscbung bier geflissentlich wertvoller Er-

kenntnisquellen. Sie verziclitet darauf, so weitblickend

zu sein, wie sie sein konnte. Und indem sie die ZaW.

der Gleiclmngen, aus denen die unbekannten Grdfie^n
zu <

ermitteln sind, freiwillig vermindert, schafffc sie sick so-

zusagen einen leeren Spielraum, in dem dann allerdings

mancberlei Gebilde ,
die indisclier Kommentatorweisheit

''',; s'vif'il'l

entnonimen oder nachgescliaJBfen sind, nacb Belieben

untergebraclit werden konnen 1
)-

flatten wir es im Vertalten der Vediscben Studien

zur Etymologie mit einem rein negativen Cbarakterzug

zu tun, So sellen wir die von uns kritisierte Metbode po-

sitiv arbeiten, wo es gilt, den Sinn eines Wortes aus den

Belegstellen zu erschliefien. Untersucliungen dieser Art

werden bier viel und angelegentlich betrieben ; bestandig

werden k6nnte. Die Forsclmng hat sicli niclit einschiiohtern

lassen, sondern jene Etymologie durcli sorgfaltige Beob^clat-UBg

des Grebiraticlis von viddtha geprtfl Das Ergebnia war, dafi sie

ist.
'

,

!

,

', ,

'

'

.

*) Wto icfaMer fiir die 0nteristiCb:iinig Ton Wortbedeutiingen

der Btymold^
]

wnial <!ie ^TJJjW^^
'

swd "^ie B^^tuigfen, .fdie'.wir'''; i;a" das;

'''^^'^.^^!
1

aber, ^as;Lebeti tiafl!
'

i

abhtagig von ier . Btjyiaol^gie,
'

in ^ia "Wort' leg^a'
1

ktonn/.
'

be'stelit ,

.

docb anch das anf der fitjinologie bertttencte Ilement seiiier

Bedeutog, welcbes durc^b, den gescMcbtlichen Pro^fi oft

tuxbertibrt gela^sen, Bttr aus^abmsweiee spurlos aimttlliept

fedanen nictt daramf vemchteii, <Ues^^ Mement m
1

wenig xvir 'ancii, liiit, seiner BrkemntedsDalles erfcannt
'
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fallt ihnen die Funktion zu, die der indischen Tradition

entnommenen Aufstellungen zu sichern, zu berichtigen

und sie, wo sie versagen, zu erganzen oder zu ersetzen. ^ ~

Gregen die Ausfiihrungsweise auch dieser Untersuchungen

aber kann ich meine Bedenken nicht unterdriicken.

Wieder mufi ich es aussprechen, dafi ich die Kunst

1* \ t felr^e^^ 1 vermisse
,

den Materialien abzugewinnen ,
soviel sich

f

v^ ihnen nur abgewinnen lafit. Das Ziel miifite sein, jeden
1

.

Fingerzeig, den jene geben konnen, fruchtbar zu machen,

vji^in breiter Fundamentierung der Untersuclmng alien

v***y
r &k gtellen ihren Platz zu gew'ahren, zu entdecken, wie sich, i

die eine naturgem'afi an die andere anschlieBt, wie die
t

eine die Moglichkeiten ,
welche die andere offen lassen

wiirde, verengert. Man mufi tastend, versuchend jede ^
(i
denkbaire Auffassung an das Q-egebene hernnbringen,

bis die Gewifiheit gewonnen ist
, dafi das Q-ewand der

Deutung dem Korper der Texte pafit, sich jeder Be-
;

wegung dieses Korpers anschmiegt. Die Vedischen Stu-

dien greifen zu rasch zu, mit viel zu wenig behutsamer

Feinheit, viel zu unsicherer Tectnik, als dafi sie solchen
'

Idealen entsprechen konnten. Der Punkt, an dem sie t

angreifen, ist oft durchaus vom Zufall abhangig. Gern
]

w'ahlen sie eine einzelne Stelle zum Ausgangspunkt. I

Dieser Stelle wird eine gewisse Offenbarungskraft zu-
I

erkannt; sie ist die Stelle, die to die Bedeutung des I

Worfees entseheidend ist". Die Betetung, die sie 211 1

empffehlen scheint, wird dann ergrijBten und mit Argu- m
mentationen ron recht lockerer, zuweEen aiich VOE recht F

gewaltsamer Natur anderen Stellen aufgedrlngt, welche \

Torurteilslos betrachtet ihrerseits wertvoUe Ikdkien '

dargeboten hatten, die nun unrermeidEch tibersehen
|
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werden 1
). Dasselbe Verfaliren, von irgend einem an-

deren Ausgangspunkt aus in gleicher Weise unternommen,

wiirde natiirlich. zu voUig anderen Eesultaten gefiikrt

liaben. Bestandig verraten sicli die Feliler,' die gemacht

sind, in den notwendig werdenden Hilfshypofchesen und

im Aussehen der Resultate. Erscheinungeiv, die in der

Tat nur ausnahmsweise vorkommen, miissen hier in be-

denklichster*H*aufigkeit angenommen werden: etwa die

Auslassung des Verbums oder die gewaltsame Wort-

kiirzung das Fortlassen der Endung ,
wo das Wort

fiir das Versmafi zu lang isfc , iibermafiig verzwickte,

zerhackte Konstruktionen 2
), uberlange, fast, an die Weise

der indischen Lexikographie erinnernde Reihen von Be-

deutungen desselben Worts, zwischen denen der lebendig

fuMbare Zusammenhang durchaus abreifit, oder aucli

die Zulassung des zufalligen Zusammentreflfens verschie-

dener Worte in der Erscheinung des gleiclien Laut-

1
)

Ich weise nur auf w^oige Beispiele bin: Geldners Be-

handlung von vrfdna I, 139; Piscliels Befeandlung von pravdt

II, 64 und von dtka II, 198 (man betrachte dort 203 die sich

ergebende seltsame Bedeutungsreihe) j G-eldners Behandlung von

Mmdn III, 116 (kennt Geldner nicht die Auseinandersetzungen

von Bergaigne, Melanges Eenier 94?).
2
)
Ein Beispiel siehe unten im Exkurs unter Nr. 3. Man wird

sicb. nicht, um die Annahme jeder modernen Freiheit im StU des
f. ;<\

Rgveda
tm reohtfertigen, auf die so tmzweifelhaft hervortretende

i *

Neigung zu mannigfachen Kftnsteleien berufen. Mit dieser Neigung
ist es durcliaus vereinbar, dafi dem Kunststil des Egveda ein,

wenn auch nicht primitiver, so doch durchaus archaischer Oharakter

innewohnt. Wie wenig der Ktinsteleien ausschliefit, wissen Kunst-

hietoriker. Die tiefen stilgeschichtlichen , man kaun sagen stil-

chronologischen Unterschiede des Rgveda gegentlber der spateren

Liteatur iiachdriicklich zu betonen, ist heutzutage recht n6tig.
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korpers. Der Rgveda wird durch, das alles zu einem

Feld, auf dem die Einfalle sehr subjektiver Greister

kreuz und quer umherspringen. Da ergibt sich viel

I Interessantes ; manches Einzelne ist auch gewifi richtig

i und scharf gesehen. Oft muten diese Behauptungen

uns doch. einen Glauben im Stil des Credo quia ab-

surdum zu. Und als Granzes betrachtet stellt die Me-

thode der Vedischen Studien unzweifelhaft gegeniiber

dem strengen und planvollen Vorgehen Bergaignes in

nictt wenigen Beziehungen einen Riickscliritt dar.
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Der vedische Wortschatz imd die moderne

Linguistik

Versuche, im G-egensatz zur Richtung der Vedischen

Studien" die rgvedische Wortforschung mit Hilfe der

vergleichenden Etymologie zu fordern, haben natiirlich

auch in neuerer und neuester Zeit nicht aufgehort. Wir

begegnen ihnen im ganzen weniger bei vedischen Spezial-

forschern als bei Linguisten.

So wenig es nun selbstverstandlich angett, prinzipiell

die Berechtigung solcher Versuche zu bestreiten, so ernst

pflegen im einzelnen Pall wir haben das schon be-

rtlhrt (S. 27) die mit ihnen verbundenen Gefahren

zu sein.

Etymologische Kombinationen, die zwischen der Veda-

sprache uiid etwa dem Griechiscten, Lateinischen, &er-

manischen eine Brftcke schlagen , werden natiirlich in

der vedischen Wortforschung vorzugsweise gerade da

eine Rolle spielen, wo sie am gefahrlichsten sind: bei

den seltenen Worten oder den arcaS XsYOjieva, deren Be-

deutung auf dem Boden des Veda sich nicht feststeHen

lafit, besonders auch bei mythologischen Namen, deren

iirsprtingliches Wesen durch den mythengeschichtlichen

Hergang in Dunkel oder Dammerlicht gehiillt ist. Allzu

Oldenb erg, Vedaforsclmng 3
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viele Moglichkeiten der lautlichen EntwicHung Yon ver-

schiedenen Ausgangspunkten her oder der zufalligen Ab-

lenkungen solcher Entwicklungen werden da miteinander

ionkurrieren. Oft wird die Mehrheit der mdglichen

Zerlegungen des Worts in wurzelhafte und suffixale

Bestandteile ein besonderes Element der Unsicherheit

mit sichbringen
1
).

Oder zwischen dem vedischen Wort

und seinen eyentuellen aufierindischen Gegenbildern wird

iiberhaupt keine Identitat, sondera nur Verwandtschaft

hoheren oder geringeren Grades in Frage kommen:

ebenfalls ein Element der Unsicherheit. Vielleicht wird

es sich um den gefahrlichen Versuch handeln, von den

Belegen eines bekannten Worts einen oder ein paar ab-

zuspalten und fiir sie ein aaderes, gleict aussekendes

Wort anzunehmen, das sich an den Wortschatz auBer-

indisclier Sprachen anlehnt 2
). Oder das m erHSrende

Tedisclie Wort, wird, als ein eben nur tbeoretisch m8g-

lieh.es, nach europaischem Muster durch Konjektur erst

zu schaffen sein
8
). Uberall wird da bei den ttber wei-

teste Fernen von Eaum und Zeit hin gesponnenen. dttnnen

Verbindungsfaden die Gefahr des ZerreiBens sehr groB

sein: insonderheit da, wo ein zu tiberraschem Kom-

binieren neigender Entliusiasmus des Tergleichoas dia

l
) So, um nur ein Beispiel zugeben, Fays Kombination

mit $M und ki\& (Am. Joura. of PMloL XVII, 28).

*) Ich emnere an die Hypothise mehrerer Forscher be-

treffend ?oa ,essen
tf

, vgl lat. trow etc., an Neifiers

Aufstellung inos niit sftyoiuxi verwan4ten vdhtti n01b0n d0m JUE

gelidrigen (Besw. Beltr. X?III, 801 ff.), an Foya etc.

avesl t?ar^, got, wMgm etc. (K2. S4 253) an fays #00

as Wasser* (Am. Joum. of Phil XYII, 5) m B^^ etc.

*) So Foys (BZ. 6, 127) mimjmvb, vgl M
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Leitung iibernommen hat, oder wo die ganze Richtung

des Arbeitenden ihn mehr in den Worterbiichern weiter

Sprachgebiete als in der intimen Kenntnis des Veda-

textes heimisch gemacht hat, so dafi er auch die ge-

ringen Anhaltspunkte sicb entgehen laBt, die dieser

Text fur die Behandlung des in Frage koxnmenden

Worts doch yieHeicht bietet. Es ist begreiflich, wenn

der auf solchen Wegen gewonnene Ertrag dem Veda-

forscber nur gering erscbeint. Am ebesten kann natiir-

licb immer nocb die Avestaspracbe zur Feststellung des

Vedalexikons Beitrage liefern. Hier ist es nicbt nur fiir

den Arbeitenden am leicbtesten, eine wirklicb lebendige

Eenntnis der beiden Literaturgebiete zugleicb zu be-

sitzen, sondern auch objektiv sind die gescbicbtlichen

Entfernungen verhaltnismaBig gering. Die Briicken, die

sicb. tiber diesen scbmalen Abgrund sclilagen lassen,

konnen scbon eine gewisse Last tragen. Der Kundige

weiB, welche Verdienste um das Erbauen solcber Briicken

Chr. Bartbolomae sicb. erworben bat. Von dem Ge-

wian, den die wecbselseitige Erbellung des vediscten

und des avestiscben Worterbuchs ergibt, fallt tibrigens

begreiflicberweise der Lowenanteil der Avestaforsclnuxg

zu. Sie hat ja mit noch viel mehr unbekannten ^Grofien

als die Vedaexegese zu operieren. Aber leer geht auch

diese nicht aus.

I?
1

*



Vedische Grammatik und Textkritik,

Ergebnisse: Erreichbares und Unerreiclibares

fiir die VedapMlologie

Hier wird der Ort sein, das wenige anzuftigen, was

(iber die neben der Behandlung der lexikalischen Pro-

bleme einherlaufenden grammatisclien Untersucliungen

zu sagen ist. Bei ilmen liegt alles einfaclxer. Die Er-

forschung der vedischen Lautlehre, Formenlehre, Syntax

hat sich seit den grundlegenden Arbeiten Whitney s,

Lanmans,Delbriicks rukiger, in geradlinigerer Baku

vorwarts bewegt. Trotz mancker Niiancen, die Mer den

inen Mitarbeiter vom anderen trennen, und vieler Diffe-

renzen tiber dieses und jenes einzelne Problem stehen

doch im ganzen alle abgesehen etwa yon rereinzelten

Liebhabern wissenschaftlicter Extrayaganzen Tiel mehr

Schulter an Schulter als auf dem vorher besprocitenen

Arbeitsgebiet.

Von der Vedagrammatik laufen natttrlich die meisten

und starksten Faden nach der Grammatik des klassi-

sclien Sanskrit. Nicht leicht wird jemand dabei rer-

kennen oder langer als einen Augenblick Yerkennen,

was bei jedem ScMtt mit Handen zu grelfen ist, wie

wir im Veda die Vorstafen jener spateren grammatischen

!

f
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Zustande erfassen. Ein langer pr'ahistorischer Werde-

gang liegt hinter allem; bestandig bewegt dies Werden

sich weiter. Durch Reihen von Stufen lafit sich von

alteren Schichten der Literatur durch immer jiingere

die grammatische Entwicklung ahnlich ubrigens auch

die metrische verfolgen
1
). Bestandig reifien alte

Faden ab; neue spinnen sich an. Oft aber liegt die

Scheide zwischen Altem und Neuem niclit zwischen

Veda und vorindisclier, indoiranisclier oder indoeuro-

paischer Zeit, sondern vielmehr zwischen Veda und

klassischem Sanskrit, so dafi dann der Vedagrammatiker
von selbst darauf gewiesen ist, niclit an die spateren

indischen Verb.*altnisse
,
sondern an die avestischen, die

europaischen anzukntipfen. In der Grammatik konnen

solclie Vergleichungen nun oft zu wesentlich toilerer

Sicherheit gebracht werden als an vielen Stellen der

lexikalischen Arbeit. Die Basis der Tatsachen ist hier

breiter, die Mogliclikeiten der Kontrolle sind reichliclier

als bei etymologischen Problenien oder wenigstens bei

jenen etymologisclien Problemen, an welchen die Text-

erHarung, vor dunkeln, seltenen Worten stehend, ein

besonderes Interesse hat.

So sehen wir die Erforschung der Vedagrammatik
in der Tat auf alien ihren Gebieten in die Sphare der

x
)
Ich darf indessen die Skepsis niclit unerwalmt lassen, welche

ein hervorragender Forscher der hier ausgesprochenen Auffassung

entgegenstellt. Fiir Bloomfield handelt es sich bei den Er-

scheinungen, an die ich hier denke, urn den G-egensatz nicht von

Alterem und Neuerem, sondern eines strenger hieratiarcnen und

eines mehr popularen literarischen Stils, Ich verweise dem gegen-

tl)er auf meine Ausfiihrungen Zeltschr. der Deutschen Morgenl.

Ges, 54, 181 ff. und auf die wichtigen Arbeiten E. V. A rno Ids,
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Sprackyergleickung einmiinden. Im Verstandnis der Laut-

gestalt der Vedaspracke 1st sie macktig durck die Fort-

sekritte gefordert worden, die der linguistiscken Be-

kandlung der Lautgesckickte in den letzten Jakrzeknten

gegltickt sind. Das mannigfaltigere, ick mockte sagen
wirklickere Leben der vediscken Spracklaute, das in dem
starren grammatiscken Schema des klassiscken Sanskrit

so oft ertotet oder in unnatiirliclie Form gezwangt ist

ich erinnere z. B. an die Erscheinungen der Sate-

phonetik , wird.uns unter wesentlichem EinfluiJ yer-

gleichender Betrachtungsweise erkennbar und verstSoadlich.

ZuweHen gelingt es, nicht nur mit Wahrscheinlichkeit, son-
dern mit voller Sicherlieit, durch das Iheinandersciiieben

Tedis'ch-philologischer und vergleichend-linguistisciLer Be-

tracktungen unter den Verwiscliungen, denen die tiber-

iieferie Lautgestalt des Textes ausgesetzt gewesen ist
t

altere, echtere Ziige kerauszuerkennen, in denen die

Vedasprache, vom fclassisohen Sanskrit getrennt, den
yerwandten aufierindiscken Sprachen begegnet. Ich er-

innere an ein aUbekanntes Beispiel. An zahlreichen
Stellen feHt den Vedaversen eine Silbe des metrischen
Scheinas. Liegt eine Freiheit des Versbaus yor? Oder
fullt sich die Liicke

r wenn an SteUe der ttberlieferten

Lautgestalt eine echtere gesetzt wM? Es zeigt sich

nun, dafi jenes metrische Defizit ganz yorwiegend bei

langen Vokalen bestimmter Worte oder Wortelemente
z. B. der Pluralgenetiye auf -am auftritt. Dasselbe
Defizit findet sick dann bei denselben Worten oder
Wortelementen jenseits der Berge wieder, die Indlen
von Iran trennen, in der heiligen Dichtung der Zara-
tkustrier. Endlick zeigfc sick, dafi die in frage kommen-

f

1
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den Silben solchen Silben des Griecbischen entsprechen,

fur welche Betommg mit dem Zirkumflex tiberliefert ist

(so die Pluralgenetive auf -o>v); und es entsprechen

solche Silben des Litauischen
,

bei denen noch heute

w schleifende", zweigipflige . Betonung gehort wird. So

sehen wir, wie hier aus indoeuropaischer Vorzeit er-

erbte Feinheiten der Betonung im Vedatext, hinter

dessen iiberlieferter Gestalt, erkennbar werden und seine

scheinbaren Unregelmafiigkeiten ertlaien: fiir die vedi-

scten Dichter und sicher ebenso fiir die Poeten der indo-

iranischenPeriode waren die von vorgescHcb.tlich.en Zeiten

her schleifend betonten langen Yokale einer zweisilbigen

oder der Zweisilbigkeit genaherten Aussprache fahig.

Eine Freude fiir den Forscher, wenn sich ihm ein

solches Stuck sprachliches Altertuin enthullt! Welche

Feinheit, Scharfe, Sicherheit in dem an sich, wenn man

will, kleinen Resultat! Unmoglick aber, zu solchem

Resultat zu gelangen, solange man sich, auf den Aus-

blick fiber die Grenzen Indiens hinaiis verzichtend, in

die traditioneUe Sanskritgrammatik
K

einmauert 1
).

l
) Unter den vielen unscheinfcareren. Ergebnissen vergleich-

barer Art erwalme ich Her noch die ini tiberlieferten Tedatext

sichtbare verschiedene satzphonetische Bela/iidlung etwa des Ace.

plur. dwn und des Konjunkiivs pacchftn (je nachdem die Form

ursprunglich auf -ns ausging) oder die im tiberlieferten Text ver-

wiachte, aber im Metrum sich verratende safezphonetische Yer-

schiedenheit von LOG. sing, murflfaan und 3. Plur. npan (je nach.

dem urspriinglichen Ausgang auf -n oder -nt). Natfirlicli werden

vereinzelte FaUe oft unsicherer zu beurteilen sein als solehe

weitverbreitete Erscheinungen. Bewahrt das vielumskittene Are

duhitd Rv. I, 34, 5 wirklich die pnonetisolie Mterttmlehkeit, die
g?i;

man darin hat erkennen woUen? Man kann sclrwanken; ich

wtrde ia diesem Fall, wenn auch niebt zu 00 unbedingter Ab-
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Dieselben Erfahrungen ,
wie sie eben fur die Laut-

lekre konstatiert wurden, kekren in der Formenlekre

des Veda wieder. Auck hier fukren viele und wicktige

Verbindungslinien in aufierindisckes Grebiet. Bald findet

man wie in der Infinitivbildung statt sparlicker

Reste, die das klassische Sanskrit bewahrt hat, eine

iippige Formenfiille, die in nackster N'ake einer eng

verwandten, gleick lippigen Flille der Avestaspracke stekt.

Bald siekt man Typen ,
die in der klassiscken Spracke

durcheinandergeraten sind wie die verscliiedenen

Arten der --st*amme nock in einer Gresondertkeit

Yorliegen, zu deren Verstandnis allein die vergleickende

Betracktung den Scklussel liefert. Oder man siekt Bil-

dungen von jiingerem Gepr'age, die in der spSteren

Spracke kr'aftiges Leben besitzen wie das IVasens

kardti er mackt" nock feklen oder etwa in spir-
licken Exemplaren ikr Dasein beginnen: und die Ayesta-

spracke, welcke die ganzen Umgebungen solcker Bil-

dungen aufweist, sie selbst aber nickt, stellt sick an die

Seite des Veda und kilft dessen Divergenz dem klassi-

scken Sanskrit gegeniiber konstatieren und versteken.

Aknk'ck ist die Sacklage auf dem Q-ebiet der Syntax
x
).

lehnung wie Pischel (Ved. Stud. Ill, 192 f.), so doch zur Skepsis
neigen,

J

) Memand kann. dies GreMet berahreii, ohne in VerebruBg
den Namen des lorscliers zu nennen, dem wir hier das meiste
tmd Wichtigste verdanken: B. Belbriick. Wenn er in der
Sammlung und Verarbeitung der Materialien der rgvedischen Bich-
tung grSBere Lficken gelassen hat als in der

*

Rehandlung der
jungeren vedischen Prosa, so ist zu wttnschen, dafi mehr so aus-

gezeichnete Spezialarbeiten diese Lttcken ausrHlen mdgen wie
Bergaignes Syntaxe des comparai&ons vMiqu&a; ein wahres Ka-

i
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Den Vediker, der die Funktionen des Konjunktivs und

Optativs gegeneinander abzugrenzen sucht, lafit das

klassische Sanskrit, das den Konjunktiv verloren hat,

durchaus im Stich: wonl aber findet er das Nebenein-

anderstehen der beiden Modi im Homer wieder und

kann aus dem Ansehlufi des vedisclien Problems an das

entsprechende homerische Nutzen ziehen. Oder er lernt

auf dem Grebiet der Imperative eine Form kennen (die

auf -fad), die in der spateren Sprache ihr Dasein nahezu,

ihre besondere Bedeutung vollstandig verloren hat: die

fiir den Veda zu gebende Formulierung der Bedeutung

aber findet an der entsprechenden Formulierung, die

sich fiir dieselbe Form im Lateinischen ergibt, den

sichersten Anhalt.

GewiB darf man nicht iibersehen, daB die Punkte,

an denen der Forschung derartige Erfolge gelingen,

. leicht durch die subjektive Befriedigung des Forschers

starker in den Vordergrund des Gresamtbildes geschoben

werden, als ihrer objektiven Bedeutung entspricht. Aber

bringe man diese optische Tauschung noch so sehr in

Anschlag: man wird doch anerkennen, dafi, wollte man

^indisch" nur das Ladien des klassischen Zeitalters

nennen, die Grammatik des Veda an manchen Stellen

mehr iranisch oder europaisch als indisch erscheinen

wiirde.

Noch kiirzer als iiber die Probleme der Vedagram-
matik mochte ich mich hier iiber die der Textkritik

binettstiick einer Untersuchung, die alle Einzelheiten uberscliaut,

sie in ihre natiirliche Ordnung ruckt und achrittweise von den

nprmalen Typen zu den befremdendsten Abweiehungen von der

Norm den Weg findet.
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fassen *). Wie sind die Entfernungen zwiscben dem uns

tiberlieferten und dem urspriingliclien Text einzuscbatzen?

Welcbe Aussicht baben wir, von jenem zu diesem den

Weg zu finden?

Blicken wir auf die alteren Forscbungen zuriick, so

seben wir aucli bier zunacbst, abnlicb wie in der Be-

arbeitung des Wortschatzes ,
das Gefiibl einer gewissen

souver'anen Sicherbeit hervortreten. Geleitet von allzu

eilig ausgebildetem, sebr subjektivem Augenmafi glaubte

man den tiberlieferten Text bestandig auf Abweicbungen

von dem Typus, dem er entsprecben sollte, zu betreffen

und fand es im ganzen nicbt besonders scbwer, ibn in

die passende Grestalt zurecbtzuriicten. Aucb bier folgte

auf die Ubereilungen begreiflicber- und berecbtigterweise

eine Eeaktion und aucb bier scbofi diese iiber das Ziel

Mnaus.

Die Vediscben Studien" erMarten den traditionellen

Text des Rgveda wenigstens im Prinzip so un~

gefakr fiir unfeHbar; aucb in der Textbebandlung muflte

das indiscbe Wissen gegeniiber den europaiscben Besser-

wissern den Sieg bebalten. In der Tat batte man vielen

der alteren Anderungsversucbe gegentfber leicbtes Spiel.

Aber darum blieb dieser extreme GHaube an die indiscbe

Textilberlieferung docb. prinzipieU so falscb wie der abn-

lich. extreme Glaube an die indiscbe Texterklarang
f
).

Eben der von den Vedischen Studien so energiscb be-

l

) loh darf fiir Naberes auf meine nHynmen des

Ed. I, Prolegomena" imd auf meine Auseinamdersetzungen ZODMGr.

55, 267 ff. verweisen.

*} So haben denn auch, die Verfasser der Ted. Stud, im eir

zelnen ganz wie andere sicli an Textbesserungen ver^ucht.

I
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tonte Zusammenhang der altesten und der spateren
literarischen Verhaltnisse Indiens hatte Her bedenk-
lich machen konnen. Verfolgte man namlich den Text

rgvedischer Verse durch die jiingeren Veden, welche

grofie Mengen jener Verse entlehnt haben, so sind dort
die massenhaften Irrtiimer in der tlberlieferung des alien

Textes, Verflachungen, Modernisierungen mit Handen
zu greifen; sie werden, indem wir die in unserem Be-
sitz befitidliche 'authentiscliere Textgestalt daneben kal-

ten, anf das klatste , erwiesen. GewiB will ich nun
meinerseits die tJberlieferung des Egveda nicht einfaeli

tiacli derjenigen der ubrigen Veden beurteilen, tibeif die

sie in der Tat hoch erhaben ist. Aber altindiscke Brah>
inanen sind es schliefilicli doob. in dem einen wie in dem
ancleren Fall, durch deren Mund, Ohr, GedSchtnis in

jeneni scliriftlosen Zeitalter die Linie, der tlberlieferung
. Sehen wir sie tier fortwakrend irren, so

sie dort ^rojhl selt^ner g0irrt Eaben:

joieht

:Treuer

'

,

jjg&u^^ :iitliiJ3t

:

<ias bebefc^ohende 'toefaz den

-

1

von
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des Metrums diese Verwischungen ruckgangig maclien.

Jenseits soldier auf ziemlich niedrigem Niveau sich be-

wegenden Angelegenheiten
der Buchstabenkorrektheit

bleibt dann eine verhaltnismafiig kaum sehr grofie Zahl

bestimmt oder wahrscheinlich zu konstatierender Text-

fehler iibrig Fehler alter als das sehr alte Fest-

werden der Uberlieferung, welche jene vorgefunden und

mit der ihr eigenen Treue durch alle Zeiten fortge-

pflanzt hat. Manche solche Pehler, an deren Vorhanden-

sein wir lange glaubten, sind versckwunden oder werden

gewiB weiterhin versckwinden ,
indem unser forfcschrei-

tendes grammatisclies
Wissen und exegetisches Konnen

fur das tJberlieferfce die fiechtfertigung fand oder finden

wird. Manche Fehler anderseits nicht sehr viele

konnen wir yerbessern oder ihre Verbesserung vermuten.

Im ganzen aber sind, wo wirklich ein Pehler vorliegt,

unsere Chancen eher ungunstig. Die Formgebung der

yedischen Poeten ist nicht so scharf, ihr Gedankengang

nicht von der zwingenden Klarheit, die Spiele ihrer

Phantasie verlaufen nicht in so berechenbaren Bahnen,

dafi philologische Kunst hier mit Sicherheit operieren

konnte. Der echte Rgvedatext ist uns also an manchem

Punkte offenbar unerreichbar. Aber auf der anderen Seite:

vom echten Rgvedatext ist uns doch so viel erreichbar,

dafi, fassen wir das grofie Ganze und nicht jede KleiBig-

keit ins Auge, wir wohl behaupten dtirfen, im Basitss

jenes Textes zu sein.

einen wiehtigen MaBstab ftir die wunderrolle Kraffc des Pest-

halteas, die dieser Tradition eigen ist, sobald sie Ur festhalten

wiU. Vgl. meine BLiteratur des alien Inden tf

26.



Vedische Grammatik und Textkritik 45

Und damit 1st denn wohl auch., wenn wir auf den

gesamten Kreis der von uns betrachteten philologischen

Bemiihungen urn das Vedaverstandnis zuriickblicken, der

treffende Ausdruck fiir das MaB des Erreichbaren ge-

funden. In alien Details werden wir nie verstehen, was

die vedischen Dichter gesagt und gemeint haben. Viele

Worte des vedischen Lexikons werden uns nach ihrer

feineren Bedeutungsniiance ,
irianche selbst nach. ihrem

ungefahren Sinn immer unzug'anglich bleiben. Und nie

werden alle die Schwierigkeiten tiberwunden werden, die

darauf beruhen, dafi die Verfasser dieser Texte oft

keineswegs in der uns gewohnten Weise die Sprache

dazu beniitzten, um einen gewissen Inhalt dem Nicbt-

wissenden mitzuteilen : sie wollten ja vielfach etwas

ganz anderes Ratsel aufgeben, mit dem Sinn Versteck

spielen, sich und die Grotter mit Ktinsteleien des Aus-

drucks und des Gedankens vergniigen. Da kann eine

"Obersetzung des Egveda, die mit gleickmaBigem Ge-

lingen jedes Wort, jeden Vers wiederzugeben wiifite,

prinzipiell nie erhofft werden. Aber eine tJbersetzung,

die in anderem Sinn allerdings uns genllgen darf, konnen

und warden wir doch. erreichen: eine IJbersetzung ,
die

im ganzen und wesentUcben einen so holien &rad der

Annahterung verwWdiclit, dafi man sich m Bezug auf

den unverst'ancUicli bleibenden Rest ohne Bedauern re-

signieren wird.

Welche Porderungen diese Aufgabe uns stellt, die

wir auf dies Ziel Mnarbeiten, liegt in aUem oben &e-

sagten. Zunachst, daB wir der Versuchung widersteben,

dem Irrlicht der Brklarungen Sayanas und seiner G-e-

zu folgen. Dann, dafi wir, was auf die Fragen
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wirklicb. Licht wirft, yon alien Seiten, in aller er-
reicbbaren Vollstandigkeit beranzuscbaffen bestrebt sind.
Dafi wir also liber die etymologiscben Zusammenbange
der Worte nicbt Mnwegseben, docb so, dafi wir uns
dabei vor aUem innerbalb des indischen, in zweiter
lame des indisch-iranischen Gebiets batten und, wo
wir weitergreifen, uns der meist obwalienden scbweren
Gefabren bewufit sind. Die Grammatik, mit der wir
arbeiten, kann nicbt die

bergebraebt-traditioneUe, son-
darn allein die rergleicbende , bisfcoriscbe sein. Wir
werden die Aufklarungen , welcbe die spatere indiscbe
lateratur bieten kann, nicbt abweisen, indem wir docb
daran festbalten, dafi besonderes Gewicbt auf die Aus-
niitzung der vediscben EitualKteratur gelegt werden
mufi. Vor allem aber werden wir den Egveda selbst
zum Sprechen bringen, soviel wir nur ko'nnen. Wir
werden nacb. einer Tecbnik der Forscbung sucben -^
icb betone die Porderung der Technik ~, die all*
Indizaen, welcbe sicb den Belegstellen entnebmen lassen
die positiven wie die negatiren, za entdecken, in ibre
natiirlicbe Ordnung zu steUen, nacb Gebiibr 2U wur-
digen versteWO- Die Materialien, Uber die wir rer-

t

Gele^enlleit ^chte ich betonen, dafi wir es

Sf T BeTeWei86 ist ^ bei deni p blem der An-
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fagen, sind reich genug. Mag das Verstandms de*
Veda, das sie uns

ermoglichen, das professionelle VoU-
standigkeitsbediirfnis des Philologen nicht vollkonnnen
befriedigen: der

Historiker, insonderheit der Religions-bstonker wird mit dem Veda als einer Wnreichend

^rstandhchen
QueUe zu arbeiten im stande sein.

operiert haben mfls6en wir dies Schema nachpriifen. Aber auch**""*
e

.

etwas lehren kennen, tun wir gut aufzumerken. tberd:e umfassenden Statistiken, auf die E. V. Arnold die Sonde-
rung alterer und jiiagerer Texte b

e

und d R Dg>
8roJJarti e Arnolds



VI

Der Veda als geschichtliclie Quelle

Aber ob diese Quelle verstandlich ist, und ob sie,

wenn wir sie verstanden baben, so viel bietet, wie un-

seren Wiinscben geniigt,
ist zweierlei. Das muB S1cb

uns jetzt fiiblbar macben, wo wir von der im engeren

Sinne pbilologiscben Erforschung des Veda uns zu den

Versucnen wenden, das gescbicatliche
BEd jener Ver-

gangenbeit zurekonstaiieren. Von diesen Versuchen ist

ein einzelner scbon beriitot worden. Was die m den

Vediscben Studien" vertretene Ricbtung fto das pbdo-

logiscbe Problem und ftir das geschicbtlicbe geleistet

bat, bildet eine so gescblossene Einbeit, dafi ein vor-

lauflges HinilberbHcken von jener Seite auf diese mcbt

zu venneiden war. Wir miissen jetzt eingebender auf

die Auffassung der bistoriscben Fragen zurttckkommen.

Bier faUt auf den ersten Blick dies in die Augen,

wie durcbaus die TIntersucbung der Religion und Mytbo-

logie aEem anderen immer vorangestanden
bat. Von

Staat und Recbt, von miHtariscben oder politiscben

Kampfen, von den Gestaltungen weltleben Privattebens

weiB die Vedaforscbung verbalbuOT&Big wenig zu be-

ricbien.

Das Uegt, wie sicb von selbst verstebt, an der Be-

.
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schaffenheit der Quellen, die ihrerseits wieder, wie ebenso

selbstverstandlich ist, auf der Eigenart der altindischen

Zivilisation, der Volksseele beruht.

Geschichte im gewohnlichen Sinn des Worts was

lafit uns der Veda von ihr erkennen? Schon der chrono-

logische Rahmen, der sie umschliefien miifite, fehlt uns.

Wie ganz er fehlt, daftir ist bezeichnend, dafi man sich

auf den Versuch verwiesen gesehen hat, die langsame

Wandlung der Himmelserscheinungen, auf denen die

Konstruktion des Kalenders beruht, als Mafistab fiir die

Bemessung der vedischen Vergangenheit zu benutzen.

Die Sterne schienen freundlich. lachelnd die Prage der

Philologen zu beantworten, und manche von diesen be-

eilten sich, auf solches Zeugnis hin das vedische Alter-

tum mit einem energischen Entschlufi zweitausend, viel-

leicht auch dreitausend Jahre weiter zuriick zu datieren,

als man sonst wohl gemeint hatte. Worauf sich alsbald

jene astronomisch-kalendarischen Einsichten als illu-

sorisch herausstellten. So bleibt uns fiir das chrono-

logische Problem nichts iibrig als allervagste Schatzungen,

auf der einen Seite der Distanz zwischen Veda und

Avesta, die tiber die Enifernung des Trennungspunktes

der beiden geschichtlichen Linien ungefahre Vermutungen

erlaubt, auf der anderen Seite der Distanz zwischen dem

Veda und jener Epoche des indischen Altertums, fur

welche uns Zeitbestimmungen moglich zu werden an-

fangen, der Zeit Buddhas um 500 vor Chr. Wie wenig

Scbatzungen solcher Art im Grunde besagen wollen,

braucht nicht erst ausgesprochen zu werden. In der

Tat schwimmt so die altere indische Geschichte, die

ganze reiche Vedaliteratur fiir uns in unbemeBbarer

1 d e n "b e r g , Vedaforsoliung 4
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chronologischer Leere: ein Zustand, der wohl bei keiner

ahnlicli hohen, literarisch ahnlich. produktiven Zivili-

sation wiederkehrt aufier allein bei den nachsten Ver-

wandten der indischen Arier, bei jenen Iraniern, unter

denen Zarathustra wirkte.

Und nicht viel bestimmter als die Lage der Zeit-

raume sind die Gestalten und Ereignisse, die sie erfiillt

kaben, erkennbar. Im Hintergrund von allem der eine

grofie Vorgang : die Eroberung des Landes, das Brechen

der Burgen dunkler Urbewoliner von unserem Stand-

punkt aus konnen wir sagen, der Zusammenstofi letzter

Auslaufer europaischen und vielleicht melanesischen oder

australischen Volkstums. Wie sick das zugetragen, dar-

\iber liegt Dammerliclit. Die schwarzen Hauptlinge, die

da iiberwunden sind, Terschwimmen mit Gestalten der

M^ologie, mifc-.deu- titanenliaften Damonen und tinge*

heuern, die sick erkuhnt baben, die Gtotter zu bekampfen.

Und dann die Zeit, die fftr die Hymnendichter Gegen-

wart ist. Namen von Volksstammen ,
mit denen kein

individuelles Bild sich verbindet. Zusammenhanglos hier

ein Konig, da ein Konig, auch tier wenig melir als

Namen. Kampfe, iiberwiegend vom Standpunkt des

dabei tatigen Priesters oder priesterliehen Zauberers ge-

selien. Eine Menge schmeichlerisch tiberschwengliclier

poeti&cker Quittungen fiir Honorierung der Sanger und

Priester* Dazu dann aus spiteren Quellen Notizen ttber

Feiern konigHcKer Salbung, Uber die HturgisclieE Kom-

binationen, die man beim Rofiopfer dieses und jenes

Kdnigs in Anwendung gebracht kai Erkenntwis und

Verstandnis gescfo'chtliclier Ereignisse kanii da nut

schattenliaft sein.

t

t
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Diirfen wir hofEen, dafi bestimmter als die Ereignisse
sich die Zustande erkennen lassen werden, die charakte-

ristischen Ziige des offentlichen und privaten Lebens?
Es ist scliwer, hieriiber jetzt etwas zu sagen.
Der einzige zusammenhangende Versucli in dieser

Kichtung ist vor nun schon einem Vierteljahrhundert ge-
macht worden. Zimmer l

) zeichnete nach den Hymnen-
und Spruchsammlungen der yier Veden ein Bild wvon
dem Leben jenes friscben, jugendlichen Volkes, das

stark war im Vertrauen auf seine Gotter". Das Ge-
malde trug eine etwas rosige Farbung. An das, was
die spateren Materialien fur die Rekonstruktion der

alten Zeit ergeben konnten, war kaum gertilirt. Tiefer

in die Probleme einzuschneiden ist dieser Jugendarbeit
des auf anderen Gebieten sp'ater so erfolgreichen For-
schers kaum gelungen.

Man kann das Werk Zimmers im wesentlichen 2
) als

eine Altertumskunde des im Sinn Rothscher Exegese
verstandenen Veda bezeichnen. Icb. liabe schon oben dife

sick entgegenstellende Auffassung P i s c h e 1 s und G e 1 d-

ners skixziert, die iiberall den spezifisch indischen

Clta^akter betont, die Welt des Veda eng an das spatere
Indien heranriickt. So wenig wie ich den genannten
Forscheni in ihrem Aufbau des Tedischen Worterbuchs
auf Grund der indischen Kommentare folgen konnte,
kann ich ihr Bild der Yediscten Welt gutkeifien, das sie,

man mochte sagen, etwa mit den Farben des Schelmen-
romans Dasakumaracarita malen. Dem Sate, daB im

Li seinem ^Altindiselien Leben" 1879.

Natelioh niclxt in jeder Einzelkeit.
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Orient die Dinge sicb nicht wandeln, baben sie offenbar

einen allzu starken Glauben entgegengebracbt. Man

kann dock unmoglidh. das Komplizierte, Vermittelte der

in der Tat zabllose Yorstufen verlangenden Konfiguration

des spateren indiscben Charakters und indischen Da-

seins verkennen. Wie seltsam ware es nun, wenn die

Ausbildung solcb.es Indertums allein in die Periode voi-

der Yedazeit fiele, das Jabrtausend aber oder die Janr-

tausende zwischen Yeda und klassiscber Zeit fur die

Arbeit an dieser Entwicklung annahernd ein Vakuum

bedeuteten, indem eben alles von alters ber fertig da-

gewesen ware.? Das ist so unmoglicb, wie wenn man
'das nomeriscbe Grriechenland dem alexandriniscben oder

dem von Rom beherrscliten Grriecbenland, das Deutscli-

laud der Yolkerwanderung dem Lutbers oder Gbetlxes

gleictsetzen wollte. Vielmebr nocb. unmoglicber : denn

in Indien greift offenbar aufier dem Pafctor der zeit-

lichen Entwicklung mit ganz anderer Macbt als in

Griechenland oder in Deutscbland das Anderswerden

der Basse ein. In der alten Zeit die Arier im Nord-

westen Vorderindiens
,

noch nicht weit von den Ein-

g'angen, durch. die sie in das Land gedrungen sind, die

Brlider, fast nocb die Nacbbara der zaratbustrischen

vielmebr der Zaratbustra entgegenlebenden Arier von

Iran. In der spateren Zeit das durcb die Weiten der

Haibinsel verbreitete Hindutum mit dem immer mebr
sicb abscbwachenden ariscben (Jbarakter, den immer
unaufbaltsamer einfliefienden Stromen von Eingeborenen-

blut, den endlosea Ntiancen des hellfarbigeren uiid des

dunkelfarbigeren, Typus. Wenn irgendwo, so ist es

Her verboten, alte und laeue Zeit kurzweg miteinander
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zu vermischen. Es kann keine grofiere und tiefere Auf-

gabe fur die Indologie geben, als das schrittweise Anders-

werden der Seele, das sicli liier vollzogen hat, aus dem

Anderswerden ihrer Aufierungen herauszulesen. Wer
sich an diese Aufgabe wagt, wird oft genug fehlgreifen,

hoffentlich auch ebenso oft seine Fehlgriffe korrigieren.

Aber was soil werden, wenn in den Forschungskreisen,

die zu solclier Arbeit berufen sind, uberhaupt nicht be-

merkt wird, um was es sicli handelt? Wenn man
von * der Aufgabe ,

an welche alle Kraft zu setzen

ware, durch die Entdeckung, daB die Inder eben im-

mer Inder gewesen sind, sich kurzweg abschneiden

lafit?

Doch die B Vedisclien Studien" berufen sich "auf be-

stimmte Tatsachen. Vor allem heben sie, wie schon

erwahnt wurde, die Sucht nach Gold und das hoch-

entwickelte Hetarentum hervor: zwei ^charakteristische

Zeichen der Zeit", der w weit, zum Teil schon bedenklich

weit vorgeschrittenen Kultur" des Rgveda. Auch ich

habe meine Bedenken, wenn Zinamer unter dem vedischen

Volk etwa wie in dem taciteischen Idealbild der Deut-

schen w eehte Weiblichkeit ,
Zucht und Scham noch in

hohem Grade heiTSchend" fand. Aber em bliihendes

Hetarentum 1
) soil mit dem Oharakter einer altertiim-

J
) Ja "wenn es sicli nicht einfach um naturwuclisige , ge^

legentlich zotige Sinnlichkeit handelte, sondern weitgetriebene

Eaffinements des Hetarenwesens, wie das Kamasastra sie kennt,

ihre Spur im Bgveda zuriickgelasseix batten ! Die psycliologisclien

Finessen auf diesem Gebiet, die Geldner im PururaYas-UrvaaT-

Dialog hat erkennen wollen, scheinen mir doch mehr unter- als

ausg^legt. Und sogar die ganz einfachen, harmlosen Erwahnungen
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lichen Kultur im Widersprucli steken? Freude an Gold

und goldenen Gegenstanden soil allein ein moderner

Zug sein? Mir sckeint, die Verfasser der
ff
Vediscken

Studien", bemiikt das Idyll der kindlicken Vedazeit zu

bekampfen, sckieben Mer ikrerseits allzu unbefangen

einer Kultur, die auf das Pr'adikat der Altertiimlick-

keit Anspruck kaben soil, ein selbstkonstruiertes idylli-

sckes Ausseken zu, gegen das eine vollstandiger in-

formierte kistoriscke Psyckologie recht skeptisch sein

wird.

Ick glaube, dafi wir dock sicberere Mafistabe fiir

das Verhaltnis von Vedazeit und spaterer Zeit besitzen,

als solche zu alien Zeiten denkbaren Ziige. Nur weniges

sei liier angedeutet. Man halte die sprachliclie N'alie

von Veda nnd Avesta wir liaben uns oben mit ilir

'^6^^^**-''^ 35) etwa der Abgescliliffenlieit der

Dialekte der Asokainsckriften (3. Jahrhtindert vor Ohr.)

gegentiber. Oder man vergleiclie einerseits die vedi-

sclien Gotter mit den avestischen Gottern wir kommen

unten kterauf zuriick ,
man vergleiclie den vediscken

Kultus
,

die vedischen Priester und Priesternamen mit

ihren Gegenbildern im Avesta und verfolge dann auf

der anderen Seite, was die Visnu- und Sivaverekrung

des klassiscken Indien aus Gottern und Kultus gemackt

kat, wie da AuBeres und Inneres der Religion sick auf

das tiefste gewandelt kat. Oder man stelle das pkilo-

vou Hetaren sind, wie ick meine, 1m Egyeda -vresentlicbt seltener,

als die Vedischen Studien anneliinen* Der alte Dichter kan

nicht sagen flein schSnes Weib tf

, em geschmtlcktes Weib* y ohne

dafi die Yedisclien Studien darin
flBe2?eiclantingeii der

entdecken.

T

t
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sophierende Denken des Veda etwa den Systemen des

Samkhya, des Nyaya gegeniiber. Oder da die bildende

Kunst der Vedazeit selbst fiir uns yerschollen ist

halte man sich an die altbuddhistisclien Denkmaler und

beobachte, welch weite Entwicklung selbst von dieser ver-

haltnismafiig spaten Epoche aus bis zur definitiven Fest-

stellung der klassii?chen indisclien Kunsttypen sich voll-

zogen bat: man kann sagen eine Entwicklung ahnlich

wie etwa von der Schrift der Asokadenkmaler bis zur

Devanagarischrift
1
). Da sind aufs Geratewobl einige

*) Bei dieser Gelegenheit mochte ich einen Blick auf die Argu-
mentation werJFen, auf Grand deren wirnach Geldner (III, 26) nschon
im Egveda eine Andeutung der Schrift bek^men". Icn schicke vor-

an, dafi das Verb rad, von den Indern durch vikkhana (Einritzen
a
)

unaschrieben, vom Bahnen von Pfaden, dann von Indras Tat in

Bezug auf die Fliisse (III, 33, 6; VII, 49, 1; X, 89, 7) gebraucht
wird: der Gott B erritzt

a
die Fliisse, indem er ihnen durch den

Felsen die Bahn er8ffnet. Nun hat das Wort einigemal Worte
als Objekt, die ^Giiter" u. dgl bedeuten: zu Geldners Belegen
(VI, 61, 6; VII, 62, S; IX, 93, 4) ist hinzuzufugen I, 117, 11;
169, 8; VII, 82, 18; 79, 4 (vgl. aucli I, 116, 7). Was bedeufcet

rad Mer? Geldner sagt: flWarum sollten wir uns nicht uberall
an vilekhana halten? rad kannte dann Her und in ^hnlichen
Stellen ,seh:reiben' = ,gutschreiben, scbriftlich geben^ garantiereu'
bedeuten/ Der Gott, der dem Frommen seine Zuwendungen
schriftlicli gibt! Weil das Wort ri-UKH, das Synonymum von

rad, gern in dem Zeitalter, das die Schrift kannte, vom Schreiben,
d. h. eigentHch dem Einritzen der Schrift (Bfihler, Ind. Paliogr. 5),

gebraucht wurde warum soil nicht rad im Rgveda ebenso ge-
braucht sein? Daniit hatte dann ja unser Wissen vom Alter des

Schriftgebrauchs in Indien eine ebenso rasche wie vollst^ndige

Umwaizung erfahren. Doch sollten vielleicht, ehe wir die neue
Erkenntnis annehmen, einige Fragen noch errogen werden. Ist

es nicht merkwdrdig, daB sonstige Indizien fur dem St&riffegebrauch
der Inder in- so hohem Alter (und noeh in viel jtngerer Zeit)
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der Linien lierausgegriffen, auf denen die Verschiebungen

zwischen den alien und den neuen Zeiten Indiens ihre

Bewegung abzeichnen. Wie ist es denkbar, daJJ die

ganz fehlen? Wie kommt es, daB der Rgveda das Schreiben

immer nur da da aber so haufig erwahnt, wo von der

Gutschrift gottlicher Segnungen zu Gunsten des Frommen die

m
',!

Rede ist? Fiir den Fall, daB sich der freilich nur provisorische
.'' Ansatz Biililers (Ind. Palaogr. 18) von 800 vor Chr. fur Einftthrung

der Schrift in Indien bestatigt, k6nnen wir den Rgveda so weit

herabriicken? Oder bedienten sich die GStter bei ihrer Buch-

fuhrung einer Schrift, die mit der spateren BrahmF nichts zu tun

hatte? Hat man irgendwelchen Grund, die rad-Belege des Rgveda
nicht alle in demselben Sinn zu veretehen? Wenn Indra die

Fliisse radati und wenn er es mit denvdsu, den yunbdho fftiagrnh

tut, wird da etwas ganz Verschiedenes gemeint sein? Hat die

rarf-Tatigkeit des Gottes zum Objekt einnial vdjam (I, 117,11)
und einmal Tdjnya pdnthcitn (V, 10, 1), wird niaht beides ebenao

auf dasselbe hinauslaufen , wie wenn es bald heifit, daB der Gott

die Fliisse, bald daB er den Flussen die Bahn radati ? Wenn
Usas Her rddhah (VII, 79, 4), dort pathdh suvitdya (V, 80, 8)

radvti, soil sie da das eine Mai Wegbahnerin, das andere Mai
Schreiberin sein? Ist es Zufall, daB an der ra^Stelle VII, 79, 4
auch vom Offnen des verschlossenen Felsens die Rede ist? Wie
steht es damit, daB das Wesen, welch.es I, 166, 6 rddati und
rindti palsvd'h, nichts mit Schreiben zu tun hat, vielmehr eine

didytit ist? Ist es nach alledem nicht zutreffend, wenn GraBmann
zu dem Vorstellungskreis , der hier vorliegt, die durch das Verb
trd ausgedruckten Voratellungen vergleicht? GehQrt nicht mit
den Stellen des Rgveda, an denen vom Verb rad Objekte wie
sanim xur&dhah rayim vdjam abhangen, ganz kiarermafien Pane.
Br. XVI, 6, 6 zusaramen, wo von dem Werkzeug die Rede it,
das dem Opfernden ubJiayatah . . . ann&dyam radaty asmne ca l&knd

amusmac ca, und wo dies Werkzeug nicht etwa als Sohreibstift,

sondern als ubJwyatahkmud abhrih (vgl. Laty. VIII, 2, 6; Katy.
XXII, 1, 21) beschrieben wird? Barf die Untersuchung m 'sich

erlassen, diese Anhaltspunkte zu beachten? Darf sie an alledem,
wag der Veda selbst ergibt, kurzweg vortbergehen , um statt

' '

'
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Verb'altnisse der Staats- und Kastenordnungen, des Fa-

milienlebens, der Wirtscbaft nicbt abnliche Bewegungen
durcblaufen batten? GewiB ist richtig ,

dafi wir das

Alte, in der Uberlieferung dunkel und fragmentarisch

Daliegende im Licbt der deutlicber und vollstandiger

erkennbaren sp'ateren Zustande betracbten sollen. Aber

wir baben da nicbt mit der denn docb allzu einfacben

Identifikation des einen und des anderen zu arbeiten.

Die Probleme sind komplizierter. Wir miissen uns durcb

die jiingeren Gebilde dazu fubren lassen, die natiir-

licb nicbt in jedem Fall beantwortbare Frage zu

steUen, wie weit ebendieselben Gebilde oder welcbe

Vorstufen von ibnen in der alten Zeit scbon dagewesen

sind. Den verwiscbten, zerstreuten Spuren, die in den

alten Quellen vorliegen, miissen wir alles entnebmen

lernen, was sie uns lebren konnen. Der vereinzelte Zug
in dem llickenbaften Bilde des Altertums, der uns sonst

nicbtssagend sein wilrde, lafit uns, indem wir ibn in der

spateren Zeit als organiscbes Grlied eines Ganzen wieder-

finden, aucb fur das Altertum das Dasein eines abnlicb

gearteten Ganzen, dort vielleicbt auf alterer Entwick-

lungsstufe, ersobliefien. Neben den Verbaltnissen der

spateren Zeit mtissen dann paraUele aufierindiscbe Ent-

wicklungen dazu beitragen, uns den, Blick zti scbarfen,

uns jene Sobulung zu geben, vermoge deren der Natur-

forscber aus eiaem sparlicben "Cberrest den ganzen Or-

ganismus zu rekonstruieren weiB. Der Versucb, in diesem

dessen mit einem einzigen rascben Willkiirgriff die vedische Gel-

tung von rad nach den spiteren SoMcksalen yon vMikh-vu. be-

stinamen?
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Sinn die Lebensverhaltnisse der Vedazeit zu erforschen,

gehort zum aUergrofiten Teil der Zukunft. Eine Auf-

gabe, die zugleich Kiihnlieit und aufierste Vorsicht ver-

langen wird, einen Blick und eine Hand fahig die Pro-

bleme an scheinbar weit entlegene Punkfce anzukntipfen.

Doch ob auch. von dem grofiten Kpnnen hier andere

als sehr unyollkommene Erfolge erwartet werden diirfen,

ist, wie unsere Quellen nun einmal beschaffen sind,

woH fraglich.



VII

Religion und Mythologie: die vergleicfcende

Mythologie, Bergaigne, die Vedischen Stndien

Der Vediker, der von diesen Untersuclmngen zu

Religion und Mythologie hiniibergeht, gelangt gleichsam
von Arcnipelen zerstreuter Inseln zu einem weit ausge-
dehnten Festland. .

Es ist begreiflich, da8 in unserer Wissenschaft die

Mythologie fruher in den Vordergrund trat als das Kult-

wesen und tiberhaupt die Religion. Der Rgveda lenkte

die Aufmerksamkeit vorwiegend in jene Richtung und
naLm fur sie die Arbeitskrafte in Beschlag. Die Texte,

die iiber das Opfer und verwandte Gegenstande den

entscheidenden Aufscnlufi geben, wurden langsamer be-

kannt, Man ware furs erste auch kaum vorbereitet

gewesen, sie geschicktlicli zu wurdigen.
Ich iiberbHcke nur kurz die Hauptpkasen , welclie

die myihologisclie Porscliung durchlaufen hat.

Zuerst selbstverstandlict Her ganz wie in der Sprach-

forschung Herrschaffc des Vergleichens. Ad, Kukn,
Max Miiller zeigen den Weg. Das indische Gebiet

als solches, in seinen eigenen Grrenzen, seinem eigenen
Wesen. wird nicht allzusenr beacntet; es versctwimmt
iii den uferlosen Weiten indisct-iraniscli-griecliiscli-ita-
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lisch-germanischer Mythologie. Der Veda hat die Auf-

gabe, Materialien fur die Vergleichungen herzugeben

und mit Hilfe der Sanskrit,,wurzeln" den etymologischen

Weg zur Erklarung der Gotternanien und damit der

Gotter zu zeigen. An sich so zuriicktretende Gestalten

wie Saranytl und Sarameya erfreuen sich besonderer

Beachtung, da sie mit Erinys, Hermeias identisch

scheinen. Schnell glaubt man die Probleme bewaltigt

zu haben. Die Gotter sind durchsichtige Verkorperungen
von Naturwesenheiten

; besonders sind sie Machte des

Gewitters und des Lichtes, des Tagesanbruchs.

Langst sind wir in alledem vorsichtiger geworden.
Aber prinzipiell konnen wir die Wege, welche die

Forschung hier versucht hat, nicht als Irrwege be-

zeichnen. Im Etymologisieren ,
im Greifen nach indo-

europaischen Gottern und Mythen, im Vertrauen auf die

tibersetzbarkeit der Sprache des Mythus in Naturan-

^chauung war man unzweifelhaft zu rasch gewesen.
Aber es gibt schliefilich doch auch richtige Etymologien ;

es hat wirkliche indoeuropaische Geister ich meine

auch Gotter und Mythen gegeben, und dafi unter ihnen
f

vergottlichte JSTaturmachte eine Hauptrolle gispielt haben,
wird nach wie vor glaubhaft bleiben. So mufi auch

wer, wie ich, die hier angeschlagene Ader ftir weniger ,

j

reich halt, als sie geschienen hatte und als vielleicht

andere Adern. in der Tat sind
, es doch als notwendig

anerkennen, daJS die Ausbeutung jener auch heut noch ^

wie in den feinsinnigen Forschungen v. Schroeders
und Henrys immer wieder versucht wird.

*

Fiirs erste aber sehen wir in unserer Wissenschaft

das Bedtirfnis erwachen, das in der vergleichenden
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Mythenforschung Kuhns nicht zu seinem Recht gekom-
men war, den mythologischen Vorstellungsschatz des

Veda selbst im vollen Zusammenhang zu durchforschen

und die Fingerzeige dafur zu entdecken, wie dies Chaos

zu ordnen w'are.

Hier ahnlich wie in der Wortforschung ist es zu-

nachst Bergaigne, der neue Wege sucht. Er ent-

sagt den Blicken auf Homer und Edda, urn sich streng

im Rgveda einzuschliefien. Wie er bei der Beschaftigung

mit dem vedischen Lexikon darauf dringt, daB dieselbe

Bedeutung alien Belegstellen eines Wortes Geniige tun

soil, ganz so versuchfc er die bunte vediscte Mythologie

auf ein einfaches, in wenigen Formeln ausdruckbares

System zuruckzufiihren. Man sieht im voraus, daB die-

selb Tendenz, die dort gesunde, wichtige Resultate er-

gibt, hier bei dem vollig anders gearteten Problem irre-

fiihren muB.

Von seinen Vorgangern iibernimmt Bergaigne den

Glauben daran, dafi die Naturvorgange, um die es sich

bestandig im Veda handelt, Sonnenaufgang und Gre-

witter siud. Er fugt den Satz Hnzu, daB diese Vor-

gange des Himiuels und Luftreichs ihr GegenbUd auf

der Erde im Kultus haben, im Opfer, fur dessen Er-

kenntnis er sich einstweilen mit den sehr allgemeinen,

unbestimmten Angaben des Rgveda begnugt. NUE baut

er ein streng symmetrisches Fachwerk auf. Da sind

die mannliche Wesenheit und die weiblichen Wesen-

heiten amHimmel: Sonne und Morgenroten ; maanHohe

und weibliche Wesenheiten im Luftreich: der Blitz und

die Wasser des Regens; auf der Erde: das Opferfeuer

und die Darbringungen oder Gebete. Dies sind die
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wahrhaft wirksamen Machte des Vedaglaubens. Die
himmhschen, atmospharischen , irdischen entspreehen
emander, identifizieren sich

miteinander, sind im Grunde
nur verschiedene Gestalten derselben Wesenheit In
festen Formeln dnickfc sich das

gegenseitige Verhaltnis
der Glieder des Schemas aus. Die GOtter sind die
Masken, Muter denen in Wanrheit jene Machte er-
schemen; Zwischen Erscheinung und Wesen spielt die
bizarre Rhetorik der Vedadichter hin und her Bei
vielen richtigen Bh'cken im einzejnen doch im ganzen ein
grofier Pehlschlag. Der Instinkt fiir

reKgionsgeschicht-
licne, rehgionspsychologische Wahrheit fehlt So bleibend
die Verdienste des groBen franzosischen Forschers urn
die

Feststellung des vedischen Wortsinns sind, so schnell
sind mat Eectt seine algebraischen Ausdrtlcke for die
redischen Ideen vergessen worden.

Die
Untersuchungen fiber die

Vedamythologie haben
sich begreiflicherweise grofienteils in genauer Entspre-
chung mit der vedischen

Wortphilologie entwickelt:
hier wie dort sind dieselben wissenschaftHchen Kon-
steUationen mafigebend, im ganzen auch dieselben Per-
sonhchkeiten. So wirkt nun die in der Exegese ein-
seteende speech indische Stromung auch auf die
Mythologie. Die Redischen Studien" >) sprechenes aus, dafi auch diese ,nach unten" - an das Spa-tere Indien -

^anzuscHiefien und von den indogermani-

Neben den .Vedischen Studien" die
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schen Theorien zu befreien 1st". ^Die ganze rgvedische

Mythologie nimmt fur uns ein rein indisclies Greprage
an. Sie lost sich auf in eine erdriiekende Fiille ein-

zelner Gotter-, Helden-
.

und Heiligen-Geschichten/
Diese mttssen von den Vorstellungen der klassischen

Zeit und yon de;r heutigen indischen Voltsreligion aus

erforscht werden, Wollen wir das Wesen der Asyin,
der beiden oft mit den Dioskuren identifizierten reisigen

Gotterjtinglinge yerstehen, so haben wir uns an indische

Grewahrsmanner zu lialten, die uns erzatlen, dafi sie

zwei wohltatige K5nige waren, wDxre WoHtaten be-

standen in Heilungen und Wundern, Sie sind die indi-

schen Notheiligen. Irgend eine sichtbare Erscheinung
am Himmel reprasentieren sie niclit. Die Asyinsage ist

durchaus indische Heroensage" womit die Frage er-

ledigt, die Tiir zugesclilagen ist. Darstellungen wie die

der heutigen Volksreligion der Provinz Berar yon Sir

A. LyaiU soEen dem Vediker das Auge (Jffnen; fast aEe

des iort lebenden Glbte - so das Hervpr-

you Gdttern am Ver^lorbeneii - werden im

M40rgeftindea. Man rfeeunt in alledem deui-

]$&j$tiQ^^ wit
1

BclM^n'fftfltor''; m:'

di$feli Bfe(|ieE
ial|

'b^ :te0^^ ttbar-

seken der^Enfete

zynsclLen antifeem ArieAuin iiad UK||je^em

anderseits die IJnfee3rs^

Teda mit Aufierindisekem, v?ot alemi der ea^em T6r-

atffceEen ^dUetif :

bj^ibt
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e

werden miifite, unbeachtet l
) : ganz so wie in der Wort-

forsclmng der w Vedisclien Studien" liber den Kommen-

tarerklarungen oft die Indizien, welche die Texte selbst

bieten, iibersehen werden. Weiter fallt in die Augen,
wie Her eine an sicli begreiflicke ,

aber mit einer ge-
wissen Hitzigkeit viel zu weit getriebene Reaktion gegen
die hergebrachten Annakmen von Naturgottheiten und

in Verbindung damit die VorKebe fiir die euhemeristische

Schule der indischen Erklarer zu einer Betrachtungs-
weise vediscber Gotter fulirt, welche selbst deutliche

Spuren ihrer Naturbedeutung sich entgelien laBt. In

dieser nicht etwa nur fiir ein bestimmtes Stadium der

Untersuchung, sondern ein fur allemal vollzogenen Ein-

sclilieBung in die Grenzen Indiens, in der Vermauerung
aller Pforten, die nicht zur klassiselien Sanskritliteratur,

zur einbeimisclien indisclien Gelelirsanikeit, zur Neuzeit

Indiens fiiliren, nehmen diese Forschungen einen Charak-

ter selbstgewollter Engheit an. Wer lange auf sie Mn-

sietit, wird yon einer Art Heimweh. nacL. den grofien

Traumen Max Miillers befallen. Es waren Traume, aber

wie gingen sie ins Weite!

2
) Als Beispiel nenne ich Pischels Erklanmg des vedischen

Varnna als Meergott wegen seines spateren Weseiis, G8tt. GeL
Anz. 1895, 448 f. ; s. dazu meine Bemerkungen Zeitschr. D. Morg.
Ges. 50, 55 ff. und die Hillebrandts, Vedische Mythologie IT, 10;

IH, 13.
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ffillebrandt und der Verfasser dieser Schrift,

Zultus, Zauberwesen. Ethnologisclies

Anders gerichtet als die mytliologisclien Bestrebungen
der w Vedisclien Studien" waren die gleichzeitig daneben

bergehenden Hillebrandts und meine eigenen. Bei-

den ist die Ausdehnung der Untersuchung auf die Ver-

haltnisse des Kultus wesentlich, Sclion bei Bergaigne
sind wir der Heranziehung des Kultus begegnet, Aber

bei ibm erscMen er, allein auf Grund der Egvedakymnen
betraclitet, blafi und schematisch.. Hier muB davon ge-

sprochen werden, wie wir Koiikreteres aber sein Aus-

seben, Tieferes iiber seinen Sinn erfakren taben*

Von den grofien, nait allem sakrifikalen Pomp aus-

gestatteten Opfem an den beiligen drei Feuem gibt vor

allem der Yajuryeda, der ,Veda der Opferspriiche" ein

Bild, dann die Literatur der jiingeren vedisclien Ritual-

texte, der Brahunana und Sutra. Die uniiberselibare

Masse dieser groJBeten, Heinen, dlerHeinsten Riten und

Hturgiscken Ktoste oder KUnsteleien wurde allmablicli

durcb die unermtldliclie G-eduld Albr. Webers, dann

fttr bestimmte Opfer mit mehr Detail durcli Hille-

brandt (Neu- und Vollmondsopfer) und Schwab (Tier-
Old enb er g , Vedaforsdmng 5



66 Religion und Mythologie, Fortsetzung

opfer) zu Tage gefordert
1
). Interessante Beschreibungen

eines Augenzeugen indischer Opfer M. Haugs
kamen dazu. Vorlaufig aber war das alles nicht viel

mehr als eine Masse unverstandlicher Hieroglyphen.

Auf die Erkenntnis des Denkens und Fiihlens, das sick

in jenes Grewand kleidete, verzichtete man. Oder man
fand sicli allzu billig mit dem Problem ab, indem man
in den vediscken Opferordnungen nur w Spekulationen

einer mtifiigen Priesterschaft sail, die zur Befestigung
ihrer Herrschaft das Leben des Hindu mit einer Kette

von Zeremonien umgab, die seinen Greist in Knecht-

scliaft liielten"
2
). Dafi damit die Tiefe der Frage

nicht ausgeschopft" war, mufite jedem historisch Den-

kenden klar sein. Und so ergab denn die fortgesetzte

Untersuclmng in der Tat den Erfolg, dessen Erreich-

barkeit bei der Ftille der verftigbaren MateriaKen kaum
jzweifelhaft sein konnte : immer mehr fingen die bizarreh

Grestaltungen des vedischen Kultus an , ihren Sinn zu

enthtillen. Bald liefien sie, direkt betrachtet und mit-

einander verglichen, sich entratseln. Bald erwiesen sick

die Deutungen, welche die alien Bitualtezte gaben, als

vertrauenswert. Oder die Vergleickung des antik-klassi-

schen, des alttestamentlichen Kultwesens ftthrte auf die

rechte Spur. Besonders wichtige Aufschlttsse aber lieferte^

eine Wissenschaft
, deren Einwirkung auf die Veda-

*) Zuletzt 1st das ganze G-ebiet von Hillebrandt in seinem
h(5chst dankenswerten Buch 8Eitual-Literatnr. Yedische Opfer
und Zauber" (1897. In Biihlers GrundriB der indo-amchen PMlo-

logie) dargestellt worden.
2
) Mit diesen Worten wird die in Rede stefaende Amffassungs-

we^ise von Hillebrandt charakterisiert.
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forschung dieser mit einem Sclilage neue, weite Hori-

zonte eroffnete: die junge Wissenschaft der Volker-

kunde.

Die glanzenden Untersucliungen von Forschern wie

Tylor, Wilken, Lang, Frazer wir durfen auch

Mannhardt nicht vergessen waren fiir uns gerade

zur rechten Zeit gekommen. Auch wir mufiten, wie

Grazisten und Semitisten schon den Anfang dazu ge-

macht hatten, uns mit ihren grundlegenden Ergebnissen

auseinandersetzen. Was sie uns lekrten, war, unter

den Schopfungen toherer Kulturen die breite und tiefe

Grundlage niedriger, niedrigster Vorstellungen und Gre-

brauclie erkennen, die aus der VorgescMclite jener

Kulturen, im wesentlichen iiberall identisch, sich er-

lialten haben und bei Volkern von entsprechend nied-

rigem Kulturniveau
,
auch hier iiber die Erde hin im

wesentlichen identisch, noch heute beobachtet werden *).

So findet im Vedakultus gerade das, was vorher am
schwersten zu verstehen war, seine Erklarung : das bizarr

Fremdartige, das sich als Uberlebsel aus entlegener Ver-

gangenheit bewahrt hat und Mar wird, indem es ge-

lingt, die Vorstellungen jener Vergangenheit in ihren

natfirlichen, vollen Zusammenhang zu stellen.

Am direktesten und intensivsten konnte sich freilich

die lichtbringende Kraft der Yolkerkunde nicht an dem

vorher erwahnten hoheren Kultus, dem Kultus der drei

Opferfeuer, bew'ahren, Zunachst kam hier, wie das in

*) Ich habe iiber diese Sachlage, die ich Her nur kurz be-

nihre, an anderem Ort eingehender gesprochen: s. BAus Indien

und Iran" S. 55 ff.; Deutsche Rundschau, November 1904, S. 252 f;
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der Natur der Sache lag, besonders der niedere Kultus

in Betracht, die Riten des hauslichen, taglichen Lebens,

Zauber und Aberglaube aller Art. Eifriger als friilier

wurde jetzt der Atharvaveda, die Sammlung der Zauber-

lieder und Beschworungen ,
saint den zugehorigen ri-

tuellen Gebrauchsanweisungen durchforscht *) ; ebenso die

Grrhyasutra, die We'rke iiber die h'auslichen
, mit einem

Opferfeuer yollzogenen Zeremonien, iiber Hochzeit und

Begrabnis, iiber die Weilmngen fiir die schwangere

Mutter, das Kind, den Jiingling, fiir Haus, Herde, Acker.

IcL. versuchte in meiner nReligion des Veda* (1894)
die Volkerkunde fiir das Verstandnis dieser Riten frucht-

bar zu maclien. Es gelang, glaube icli, zu zeigen, wie

hinter dem vediscken Priester
, der iiber solchen Ver-

riclxtungen waltet, immer wieder der halbwflde Medizin-

mann zum Vorschein kommk Die vedisclien Bestatfcungs-

und Trauerriten stellten sich zum grofien Teil neben Ge-

brSuche von Wilden und Halbwilden, die auf der Angst
vor den vom Toten her drohenden Grefahren beruhen.

Das TJpanayana, die Einfiihrung des Knaben beim Lehrer,
erwies sich ate ein dem altindischen Schulwesen und
Schulwissen angepafites Exemplar der iiber die Brde
tin verbreiteten Jiinglingsweihe.

Als C aland sein ^Altindisclies ZauberrituaF (t)"ber-

setzung der Hauptteile des Atharvaveda-Rituals. 1900)

*) Ich kann die auf diesen Veda gerichteten Arbeiten nidhit

beriHiren, ohne der
AfcJhLarvaveda-tJberseteung zu gedeukea, mit

der eben jetzt die Wissenscliaffc von Amerika aus bes^lieiikt
wird: der groB angelegten Arbeit Whitneys, die nacE des$en

Hingang in demselben grofien Stil von Lanman vollendet wor-
den 1st.
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yeroffentlichte*
,

durfte er ausspreclien , dafi man, wenn

man die eigentiimlich indischen Kunstausdriicke weg-

lafit, ,,fast meinen konnte, das Zauberbuch des einen

oder anderen nordamerikanischen Rothautstammes vor

sich zu sehen". Und indem er im Detail das Zauber-

wesen der Cherokee-Indianer mit dem vedischen paralleli-

sierte, lieferte er wie "ahnlich sclion fruher in seinen

Untersuchungen iiber die altindischen Totengebrauche

den erfreulichsten Beitrag zur Erftillung seiner Forde-

rung, dafi M der Pliilologe eigentlich zugleicli Ethnologe,

der Ethnologe zugleicb. Phdlologe sein soil, will er die

rituellen Texte wtirdigen". Wer diese beiden Qualifika-

tionen in sich. vereint, wird in der Tat die Materialien

so reiclilialtig und ilir Verstandnis grofienteils so nalie-

liegend finden, da6 etwas wie eine Formenlelire dieser

religiosen oder quasireligiosen Gebilde wolil erreichbar

scheinen wird.

Nicht ganz in demselben Mafie warf die Ethnologie

ihr Licht auf den grofien, vorneb.men Kult der drei

Opferfeuer. Aber sie war dock auch. fiir ilin an Auf-

scKltissen reich. 1st er auci. von reiferen Anschauungen

durchdrungen ,
von liSlierer priesterliclier Runst ausge-

staltet, so hangt er dock schliefiKcli immer noch eng

genug mit jenen niederen Stufen zusammen. Und er

hat genug Elemente, die ihnen direkt angehoren und

ihren Typus zeigen, als Zutaten zu seinen grofien Opfern

in sich aufgenommen. Ich erinnere etwa an die Diksa,

d. k die Weikung dessen, der daran geht, das grofie

Somaopfer zu veranstalten: eia Ritus, den wir rich.tig

nur verstehen, ,,wenn wir den Vollzieher dieser Weihe,

der hungernd und wachend, stammelnde Sprache redend,
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in das Antilopenfell gehiillt neben denT damonenver-

sclieuclienden Zauberfeuer sitzt, den der Etbnologie so

wohlbekannten Typen der wilden Zauberpriester, welche

durch. Kasteiungen Besessenheit zu erreichen suchen,

vergleichen"
1
).

Man sieht, wie das BUd des Kultus, wenn wir uns

dieser Hilfsmittel bedienen, an Plastik gewinnt. TTr-

altes L.ebt sich von Jiingerem ab
;
in Erscheinungen, die

sozusagen alle auf derselben Ebene zu liegen schienen,

tritt die dritte Dimension hinein, die geschichtliche

Tiefendimension. Wir lernen, daB die G-ebilde der weiter

zuriickliegenden Regionen nicht mit denselben Ma6
staben gemessen werden konnen wie die des Vorder-

grundes. Mefibar aber werden uns aucb. jene.

Meine ,,EeHgion des Veda* 407.
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Religion und Mythologie,

Fortsetzung: Ergebnisse iiber die Methode

Zuriick yon den Problemeu des Kultus und denen

der Ethnologie, in welche jene mtinden, zu den mytlio-

logischen Forsclmngen. IcL. versuclie zu zeigen, welehe

Situation sich fur sie meiner tTberzeugung nach. aus den

dargestellten Yerhaltnissen ergibt.

Die TJntrennbarkeit mythologisclier und kultisclier

Verhaltnisse fallt selbstverstandlich da besonders in die

Augen, wo es sicli um Gottlieiten handelt, die ihrer

Natur nach yorwiegend auf dem Opferplatz ihre Heimat

liaben
,
wie Agni ,

das Feuer
,

insondeiieit das Opfer-

feuer, oder Soma, der berauscliende Opfertrank. Bei

dem exkliisiv priesterliclien Oharakter der rgvedischen

Vorstellumgswelt treten Falle dieser Art stark herYor.

Aber auch. bei den meisten anderen G-ottteiten pflegt

in irgend einer Weise ihre Rolle im Kultus fiir die

Auffassung ikres Wesens ins Gewickt zu fallen, ware
1 es aucli nur, um bestimmte, der sie Yerherrliclienden

T Poesie entnehmbare Ztige anderen solchen Ztigen gegen-
: iiber als besonders wesentUch kervorzubLeben: dena natiir-
i

'

.

lich wird die massivere, konserYatiYere Gestaltung des

nickt so leiclit wie oft die Poesie das von
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alters her Wesentliche unter neu herzustromenden Phan-

tasiespielen verschiitten. DaB das reisige Gotterpaar

der Asvin am friihen Morgen seine Macht entfaltet, dafi

Rudras Nahe schreckensvoll 1st, sagen uns die Hymnen

auch, aber ihr voiles Gewicht empfangen diese Ztige

doch erst aus dem Ritual.

Und weiter liefert oft aufier dem Kultbilde oder

neben ihm, nait ihm sich yereinigend die Etnnologie

dem Mythologen so gut wie dem Erforscher des Kultus

wesentliche, vielleicht gar entscheidende Aufklarungen.

Wenn durch anderweitige Betrachtungen der unheim-

licte Charakter des Gottes Varuna feststeht und ferner

seine Entwicklung aus einem Mondgott wahrscheinlieh

wird, wenn der Kultus das durch. die schwarze Farbe

seiner Opfertiere gegeniiber den weifien des Sonnen-

gottes Mitra bestatigt, so zeigt die* Ethnologic-.auf

die Genesis dieser Vorstellungen in vorgescMchtliclier

Vergangenlieit hin, auf den grausigen, im Finstern sein

Werk treibenden, bestandig sein Aussehen wandelnden

Zauberer Mond, boser, gefahrlicher , machtiger als das

Sonnenwesen. Besonders sind es naturlich wie wir

!|
es entsprechend beim hausKchen und dem Zauberkult

1

gegeniiber dem hoheren Opferwesen fanden die nie-

deren SpMren der Geisterwelt, in denen der aufklarende

Einflufi der Ethnologie der Vedaforschung zu gute kommt.

Unholde aller Art oder Wesen wie die Wald- und Baum-

geister werden durch die Ethnologie an den rechten Ort

gestellt oder dem rechten Ort n'aher gebracht ; such die

Gottertiere oder tierischen Gotter, gleichviel wie man
etwa iiber die im Veda mdgHcherweise zu yermutenden

Spuren fernvergangene^r totemistischer AnschauuBgen tor-
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teilen mag. Ebenso die Seelen der Verstorbenen, deren

altes, der Vedaanschauung zu Grunde liegendes, teil-

weise freilicli auch von ihr iiberwundenes Bild zunactst

durch. den Ritenkreis des vedisclien Seelenkults aufge-

hellt, dann durcli die Ethnologie in den Zusammenliang

allverbreiteter, primitivster Vorstellungskreise eingeord-

net wird.

Man wolle, wenn ich Mer auf die aus der macli-

tigen Fulle volkerkundKchen Wissens zu gewinnenden

Aufschlusse liindeute, dies nicht mifiverstelien. Wer sioh

jener, ich darf sagen unerwarteten
,
den alten Anblick

vieler Probleme durchaus umgestaltenden Erkenntnisse

freut, mufi darum nicht dem Verdacht unterliegen, als

rede er einer VernacHassigung der in engerer Sphare

sich bewegenden, in gewissem Sinne bescheideneren

Forschungsmethoden das Wort. Die Falle felilen niclit,

sie bilden viehnetx die Uberzalil, in denen wir irgend

eine mythologisclie Vorstellung des Veda nicht bis in

jene universelle Weite und fernste Vergangenheit ver-

folgen konnen. Bisweilen gelangen wir nur etwa bis

zur indoeuropaischen Periode zuriick und haben allein

auf indoeuropaisclieni Gebiet die Materialien zu suchen,

welche den yedischen Tatbestand aufMaren helfen. Zahl-

reicter und gesicherter sind dann liier ganz wie auf

sprachlicliem Gebiet die Vergleichungen, die bis zu

den Indoiraniern zurtickreiclien : es sei an Yama und

Vivasvant, an Vrtrahan und Soma erinnert, an Mitrat

den als ursprftngliclien Sonnengott zu erweisen fast nur

der Mitkra der Iranier uns die Moglicbkeit gibt; ich

meinerseits glaube auch, wie Rotk und Darmesteter

eiost geglaubt haben, dafi der ganze Kreis der Aditya-
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goiter in engstem Zusammenliang mit den avestischen

Amesaspenta stelit (oder vielmehr mit jenen prahistori-

schen Gottern der Iranier , die im Zarathustraglauben

die Gestalt der Amesaspenta annahmen) und sich mit

diesen wechselseitig beleuchtet. SchlieBlich aber mufi

dann iiber den verschiedenartigen Fallen, in denen die

vedische Mythologie durcli aufierindische Parallelen an

altere Vorstufen angeschlossen wird, natiirlich der Pall

nicht nur nicht vergessen, sondern als ein wichtigster in

den Vordergrund gestellt werden, dafi alle solche Ver-

gleichungen versagen und die zu erforschende Vorstellung

allein innerhalb des B/ahmens der indischen Welt vor

uns stelit. Werfen wir es anderen als Einseitigkeit vor,

dafi sie den iiber Indien Binausgelienden Zusammen-

hangen nicht die gebiilirende Beachtung schenken, so

Haben wir aUe Ursache uns zu htiten, daB wir unser-

seits nicht in der entgegengesetzten Richtung irren.

Mengen von Grottergestalten und Mythen des Veda sind

fur uns und gewifi zum grofien Teil auch in Wirklich-

keit indisch, nur indisch. Und wo eine vorindische

Glrundlage erkannt werden kann, hat sich iiber diese

doch meist eine Schicht von Vorstellungen gelagert, die

wiederum indisch, nur indisch sind. Es kommt dem

Indologen nicht zu, iiber diese Schicht hinwegzusehen,
weil sie nicht die alteste ist. Er muB die vedische
Gr5tter- und Mythenwelt herausarbeiten in jeder Einzel-

heit und in ihrem alle Einzelheiten in richtiger Pro-

portion zusammenschlieBenden Gesamtbilde, das &rofie

als grofi, das Heine als Idein, die Regel als Regel, die

Ausnahme als Ausnahme. Dafiir ist so trivial das

fclmgt, so notwendig mufi es gesagt werden unsere
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grofie Quelle'weder das w Grolden Bough." noch Homer
noch auf der anderen Seite das Mahabharata , sondern

der Veda. Die Formen und Farben des vedischen Gre-

dankens, alle ihre Niiancen miissen wir aus der oft so

dunkeln Sprache der Texte aus dieser Sprache, die

nicht selten eben dunkel sein will herauslesen. Dann
werden wir die Vedagotter und Yedamythen weder

als indoeuropaisch noch als klassiscli-indiscli erfinden.

Sondern wir werden den vedischen Glauben da stehen

sehen, wo er wirklich gestanden hat: in der Mitte

zwiscben den vorindischen Zeiten, in die er tausend

Wurzeln hinabsendet, und den Zeiten der Epen, Manus,

Kalidasas, deren Vorstellungswelten zum grofien Teil in

seinem vom Standpunkt jener aus gesehen tief alter-

tiimliclien Boden wurzeln.

Habe ich. in diesen Satzen die Richtung religions-

geschichtlicher und mythologisclier Vedaibrschung be-

zeiclinet, die mir als die gesunde erscheint, so bin ich,

glaube ich, berechtigt hinzuzufugen ,
dafi auch die Ar-

beiten Hillebrandt s im ganzen dieser Richtung nicht

fern stehen. Im einzelnen, sozusagen im Ausrechnen

der ffleichungen, die wir zu losen haben, gehen seine

Wege und die meinigen meist auseinander. Oft genug

erscheint dem einen als wesentlich, was der andere nur

als nebensachHch und zufaUig anerkennen kann: ich

komme auf diese Differenzen noch zurtick. Aber im

Prinzip herrscht zwischen ihm und mir Ubereinstimmung
in der Richtung auf die Heranziehung der Verhaltnisse

des Kultus, in der bei ihm vieUeicht mehr theoretisch

bleibenden, aber doch Har arusgesprochenen Aner-

kenuung des Rechts der ethnologischen Betrachtungs-
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weise, in dem Bemiihen, den Veda in erster Linie aus

sich. selbst zu verstehen, in der Ablekaung seiner allzu

nahen Heranriickung an die spateren Zeiten und dem

Bestreben, vielmehr seiner Stellung in der Mitte zwischen

vorindischer und klassisdi-indischer Periode gerecht zu

werden. Weisen solche t^bereinstimmungen zwischen

zwei von verscHedenen Ausgangspunkten herkommenden,

getrennt vorgehenden Arbeitern darauf kin, dafi wir uns

Her, unter tlberwindung alter Einseitigkeiten , einer

haltbaren, Zukunft versprechenden Betrachtungsweise zu

nahern beginnen?
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Prinzipienfragen. Naturgotter und afostrakte

Hotter. Die nrsprimgliclieE und die seknndaren

Elemente der Vorstellungskomplexe. Brhaspati

und brahman

Die Untersuckung der vediscken Mytkologeme mit

ikren prahistorisclien Vorstufen und ihrer nachvedisclieii

Weiterentwicklung lauft bestandig in Prinzipienfragen

aus. Das erscliwert sie, aber gibt ihr gesteigerten Reiz

und Bedeutung.

Es kandelt sick Tor allem urn das Verkaltnis der

myihologisclien Gebilde zu ibrer Naturgrundlage und

den sonstigen Anschauungsgebieten , aus denen sie er-^

wacksen siiad.

Die altere Forsckung neigte Tielfack dazu, mit an-

nakemder AussckliefiKckkeit in den G*6ttern Naturwesen-

keiten zu erkennen. Ja jedem Zug, den die Mytken

von iknen berickten, fand sie die direkte Widerspiegelung

eines Naturverkaltnisses oder Naturvorgangs. TJm welcke

Naturmackt es sick im einzelnen Pall kandelt, glaubte

sie, wie sckon beriikrt wurde t in der Eegel aus der

Etymologie der mytkologiscken Namen kerauslesen zu

kdnnen*
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Langst haben wir einsehen gelernt, dafi das Problem

so einfach nicht ist. Zwischen das Naturbild sofern

iiberhaupt ein solches zu Grrunde liegt und sein

mythologisch.es Abbild haben sich oft mannigfaltige und

komplizierte Vorgange eingeschoben, deren Bedeutung
im Fortschritt unserer Arbeiten immer starker hervor-

trat: Veranderungen in den Proportionen der einzelnen

Vorstellungselemente, Verblassen und Verschwinden sol-

cher Elemente, Anfliegen oder Angezogenwerden neuer

Elemente von auBen her, Sichfullen alter, leer gewor-
dener Vorstellungsformen mit neuem Inhalt. So schwacht

sich die Wiedererkennbarkeit der Naturvorlage in dem
Abbilde ab oder sie geht verloren. Die UngewiBheiten

aber, die so entstehen, warden weiter dadurch gesteigert,

dafi die Frage nicht abgewiesen werden kann, ob neben

der Natur, neben Sonne, Mond, Feuer, Sturm nicht

noch in ganz anderem Umfang, als viele der alteren

Forscher gelten liefien, sonstige Vorstellungssph'aren fiir

das Suchen nach dem Ursprung mythologischer Grebilde

in Betracht kommen. Ich denke hier nicht so sehr an

den Seelenglauben: bei diesem sollte man vielleicht

fragen, ob er nicht im Grrunde doch nur ein besonders

geartetes Gebiet des Naturglaubens darstellt. Vielmehr
kommt vor allem die gottliche Representation gewisser

Spharen und Typen des Handelns oder der Existent

(Grott Schopfer, Gott Antreiber, Herr der Nachkommen-
schaft, Herr des Zaubers u. dgl.) in Betracht 1

). Er-
kennen wir nun Gottheiten dieser Art im Prinzip ati,

a
) Daneben dam soleHe vergStterte AbstrakMoneii wie Liebe,

HaB, Scli8nlieit. Von diesen darf hier abgesehen werden.
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so ist welter Mar, dafl der eben beriihrte Vorgang des

Herantretens frernder Elemente ihnen Ziige aufheften

konnte, die an sich Naturgottheiten angehoren, und um-

gekelirt: so dafi im einzelnen Fall die Deutung den

allerernstlichsten , vielleiclit unlosbaren Schwierigkeiten

unterliegen wird.

Veranschaulichen wir
,
welche Wege unserer tlber-

zeugung nach die Forschung bei der Behandlung dieser

Probleme einznsclilagen hat.

Beginnen wir mit jenen Grottheiten
, M die einen in

gewisser Weise Tatigen bedeuten" (Hillebrandt) und

ahnlichen mythologischen Wesenheiten. Ich meine, da6

ihre Existenz unmoglich. in Abrede gestellt werden kann.

Ich erinnere anllseners Ausfiihrungen
1

) iiber romische,

litauische u. a. Grdtter solcher Art; von vornherein ist

es unwahrscheinlich, daB der reich und bunt entwickelten

vedischen Grotterwelt dieser uralte
2
) Tjpus gefehlt haben

sollte. Das Bediirfnis, zur Sicherung aller moglichen

Arten des Geschehens, zum Schutz aller Formen mensch-

Hchen Tuns solche Grotter anrufen zu konnen, war doch

auch im vedischen Indien lebendig, Und schon der

Name vieler altindischer Grotter charakterisiert sie ja als

Herher gehorig: ich erwahnte den Grott Schopfer, den

Grott Antreiber, neben denen ein Grott Schiitzer, ein Grott

Halter, ein Grott Ftihrer u. s. w. steht. Nun warnt mam

uns freilich davor, 'der Etymologie der Grotternamen bei

x
) Iii seiner schonen Schrift w Gr6ttern.amen

K
.

2
) Yoraussetzung ffir die EHdung

1 dieses Typus wird^ beilaufig

bemerkt, offenbar sein, daB innerhalb der menschlichen G-esell-

^afc deb DifEerenzierangen derart gebildet baben, daB A nnd B
ihre gewobnbeitsmafiig gesonderten Funktionen austiben.



der Entscbeidung mytbologiscber Fragen Einflufi einzu-

raumen T
). Die Warnung ist berecbtigt, wo es sicb um

Etymologien wie Varuna = o&pavdc bandelt : die ist eben

ganz unsiclier oder vielmebr ganz unwabrscbeinlicb ; sie

konnte allerbocbstens durcb Varurias Himmelsnatur

liefie sicli diese glaublicb. macben einigermaBen ge-

sttitzt werden, nicbt aber dieser selbst zur Sttitze dienen.

Wenn man indessen absolut deutliche Worte vor sicht

hat, etwa gar in ganzen Eeihen gleicbartiger Bildungen,

Kegt die Sacbe docb anders. Wie Gott Agni schon

durcb seinen Namen mit abschliefiender Sicherheit als

das vergottlicbte Feuer erwiesen wird, reicben die Namen

Tratar und Savitar durchaus bin, uns au einen Q-ott

Scbiitzer, einen Grott Antreiber schUefien zu lassen. Und

die Analyse der an jene Namen geknfipften Vorstellungs-

massen best'atigt, wie nielit anders erwartet werden.

kann, diese Auffassung vollauf 2
). Da liegen nicbt se-

kundare Yerselbstandigungen vor etwa anf Grrund eines

wlndra Scktitzer"
, w Surya Antreiber *, sondern der

Sckiitzer ist von Haus aus nur der Scbiitzer, wie in

Griecbenland Eubuleus weder Pluton nocli Zeus nock

sonst ein anderer ist als eben Eubuleus (so Furtwang-

ler) : icb erinnere an IJseners iiberzeugende Ausftibrungeu

iiber den Gegenstand
s
) ,

denen zu vertrauen man

*) HiUebrandt, Ved. Mythologie II, 19,
2
) l?ar den wicMgsten der betrefifenden PHlle, den de0

tar, habe ich das ZBMO. 1, 473 ff. zu erweiseti verEucbi Auf
HHlebrandts (Yed. Mjtb. HI, 113 ff.) Einwendungen aatworfce ioh

demnachst (ZDMG-. 59),

*) Gdtternamen 216 ff. ; gegext die Anwendbarkeit seiaer Be-

traehtongsweise auf dea Veda xdcht iiberzeogeud
Ved. Myth. II, 66; HE, 227,



Religion und Mythologie, Fortsetzung 81

durch das Gesetz dor Entwicklung, welche vom Kon-

kreten zum Abstrakten . . . fuhrt" x
) keineswegs hindern

lassen darf. Dies Gesetz 1st selbst etwas allzu Ab-

straktes, Schematisches ; die Wirklichkeit will nach sich

beurteilt werden, nicht nach dem, was wir auf Grund

einer solclien Formel von ihr verlangen mochten.

Icli freue mich, in der Anerkennung yon Gottheiten

des hier erorterten Typus, wenigstens dem Prinzip nach,

mich in TJbereinstimmung mit Hillebrandt 2
) zu befinden.

Preilich erstreckt sich auch hier diese tTbereinstimmung

nicat auf die konkrete Durcnfiihrung des Prinzips. Tiir

Hillebrandt sind gerade die bedeutendsten der Gott-

heiten, welche durch ihre Namen jener Sphare zuge-

wiesen werden, in der Tat doch Naturgotter. Savitar

der ^Antreiber" ist ihm ein Sonnengott, Brhaspati der

MHerr des Zauberworts" ein Mondgott. Hillebrandt

klagt einmal 3
) selbst dartiber, dafi seine TJntersuchungen

ihn gegen seinen Wunsch immer wieder zw'angen, in

vielen vedischen Gottern ledigHch mythologische Syn-

onyma zu sehen. Ich glaube, was diesen tJberflufi an

Sonnen- und Mondgottern anlangt, daB Hillebrandt die

betreffenden Geister dock nur deshalb nicht los wird,

weil er, sie selbst gerufen tat. Die aus *der alteren

Periode der Forschung uberkommene Gewohnung des

bestandigen Hinblickens auf Sonne, Mond u. dgl. macht

befangen. Man verlernt geradeaus zu sehen und es

hinzunehmen, daB der nHerr des Zauberworts" wirklich

!) HHlebraudt a. a. 0. II, 17.

^ Ted. Myth. III, 404.

8
) A. *, 0, HE, XV.

, Vedaforsehung
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em Herr des Zauberworts" ist und nickt der Mond.

Tiber dem Aufsucken kleiner und kleinlicher wBe-

ziekungen" und Beriikrungspunkte", die auf die Natur-

bedeutung des Gfottes kinweisen sollen, ilbersiekt man
die klaren, groBen Hauptlinien des ikn umscklieJBenden

Umrisses; man yerweckselt nebensacklicke und sekun-

dare Aussckmiickungen mit dem Korper selbst, an den

sie sich. gehangt liaben.

Ich versuche an anderen Orten, das an einigen be-

stimmten Fallen zu veranschaulichen x
). Ftir jetzt mochte

icli mich durch das eben Bemerkte zu dem weiteren

oben Mngestellten Problem MnfQhren lassen : wie unter-

scheiden wir die mafigebenden Grundelemente eines

mythologischen Vorstellungskomplexes yon den daran

angeschlossenen spateren Zutaten?

Wir werden nicht tibersehen, daB es Falle gibt, in

denen diese Ilntersckeidung uns nicht erreickbar oder

nicht mifc Sicherkeit erreickbar ist. Wo wir tiber ge-

niigende Materialien verfiigen, kat die Untersuckung
dock meist gtinstige Aussickten.

Auf den Ankalt, den der Name des Gottes, solera

er klar ist, ftir die Aufsuckung seines ursprttnglicken

Wesens gibt, wies ick sokon kin und widersprack der

Skepsis, die diesem Moment Gewiekt beizumessen Be-

denken tragt, Weiter kann natarlick ein Zeugnis frem-

der, zur Vergleiekung sick darbietender, Tornekmliek be-

nackbarter und verwandter Mytkologie fttr den Veda
kommt selbatrerstandlick in erster Linie das Aresta in

l
) linige kurze Bemerkuagea fiber Brlaaspati s. umten S. 86 f.;

ftber Savitar s. die Anftknangen obea s! 80> Anm. 2.
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Betracht von Bedeutung sein *). Es geniigt auf diese

Chancen hinzudeuten ; uns interessiert liier vor allem,

wie die zu einem Gresamtbilde zusammengesclilossenen

Vorstellungen selbst tiber die historisclie Ordnung, die

ihnen zukommt, zur Aussage zu bringen sind 2
).

Die sekund'aren Elemente konnen nun offenbar zum

primaren Bestand in sehr verschiedenem Verli'altnis

stehen. Jene konnen geringfugig, nebensacHIicli sein.

Sie konnen aber auch grofie Ausdehnung besitzen und

sich. in den Vordergrund drangen. So konnen sie ge-

radezu die mafigebenden Ziige im ^Durclisclinittsprofir

des betreffenden Grottes abgeben, welct.es, wie Hille-

brandt 3
) richtig bemerkt, mit seiner ursprunglichen Gi-e-

stalt keineswegs identisch zu sein braucht. Ein nate-

liegendes Beispiel bietet der Varuna der sp'ateren Zeit,

durchaus ein Wassergott. Von seinem ursprunglichen

Wesen ware obne den Veda niclits zu erkennen. Dem-

entsprecliend 1'aBt sicb. die Moglichkeit nicht abweisen,

dafi ebenso bei mancben Grottheiten des Veda (Viisnu?

Pusan?) Hnter ihrem yedisclten ,,Durclasc]inittsprofil
a

Ursprungliclieres liegem mag, das zu entratseln wir

wenig Hoffhung Laben.

Im ganzen wird es doch der Mufigere Fall sein,

dafi das Verhaltnis des Primaren und des Spateren fiir

*) Us kann Hnzugefiigt werden: das Zeugnis der spateren

indisclien Mythologie , insofem fiir die vedischen Vorstellungen,

welclie dort an Kraft gewinnen oder verHeren, die Vermutung gelfcen

wird, dafi sie im ersten Fall auf jiingeren, im zweiten attf altereix

Tendenzen beranen.
2
) Ick darf mich in dem, was ich hiember bemerke, auf

frtnere eigene Ausfuhrmigen. ZDMG. 50, 61 ; 51, 474 f. statzen.

8
) Ved. MyfiL II, 17 f.
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unsere Erkenntnis giinstiger ist. Die jungeren Elemente

werden dann sozusagen als hier und dort von dem alten

TJntergrunde sick abhebende Ornamente oder Flecken

erscheinen. Jener Untergrund kommt bestandig zwiscben

ihnen zum Vorschein. Er ist als soldier erkennbar an
dem einh.eitKcL.en Charakter, der seinen verscWedenen
voneinander vielleiclit weit entlegenen Partien, welche

an die Oberflache treten, zukommt. Das eine dieser

Fragmente, in seinem Ausseben aus den Gestaltungs-
tendenzen der neueren Zeit nicht erklarbar, weist auf

das andere solche Fragment bin; ein Stuck UmriBlinie

hier und eines dort verlaufen ineinander, erganzen sich

zu einer Figur, die in ikrer Verstandlichkeit den Beweis
ihrer Echtheit in sicli tragt

x
). Verwischtere, verblafitere

Torstellungen werden, eben weil sie verwischt sind, eher
dem llteren zuzurechnen sein 2

); im Ritual wird. bis-

weilen deutliclier als in der Poesie die alte Gtestalt sich

bewahrt haben.

*) So bei Varuna seine Mmmlische Natur, seine Verbindung
mit dem Sonnengott Mitra und den kleineren Adityas, seine Herr-
schaffc tiber die Nacht, die schwarze Farbe seiner Opfertiere : das
alles schlieBt sicli zu dem Bilde eines Mondgottes d. h. eines

Gottes, der urspriinglich Mondgott war zusammen.
2
) Dafi solche Regeln ihre Ausnahmen haben, braucht kaum

gesagt zu werden. Auch das spater Angeflogene kann verwischt
sein, z. B. wo es etwas an sich Altes, aber erst spEter an die
betreffende Stelle G-eratenes ist. Hier sei im Vorbeigehen auch
darauf aufmerksam gemacht, daB zuweilen von zwei zusammen-
geratenen Torstelltmgen je nach dem Standpunkt des Betrachters
die eine wie die andere als die angeflogene aufgefaBt werdea
kann. ,Es laBt sich ebensogut sagen, daB der Mythus vott der

Kuhgewinnurig an die Gestalt des G-ottes Braasp^ti herangeraten
ist, wie daB dieser Gott in jenen Myi^us hiiieingeraten ist.
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Dem alien gegeniiber steht dann das Neue da als

das Vereinzelte, das LokaKsierte, das aufierlicb. Ange-
heftete.

1

Es ist das Zufallige und Lose 1
) oder das

Nichtssagende, atif tiberall unterscMedslos durchgelien-
den Tendenzen etwa der Gottesverh.errlicb.ung Be-
ruhende 2

). Von ilim erstrecken sick die Faden nicht

nach. alien Seiten des Feldes; sie erstrecken sicli aber

vielleicht deutHchermafien riacji aufien und fiiliren zu

den Ausgangspunkten tin, Ton denen die fremden Ele-

mente herkommen. Wenn Agni der Feuergott leiicMet

und brennt, so gehort das zu selnem Wes'en. Wenri er

Vrtratdter heifit, Hat er das von Indra dem Grewiistergott

iibernommen. Wenn Brhaspati der wHerr des Zauber-

worts* das Zauberlied singt oder dem Menscben das

magisclie Wort mitteilt, gehort das zu seinem Wesen.
Wenn er den Zug der Priester der Urzeit zur Kuk-

gewinnung leitet, so hat zwischen einem alten, ur-

sprtingKclL von ilam unabhangigeh Mythus und dem ilim

eigenen Wesen feegreifHcke Aitriiktioii gewirkt: ist er

dock der jaafeliGlie Beprlseiitant les Ajtspracks Aer

^Btoia er endliet ;dnir'cli

^\

l
) Wenn ;

ieste (ku^dsiock es

r ZmwaAa fei^

Trlara sqliiigt 'ijaaidt ^0iqa eu die vielen

mm?. IboM^ daS jenes ^

?'ffi
:

'

die. Myia .aiti

'^e
'
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i , ,

von anderen Gottern oder aus dem allgemeinen ,
fluk-

,

'

tuierenden Bestande vedischer Gotterverherrlichung ilber-

nommen.

Die Untersuchung des Brhaspati oder Brahmanaspati,
^ des wHerrn des Brahman", und die des Begriffes Irak-

man selbst ist iibrigens vielleicht besonders lehrreich,

* urn manch.es von dem bier ilber Methode Gesagten zu

\l
veranschaulichen. Es ist bezeichnend, wie weit und in

[

l

, welchen Richtungen bier die Forscher auseinandergeben,

;' die der Etymologie aucb, wo diese nur im Dunkeln

tastet, Einflufi einzur'aumen geneigt sind. Da soil, im

!

f

j

Hinblick auf die Wurzel Irfa, das brahman ^die als

Drang und Piille des Gemtits auftretende und den Got-

!'; tern zustrebende Andacbt" sein (Eotli u. a.), womit der

i
|

' alte Priester docb ein klein wenig nacb dem Bilde

eines Pfarrers gezeichnet wird. Eineri anderen Forscber

I

!

ftibrt dieselbe Wurzel zur Auffassung des "brahman als

!|, j,Wachstum"; Brbaspati sei ein Herr des Pflanzen-

'ii
v wuchses, ein Mondgott (Hillebrandt). Wieder ein an-

! ! derer Gelebrter denkt an die Wurzel Vhrcy und gelangt

'\\ fur "brahman zu der Grundbedeutung wGlanz% dem
I

; ;

'

concept de la splendeur solaire" (V. Henry). Icb will
|

1

l*j
das alles bier nicbt im emzelnen kritisieren l

) ; man er- I

i

*

I 1
kennt leicbt die Gezwangtbeit und TInlebendigkeit dieser

j
| Hypotbesen. Sie beften dem Brabman und Brahmanas-

|
pati von aufien her Fremdartiges an ; wir mttssen den

1 i Weg finden, aus dem Inneren dieser Yorstellungsmassen

.*) Dies 'wird in kurzem, in TorbinduEg mit tiaer -

lung der Brhaspatiprobleme ttberhaupt, von seiten VOE 0. Strati$

gesohelien.
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heraus ihre Struktur zu erkennen. Unbekiimmert urn

unsicherste sprachliche Erwagungen und urn die irre-

fiihrenden Zufalligkeiten zerstreuter Stellen, die sich

mit mehr oder weniger Kunst auf Sonnenglanz oder

auch auf Pflanzenwuchs und Mond hinwenden lassen,

naiissen wir auf der vollen Breite der tiberall ineinander

greifenden, miteinander zusammenhaltenden Vorstellungs-
massen fufien, die das brahman im sakralen Sinne Ibe-

treffen und Brhaspati zu diesem in sicherste Beziehung
setzen. Und wir mussen dann mit den Mitteln der

Volkerkunde aufdecken, wie dieser indische Begriff

zauberhafter
, insonderneit dem zauberkr'aftigen Wort

innewohnender Macht, dieser Macht, liber die der Priester,

der Geborene, Greweihte, Wissende gebietet, in vorge-
schiclitKcher Zeit wurzelt und die Spuren dieser Her-

kunft an sich tragt. So gelangen wir aus dem Reich

der Etymologien in die freie Luft der Wirklichkeit ;

Mnter dem engen Problem der Vedaforschung offhen

sick geschiclitliche Weiten. In sie hinauszublicken ist

unser Becht und unsere Pflioht. Aber das schliefit die

zweite Pflicht niclit aus vieknenr schliefit es sie auf

das bestimmteste ein die besondere indische Ent-

wicklung einer solchen Vorstellung, so scharf wir nur

im stande sind, zu erkennen: die priesterlich-kasten-

mafiige Farbung, die hier jener Zaubermacht anhangt,
den Zug spitzfindiger Pseudowissenschaftlichkeit, endlich

dann lange nach den Zeiten des Bgveda jenen

grandiosen Wurf des G-edankens und der Phantasie, der

das "brahman zuna AEwesen erhoben hat,

fl
vor welchem Worte und Yerstand umkehren, an G&lmgen. arm/
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und zu dem man doch spricht: Tat tvam asi. Der

philosophischen Idee des Brahman als des Absoluten

fehlt ein Element, wenn man die uralte Zauberbedeutung

des Worts, das zu solcher Hohe aufgestiegen ist, tiber-

sieht gleichsam den Erdgrund, aus dem jener Baum

aufgewachsen ist, dessen Wipfel von der Sonne der

Spekulation bestrahlt werden. Die Denker, die in den

Upanishaden vom Brahman reden, waren wBrahmanen
u

genug, um vom Hauch jenes Erdgrundes noch etwas

zu fuhlen, in sich zu fiihlen.

Wir blicken zuriick. Der Veda samt der Veda-

religion erscheint auch uns als wirklich und wahrhaft

,,indisch". Aber eben darin, dafi er das ist, liegt, dafi

wir ihn nicht von den geschichtlichen Zusammenhangen

abschneiden soUent in die das indische und insonderheit

das alteste indisehe Wesen hineingehort. In engen Zu-

sammenhang mit der iranischen^ in loseren mit der

ubrigen indoeuropaischen tlberlieferung ,
vor allem in

die rechte Stellung zu der allgemein-ethnischen Schicht,

deren Reste tiberall durchblicken. Verdunkeln wir uns

nicht geflis^entlich ,
indem wir den Veda fast ni5clxte

ich sagen zu einer Art kulturgeschichtlicher Dublette

des Mahabharata herabdriicken
,

seinen unschatzbarexi

Wert: daB er gerade auf die Regionen Licht wirft,

wo indische und aufierindische Entwicklung itren Tren-

nungspunkt haben, also flir die den Anfangen entgegen

riickwarts gerichtete Forschung ihren Vereinigungspunkt,

Um einem solchen Dokument abzugewinnen, was der

Historiker ihm abgewimien soil, bediirfen tto viel-

seitigsten Wissens, eines erfinderischen, alien Situationen

sich anschmiegenden Konnens, einer FaHgkeit der Di-
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vination, welche durch die von uns ermittelten Einzel-

punkte ihre lebendige Linie zu legen weifi, zugleich ge-
bunden und frei in itrem Wirken. Die alte Philologen-
teclinik kann fiir sici. allein den neuen Aufgaben nictt

liberal! gewachsen sein* Und oft, allzu oft mussen wii",

wie die Gf-renzen unserer Kraft uns dazu zwingen, mit

fremden Augen seheh, auch. mit fremden Handen an-

falssen. Bib Gefatr, dabei fehlzugreifen , ist grofi ge-

nug, aber gegen sie ist nioht das recKte Mittel die

Hande in den Scliofi zu legen. Wir woHen bescheiden

daraber denken, ob es uns gelingt, den riclttigen Weg
zu

get^n, aber ,seb: unbescheiden daraber, ob der Weg
der riclitige ist.



f

J

Exkors.

Zur Wortforschung und Textbehandlimg

Ich versuclie die oben (S. 19 f.) in allgemeiner Form

dargelegten Bedenken gegen gewisse Ztige der in den

w Vedischen Studien" befolgten Methode hier durcji einige

speziellere Auseinandersetzungen zu substanziieren. Es

handelt sich bestandig um die Schatzung der indischen

tlberlieferung, insonderheit der bei Sayana yorliegenden.

Zuvorderst moclite ich betonen - dies wird sich. am
kiirzesten erledigen lassen

, dafi meines Eraclitens

viel grofiere Vorsicht, als die Vedischen Studien sie

iiben, der Folgerung gegeniiber geboten ist, dafi eine

Erklarung Sayanas, die ricktig ist, auf autoritativer

Tradition berulien miisse. Der Kommentator
,
den wir

bestandig herumraten sehen ihn selbst oder seine

Gewahrsmanner miifite wirklich. ein Stuck tSrichter

gewesen sein, als er in der Tat war, hatte er niemals

richtig geraten.

Beispielsweise erklart G-eldner (II, 179 f,) in I,

124,^
4 (an lisas) admasdn nd, sasaid lodMyantt sasmt-

tamagat ptinar ey4s^nam, einer Bemerkung Durgas fol-

I
f| gend (Sayana ,

der in anderen Ricktungen umhertappt,
bleibt diesmal aus dem Spiele), admasdd als die Fliege,
d. h. die sich. auf die Speise setzende. Pischel (II, 246)' " '

'
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stellt dann die Deutung Durgas zu den ,,wertvollen

Eesten alter Tradition". Gesetzt nun die Erklarung sei

richtig woran ich nicht ganz fest glaube *) : lag

sie wirklich nicht nah genug, dafi sie nicht mit einem.

mafiigen Grad von Kombinationsgabe erschlossen werden

konnte, sobald man sich nur die Frage formulierte: was

ist das Wesen, das sich auf die Speisen setzt und die

Leute aus dem Schlaf weckt? So lange die Existenz

wertvoller alter Tradition im tibrigen zweifelhaft ist,

kann auf einen Fall wie diesen kein Beweis gebaut

werden.

Ahnlich steht es z. B. mit der Tradition iiber fafhas.

Ich hatte ZDMGL 54, 599 ff. die Bedeutung des Wortes

aus den BelegsteUen zu ermitteln gesucht und dabei auf

die Unverwendbarkeit Sayanas hingewiesen, welche in

diesem Pall durch das Fehlschlagen der an ihn sich

haltenden TJntersuchung yon Sieg (Grurupujakaumudi

*) Es ist weniger scherzliaft, als die Sache sich bei Geldner

ausnimmt, aber doch vielleicht natiirlicher, wenn man Agni den

adma$dd YIH, 44, 29, den admasddv VI, 4, 4, welchen die Frommen

admasddyffija hkurire YIII, 43, 9, einfach als den in den mensch-

llchen Wohnungen zum Mahl (vgl. ddma I y 58, 2) sich nieder-

setzenden versteht. Die Berge lassen sich meder admasddo nd

YI,, 80, 3: warum nicht einfach ,wie Leute, die sich zum Mahl

setzen"? Auch YII, 83, 7 erfordert es meines Erachtens starke

Phantasie in dem nrndm admasMnm einen Scherz der Yasistnas,

die sich mit Fliegen vergleichen, zu erkennen. Beim (0pfer)mahl

sitzende Manner" genttgt vollkommen. Danach m5chte ich glau-

ben, dafi U?as I, 124, 4 keine andere BoUe spielt, als an jenen

Stellen Agni, und dafi zu tihersetzen ist: ,me ein (G-ast), der sich

zum Mahl setzt, ist sie, die Erweckerin der
Schlafenden,^

herhei-

gekommen/ Dafi das vollkommen sicher ist, behaupte ich frei-

EcJi nicht.
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97 ff) anscnaulicb. iUustriert wird. Piscnel (III, 201)

^irft mir nun vor, ich batte iibersenen, dafi auch Sayana

zu Rgveda VII, 47, 3 die richtige Bedeutung (sthana)

ancnbt: so sei mem Ausfall gegen diesen grundlos.
DaB

jene Angabe des Say. von mir nicht Ubersehen worden

ist dtirffce daraus hetvorgehen, da8 ich sie ausdruckhch

er^ahnt habe (a. a. 0. S. 599). Allerdings aber urteile

ich liber iaren Wert anders als Pisdhd. Wenn der

Kommentator das fraglicne Wort an fiinf Stellen as

Luft an drei Stellen als Wasser, an sieben Stellen als

Speise, an einer Stelle riehtig als Statte erklart, so

spricht auch hier die Wahrschemlichkeit eher dafur,

dafi uberall geraten oder kombiniert ist, als daB S1cn m

diesem Wust ein vereinzeltes Goldkornchen wahrer Tra-

dition viber die Janrhunderte und Jahrtansende hmiiber

gerettet
liaben soflte. Das Aussenen der von Say. zu-

treffend erklarten SteUe ist derartig, daB sie aucb. dem,

der nichts tfterHefertes wufite, die richtige Vermutung

sebr nabe legen konnte.

Das Wahrscheinlicnkeitsurteil, das in der Bewertung

solcner Angaben Sayanas natUrlicb allein erreichbar ist,

muB nun selbstverstandlich auf das wesentlicaste von

der allgemeinen Scnatzung beeinflufit werden, die man

Sayana und der indischen Tradition tibernaupt zu toil

werden lafit Scnon bei frtib.eren Gelegenheiten habe

icb. an einer Reike von Beispielen den Gegensatz, in

s !fi
dem ich mich bier zu den Verfassern der ,Vediscb.0n

! $\ Studien" befinde, veranscnatilicnt. Fortgesetzte Arbeit

jj
I hat micb in meinen tJberzeugungen nur befesUgen

kSnuen.

So mSchte icb. Her die Beaandlung zweier rgredischer

Worte vorlegen, bei denen die an Sayana sich an-

i i,*<

Ti
, ill !

qi



Exkurs. Zur Wcrtforschung und Textbehandlung 93

schlieBende Methode der MVedischen Studien" und mein

von jenem unabh'angiges Vorgehen in ihrem Kontrast

erscheinen. Ich werde daran welter einige Bemerkungen
iiber zwei Stellen des Rgveda schliefien, bei denen

meiner Uberzeugung nach die auf jener Seite obwal-

tende starke Uberschatzung zweier alterer Schichten der

indischen Tradition bezeichnend hervortritt: das eine

Mai handelt es sich um den Padapatha, das andere Mai

um den Samhitapatha selbst.

1. dhena

Die Untersuehung dieses Worts in den wVedisclien

Studien" (III, 35 ff.) lehnt sich ganz an die von Sayana

tiberlieferten Bedeutungen an. Greldner gelangt zu

folgender Bedeutungsreihe : 1. Schwester, vielleicht auch

Geliebte, Frau. 2. WeibHches Tier, Kun. 3 a. Zunge.

b. Stimme, Eede, Lob. Das sind, wie er selbst sagt,

Bedeutungen, B die kaum etymologisch ,
noch weniger

begrifflicli miteinander vereinbar sind." Es w'are doch

ein tochst seltsamer Zufall, wenn liier zwei etymologisch

verschiedene Worte 'aufierlich gleich ersohienen; der

wurzelhafte Bestandteil She- ist bestimmt genug charak-

terisiert und das Suffix -ria ist selten genug, um das

ganz unwahrscheinHch zu machen. Mit solchen Mosaik-

steinchen disparater Bedeutungen zu spielen sollen wir

neidlos den Indern iiberlassen; wir unserseits konnen in

Bergaignes Schule anderes, Besseres gelernt haben.

Grehen wir nun Greldners einzelne Bedeutungen durch,

so zeigt sich zunachst, dafi die Basis fur M Schwester,

GreUebte, Frau" ganz unsicher ist. Man kann an den
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?

! 1

ij

betreffenden Stellen vielleiclit darauf raten; man kann

ebensogufc auf vieles andere raten. Nickt einmal dar-

auf raten tibrigens darf man Apastamba Sr. XI, 3, 14,

wo Geldner (S. 166) eine Formel senendrasya dhena

findet und kiiknlick tibersetzt: ^Sena ist die Lieblings-
frau des Indra." Er mufite seken, dafi jenes nur die

Anfangsworte der Pormel Taitt. Ar. Ill, 9, 1 sind und

zu iibersetzen ist: Sena des Indra (Gattin), Dhena des

Brkaspati (Gattin)/ Garbes Ubersetzung von Vaitanas.

15, 3 und Bdhtlingks WB. unter dhena taben langst
das Richtige gegeben, worauf auch Gop.-Br. II, 2, 9

fiihren konnte.

Piir die Bedeutung ^Kuh
ft

sodann liat Geldner eine

einzige Stelle: ein allzu schmales Fundament; wir werden

seken, wie leicht die Stelle sich in anderen Zusammen-

hang einordnet. Weiter die Bedeutung Zunge
K

wird

wenig dadurch. empfohlen, dafi das Wort im Dual auf-

tritt: das Herumsucten und Raten, wie die Zunge als,

dualischer Korperteil gedacht werden kann, verrat deut-

lich den Feliler, der Mer gemacht ist. Und soil sick

dann ferner an die Bedeutung Zunge" die Bedeutung
W 8timme, Rede, Lob" anschliefien, so macht bedenk-

lick, dafi das bei einem Wort gesckake, welckes die

Zunge nickt etwa als die Redende
, sondern als die

Saugende (Wurzel dhe) benennt. Unter den Beleg-
stellen wiirden einige an sick die Bedeutung w Stimmet

Rede" gut genug zulassen. Aber auck von dieser Seite

zeigt sick dock der Fekler bald. Rede, YOU der es

keifit, dafi sie gekt, dafi sie fliefit, die einkerstrdDaenl

genannt wird, die aber nirgends die ckarakteristiscken

Pradikate empfangt, die von Natur eben ftir MKede
a
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die nachstlieg'enden sind werden wir da nicht mifi-

trauisch werden?

Wir unserseits stellen an die Spitze der TJntersuchung,

daB hochst wahrscheinlich ein Wort vorliegt. Welter,

daB dies Wort die grofite Chance hat, mit dem Verb

dhe, mit dhenti zusammenzugehoren. Von selbst ergibt

sich die Bedeutung: das was man aus der Brust, dem

Euter aufsaugt, also etwa wMilchstrom
K 1

). Damit 1st

das Moment des Richtigen Ton Greldners Bedeutung

,,Kuh
tt und zugleich von Rede, Lob K

festgehalten; man

weifi ja, wie gern sich fur den vedischen Dichter Lob-

preisungen und Strome von Milch oder Butter ver-

gleichen. Natiirlich aber kann eine Annahme, wie die

unsere, Wert nur erhalten, wenn die aus der Etymologie

abgeleitete Vermutung durch die Priifung der Beleg-

stellen bestatigt wird.

Ich gehe aus von V, 62, 2 vi'svah pinvafhah svdsa-

rasya dhdnah. Diese Stelle verlegt dhgna ganz in eben

die Sphare, die wir von vornherein vermuteten: in die

Nahe von dJienu. Auf den Vorstellungskreis von dhewA

zeigt (aufier dem unmittelbar vorangehenden duduhre)

das Verb wie das svdsara hin. Beide Worte zusammen

erscheinen mit dfaenti oder g6 sowohl H, 34, 8 dkentir

nd sisve svdsaresu pinvate wie IX, 94, 2 dMyA ginvandh

svdsare nd gavah. Die zahlreichen Stellen, an denen

dhenti einzeln entweder neben svdsara oder dem Verb

j>? steht, fuhre ich nicht an
;
ihnen schliefien sich sblche

an, an denen dies Verbum g~am u. dgl., p&yah, dKara,

l
) An sicli konnte man auch auf BMilc]ikun

a oder dgl. raten.

BaB das yiicnt zntreffend ist, wird sich akbaW zeigen.
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udhah neben sicli hat: auf die beiden letztgenannten

Worte sei wegen der nachst zu besprechenden SteUe

Gewicht gelegt.
Bis zur direkten Gleichsetzung dhenu

= dkfaa werden wir uns aber durcli diese Betrachtungen

nicht fBhren lassen. Die dMna erscheint nicht, wie es

von einer dhenu zu erwarten ware, herumlaufend, briil-

lend 11. s. w.; dafiir hat aie, wie sich im folgenden er-

geben wird, Eigenschaften,
die einer cZfcmi fehlen. Wir

haben es eben, der VerscHedenheit der Suffixe ent-

sprechend, mit zwei Ableitungen verschiedener Bedeutung

von derselben Wurzel zn tun.

Es folgt III, 1, 9 pMs cid udhar jantisa viveda vy

dsya dhara asrjad vi dUnah. l<& hebe zuvorderst das

Erscheinen von udhah und dharah hervor, durch das,

dem eben Bemerkten zufolge, die Stdle in ahnHchen

Zusammenhang eingeordnet wird, wie die vorbergehende:

sehr anders als bei Oeldner, der kein Bedenken tragt,

beide weit auseinander zu riicken. Alsdann weise ich

auf die schlagende Ahnlichkeit von IV, 22, 6 hin: prd

Shendvah sisrate vrsna udhnah. DaB udhah auf die

Yorstellungssphare von dhayati hinzeigt, ist klar (vgl.

X, 32, 8). So finden wir auch durch diese Stelle wieder

dUna auf das deutlichste in eben die Sphare gertickt,

an die wir von vornherein denken mufiten, die durch

die Worte dhayati und ShewA bezeichnet wird.
Jnner-

halb dieses VorsteUungskreises aber erhalt dUna s^ine

genauere SteUe durch die deutlich im Wortlaut von

HI, 1, 9 sich auspragende ungefahre Synonymitat mit

dkara. Als Besultat ergibt sich wMilchstrom". Sehen

wir, ob sich das weiter bestatigt.

erscheint an mehreren Stellen so, dafi die Vor-
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stellung des FlieBens herYortritt. Besonders wichtig ist

IV, 58, 6 saniyak sravanti sarito nd dhtfnah. Das ganze

Lied preist die Ghrtastrome ; in demselben Vers heifit

es dann ete arsanty urmdyo ghrtdsya. Viermal kehrt in

dem Lied das Wort dliarah wieder, das wir als dJi&ia

nahestehend schon kennen. Der Unterschied zwisclien

Milch und dem aus Milch bereiteten Grhrta ist natiirlich

irrelevant: vgl. v. 4 gdvi devaso gJirtdm dnv avindan.

Nahe dieser Stelle steht I, 141, 1 rtdsya dhena

anayanta sasrtitah: wie eben sravanti finden wir hier

sasrtitali. Wieder zeigen die Stellen uns, dafi etwas

Fliefiendes gemeint ist, das zu Kiihen, zu Butter in

engster Beziehung steht: also Milch.

Die VorsteLLung des FlieBens liegt auch yor VII,

21, 3 tvdm indra srdvitava apds Jcah pdristhifa dhiria

sura purvih, tvdd vavaJcre rafhyd nd dhenah. Gr. (S. 38)

hat unter Vergleichung yon IV, 22, 6 und X, 111, 9 iiber-

zeugend dargetan, dafi die dJi^nah die Fliisse sind. Dazu

pafit auch die Vergleichung rafkyo nd. Die Pliisse sind

hier nach beliebter vedischer Vorstellungsweise als Milch-

strome aufgefafit, die aus dem udhah pdrvatasya (V, 32, 2)

herkommen. Stellt es sich hier als eine Folge des Vrtra-

sieges dar, dafi die dh&iah in die Erscheimmg treten,

so ist damit gleich dem Vers III, 34, 3 die Stelle an-

gewiesen: indro vrtrdm avrnot . . . dhcm vyamsam . . .

~avir dhtfna aJcrnod ramyandm; ebenso dem Vers IV, 19, 2

dhann dhim parisdyanam drnah, prd vcvrtamr arado

visvddhenah. An diese Stelle schliefien wir Vers 6 des-

selben Liedes, wo das namliche Kompositum deutlicher-

triafien ebenfalls Yon einem FluB gebraucht ist, dieSmal

dhae Beziehung auf den Vrtrasieg i tvdm maMm avdnim

1 d e n b e r g , Yedaforsohimg ^
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visvddhenam turvltaye vayyaya Udrant^ dramayo

namasaijad drnah sutaranUn akrnor indra sindhiM.

Seine Scbwierigkeit bieten die Stellen, an denen

Indra auf die dhtnah der Leute herabblickt, VIII, 32, 22
;

X 43 6: er sucnt sicb aus, bei wem er Soma tnnken

will, wie das X, 43, 6 recht deutlicb. ist. Waren die

dtoafc Preislieder, so ware das n Herabblicken"
zwar

nicht undenkbar, aber viel naher lage es doch, em

Horen" erwannt zti finden. Wo im Veda werden die

dh^ B geh6rt ? - Icb scnliefie an X, 104, 3 indra

dUnalUr ihd madayasm, v. 10 utapi dMia puruhu-

Um lite. Klar sind jetzt auch die beiden Stellen des

7. Bucns (24, 2; 94, 4), an
^enen

miser Wort neben

smrJcti erscneint: visrstadhena Marate suvrUir
iydn^

indram J6twmti manlsa und suvrWm ^rayamahe dUya

dhena'avasydva-h. Wir sehen jetzt,
dafi 3Mna Her nicht

das Lied direkt, sondern entweder die mit dem Lied

rerbimdene Spende oder das Lied, sofern es als Spende

vorgestellt ist, bedeutet.

Nach alledem konnen wir iiber I, 2, 3; 55, 4; Taitt.

Br. HI, 6, 5, 1 weggehen: fiir diese SteUen wird durcb.

die anderweitig gevonnenen Eesultate die Entscneidung

gegeben. Das dhenam Sv. H, 5, 1, 4, 7 scheidet nattir-

licn aus; es ist Korruptel aus dhlnam Ev. IX, 12, 7.

Nur zwei etwas schwierigere Stellen bleiben llbrig.

Zuerst I, 101, 10 maddyasva hdribhir y6 ta indra vt

syasva sipre <vi srjasva dMne. Durch das Auftreten von

vf srj steUt sicb. der Vers neben Ht, 1, 9 und VH, 24, 2;

es muB sicb. urn das AusstrSmenlassen nahrender Hussig-

keiten aus einem als udhah TorgesteBeu Terscblufi

feandeln. Weiter Mlft dann X, 104, 3 Mara
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iU madayasva, das zu dem maddyasw . . . ^ndra . - -

vt srjasva dMne den Kommentar gibt.
Indra soil sei-

nen Mund offnen, soil die etwa in einem Gefafi be-

findlichen Tranke aus diesem in sich selbst entlassen

und sich berauschen. Fraglich bleibt der Sinn des

Duals. In dem eben schon herangezogenen,
mit unserer

Stelle sich nah beruhrenden Lied X, 104 erschemt

in Bezug auf das Trinken des Indra Mrivan v. 3

dhen^ih, Y. 10 dhtna.
Dort_

werden
^neben

dem

Somatrank die Wasser erwahnt: tabUr msvayus tanvam .

ywpusya-h. Sind die dMe also Tielleicht Soma und

Wasser?

Endlich Y, 30, 9. Nachdem Vers 8 von dem dasd

Namuci gesprochen ist, heifit es: siriyo U dUsd

liyudKtni cabrt . . - antdr hy dMyad ulU asya dtene

dtMpa praid yudUye ddsyum todrah. Mir schemt sich

die Vermutung aufzudrangen ,
da8 die iiMtf dtene des

Namuci die beiden Flussigkeiten sind, die im Namuci-

naythus eine so grofie
RoUe Spielen (NG&W. 1893,

342 ff) Indra erkennt diese Flilssigkeiten ausexnander:

man vergleiche,
wie I, 190, 7 caste a*tdk (mit ubMyam

^ie Her mit ulU) und H, 27, 3 anMh pa'syaMti ge-

braucht ist.

Wir sind am Ende der Materialien. Dafi an em

paar Stellen Anspielungen ttbrig geblieben sind, deren

Deutung nicht voile Sieherheit besitet, kann mcht be-

fremden. Die Bechnung selbst aber geht glatt
aui.

Was die Etymologie er^arten laBt, bestatigt sich m

den Belegen, So haben wir zwei voneinander unab-

togige Zeugen vor uns, deren tWinstimmung ^
weisend ist. DieBelege aber ordnen sich ungezwungen
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zu einer zusammenhangenden Reilie. Bestandige Be-

ziehungen schliefien die einen an die anderen. Die

Einheit der Bedeutung, nicht in indischer Weise zer-

fetzt, tritt klar und naturlich hervor. Von Sayaiia aber

und der angeblich bei ihm aufbewahrten alten Tiber-

lieferung ist das alles to to caelo entfernt.

2. sumeka

Das Ratsel von sumtfka hat Roth (WB.) gelost, in-

dem er das Wort an minoti ankniipfte und ,,wohlgegrun-

det
tt

(ibersetzte. Windisch (Festgrufi an Bohtlingk 114)

hat dann auf dem mir richtig scheinenden Wege den

strikten Beweis hinzugeftigt. Es ist lehrreich zu beob-

achten, wie die Methode der ^Vedischen Studien" ein,

wie man meinen sollte, unanfechtbares Ergebnis unizu-

stiirzen versucht. Ich prtife^ mit welchem Erfolg. Da-

|
bei mufi naturlich vieles, was Windisch gesagt hat,

|
Ton neuem gesagt werden. Ich hoffe doch, seine Aus-

f fuhrungen nach einigen Seiten erganzen, seine Argumente

I
rerstarken zu konnen.

|
Nach P i s ch e 1 (III, 20 1) also befindet sich Roth und

I wer ihm folgt ganz im Unrecht. Denn ,,Sayanas be-

i stimmte Angabe, daB sumtfJca = swupa, sobhanarwpa,

I
soWtana sei, beruht oflfenbar auf alter Tradition, da er

I sie nicht auf die Etymologic stiitzt. Jedenfalls ist sie

* richtig/' Das letztere schliefit Pischel daraus, dafi

I ndMosasa, welche gumdka heifien, sonst nicht Beiworter

J
von der Bedeutung wwohlgegrtodet

a
erhalten, wohl aber

{' als schon
a

bezeichnet werden, von welcher Beilegung

I es sich dann zeigt, dafi sie auch zu den ilbrigen als
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bena'nnten Wesenheiten pafit, zu rdjasi rodasi

svdru

Was es mit der Bestimmtheit von Sayanas Angabe
auf sich bat, ist oben (S. 25) bereits bertthrt worden.

Dort ist aucb die zweifelhafte Natur der Scblufifolgerung

hervorgeboben, dafi jene Angabe, da sie nicbt auf der

Etymologic bembt, alte Tradition bieten miisse. Das

die n&ldosasa betreffende Bedenken erledigen wir am

besten weiter unten im Zusammenbang unserer eigenen

positiven Beweisftihrung.

Gewifi will ich nun nicht versucben, die Deutung

von.sume'Jca auf die Etymologie allein zu basieren. Aber

wenn sicb eine Etymologie ungesucbt darbietet, man

kaim geradezu sagen aufdrangt (-me'Jea : mi= sl6ka : kru),

so beifit es eine wesentlicbe Chance fiir die Losung des

Problems aus der Hand geben, pruft man nicbt wie

in dem oben betracbteten Fall von dhtfna ob die

beiden unabbangigen Zeugrdsse von Etymologie und Be-

legstellen sicli niclat bestatigen: .yielleidrt so scblagend,

_,,,
'.

;
i

./,'-

wr
, als Ejpitteton do^eSP^eii, JBegriffe ertclieini, ;die

a als Objekt bei ten T^rfcmm

iiat hiijzugef&gt; , dafi diese

: umso beaoKieaiswerter ist, da fur

minoii nicbt viele Stellen in Betraojit kommen.

In d$r -Tat bild^n die Yerwejidungsspliaren der beiden

Worte Jigureii, die in auffallender Weise eiiiaiider
^

deoken/;
' ''

., .",

'

.'

'

',,.' ,,., /, >

,

,

,;',

'

'"

,\

'

'

/
'

/,

Wir geben ^e einzelnen GrilipjejQ de? Bilege, von
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IV, 6, 3 begegnet der svdruh . . . sudhiiah sumekah.

Den svdru, sagt Windisch, finden wir mehrmals mit

minoti verbunden. Er ware mehr zu sagen berechtigt

gewesen. An den wenigen Stellen, die im Rgveda den

svdru beriihren, kehrt das Verb mi bestandig als em
in die Ohren fallendes Leitmotiv wieder; die jtingerea

Texte, die eingehender vom Opferpfosten (jetzt heiBt er

uberwiegend yupa) sprechen, lassen geradezu eine Flut

derartiger Belege sich ergiefien. Im Rgveda 1st der

Opferpfosten sumiti miydmanah III, 8, 3: glei.cn zwei

Ableitungen von mi auf einmal, die erste dem sumdka

besonders nah.esteL.end. Es wird nimimytih III, 8, 6,

nimifasah daselbst v. 7 in Bezug auf den Opfer-

pfosten gesa&gt: man sieht wie in dem Opferpfostenlied

III, 8 diese Ausdrticke fortwahrend wiederkehren. VII,

! 35y 7 heifit es svdrimam mitdyah, IV, 51, 2 mifa wa
1 svdravo 'dhvartfsu* Gtehen wir zum Atharvaveda weiter,

|

so begegnen uns die Wendungen svdravo mitah XIX,

j
42, 1; miydnte svdravah IV, 24, 4; XII, 1, 13; yupo

ydsyam nimiydte XII, 1, 38. Was die Yajurveden an-

langt, wolle man etwa Taitt. Samh. VI, 3, 4 oder die

Zitate bei Schwab, Tieropfer 71, durcksehen; ich ver-

sage es mir, Hare Masse Her zu wiederholen.

Eine der eben erwUKnten Stellen, Rv. IV
f 51, 2

ftllirii uns nun zu einer weiteren Gruppe von sum^ka-

Stelleii. Das erste Hemistich, heifit vollstandig : dsfhwr

%i citra mdsah pwdsfan mifa iva svdravo 'dhvardm. IE

diesen wenigen Worten finden. sich zwei Wesenheiten

verbunden und utemBartder vergHchen, die beid$ der

angehoren: clie Opferpfosten und die

Dire Ihnliehkeit empfangt die Signatur
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durcb. die Wbrte dsthuh und mifak. Wie das mitd, so

ist aucli das Verb sfKa fur den Vorstellungskreis des

Opferpfostens bezeichnend, vgl. Ill, 8, 1 tisttiah, v. 6

tastJiivamsah 1
): damit halte man zusammen III, 6, 10

tasfhatuh sumtfke. Man fuL.lt, daB es zum Wesen yon

etwas, das swndJwm sein soil, gehort, daB es mitdm

ttsfjhati.

Die beideti Stellen nun, an denen die Morgenrote,

genauer die Nacht und Morgenrote, sumdJca Ixeifit, sind

I, 118, 3; 146, 3. Auf wohlgegrtindete .Sibherlieit Hires

, Anftretens weisen aucb. die Ausdnicke nd mefhete,

anagavrjyan ddtivanah an diesen Stellen b.in. Pisehel

legt^ wie erwabnt, darauf Gewickt, daB die beiden

Gottinnen nirgends sonst als ,,woblgegriindet
tf

bezeichnet

werden: somit diirfe auch. sumtfJca das niclit heiBen.

Kann ernstlick einem Adjektiv im Rgveda nur dann

irgend eine Bedeutung zugeschrieben werden, wenn die

damit bezeichneten Wesenheiten auch ^pdb. durcii andere

gleicjibiedeutende Adjektire charakterisieft sind? Fiir

die lifc^r das

%oiil 'kiolt Ksetel, nieit 'dfe|,Veraiatw ,',

a
,;

die

;Vert>a .s&fa uii^ mi^ wi/e IT, ,51'ji' 2 so 9-ncli sowst sich zn-

Belege sind woM ^$rfttssig, t

seiiem wir deixselben Forscker ajiders Ufe^r die

it utteileai, diai kg^ead bae Irs^eim^^ iiai: tji.

orHe^eii t^ij^^^ TO

aicli z^i

Jolt



104 Exkurs. Zur Wortforschung und Textbeliandlung

die Auffassung, kraft welcher sie als woUgegrundet"
bezeicknet werden konnen, im Rgveda ausdriicklicli ge-

nug yertreten, nur abgesehen eben von den sumdJca-

Stellen zufalligerweise in anderer Form als der eines

Epithetons: und ist es denn nicht allzu eng, zu ver-

langen, daB gerade diese Form vom Dichter hatte ge-

wablt sein mtissen? Wir wiesen schon auf IV, 51, 2

hin, wo die Morgenroten w dastehen wie die aufgericli-

teten (mifah) Opferpfosten" ; III, 61,3 tisah . . . urdfaw

tisfhasi, ganz wie es vom Opferpfosten III, 8, 1 heifit

ydd urdJivds UstJiah. Reicht das alles nicht hin, um
wahrscheinlicli zu machen, daB die beiden sumdJca-Weserij

Pfosten und Morgerirote, sumdJca eben insofern sind, als

sie aufrecht und fest dastehen?

Wir kommen zu den verhaltnismafiig zahlreichen

Stellen, an denen die rddasi und die ihnen so eng ver-

wandten rdjasi auf das genauere Verhaltnis dieser

Vorstellungen brauche ich liier niclit einzugehen, vgl.

Bergaigne II, 118, Wallis, Cosmology of the Rv. 115 f.

als sumtfka bezeichnet werden: III, 6, 10; 15, 5 *);

57, 4; VI, 66, 6; VII, 56, 17; 87, 3 IV, 42, 3; 56, 3.

Grleicli die erste dieser Stellen deutet darauf hin, dafi

die beiden Welten sumtfJce sind, insofern sie tasthatu'fy.

Von den rdjas'i swm~ke sagt IV, 42, 3 der Gott sdm

(ma^<xm . . . dhardyam ca, und IV, 56, 3 heifit es wieder

von den rkfrasi swndke : c^msddKirafa sacya sam airat

MiiLgt das nictt an das Aufrichten des Opferpfostens

ben, daB far n& beii Imperativ Farallelen verlaoagt

dtirffcen, als ftir; die voHgegrtindeten Nachte und Morgentdten.
l
) Zm diesem Vers ygl JBEenj^ MSL, X, 86 (mich mcht ttber-

zeugead),

.**. 4
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an? Es ist unnotig, die vielen Stellen zu sammeln, an

,
:

denen von dem Aufrichten, Begriinden von Himmel

4| und Erde die Rede ist; daB dabei mehrere Male das

j

Verb mi gebraucht wird, hat schon Windisch bemerkt.

j

Ich hebe, was diese Stellen anlangt, nur einige be-

zeichnende Ziige hervor. Ill, 30, 4 wird von Himmel

und Erde gesagt nimiteva tasfhuli: also dieselbe Ver-

einigung von mi und sfKa, die wir IV, 51, 2 zugleich
! fur die beiden sww^a-Begriffe der Morgenroten.und der

Opferpfosten geltend fanden, verkniipft sich tier mit

dem dritten s^m^yfca-Begriff, dem der beiden Welten.

IV, 56, 1 steht viminvan mit dem Objekt Himmel und

Erde in demselben Lied, in dem zwei Verse weiter

1 die dyavaprfhivi . . . rajasi sumeJce erw'ahnt werden.

I Noch mochte ich darauf aufmerksam machen, dafi das

Beiwort stimita an der einen seiner beiden Belegstellen

(X, 29, 6) von Himmel und Erde, an der anderen

(V, 45, 2) von dem mit einer sthuna verglichenen

I
Himmel stent: die sthuna aber ist naturlich eine nahe

Verwandte des Opferpfostens, mit dem sie auch die Vor-

^ liebe fiir das Verb mi teilt. So sehen wir sumita, ganz

so wie wir es oben (S. 102) fur stimiti konstatiert haben,

^ genau in die Sphare von sumtflta hineintreffen.

Es bleobt von s^m^ba-Belegen nur noch pathak

'! sumgham X, 92, 15 tlbrig
1
). 1st meine Auffassung von

pafhah richtig (ZDMG-. 54, 599 ff.; Pischel Ved. Stud.

201 nimmt sie an), so wird Wiadiscns Bemerkung

l

) AuBerdem die Grruppe von SteUen Taiti Samh. IV, 4, 7^ 2,

Maitr. Sairih. II, 13, 12, ^at. Br. I, 7, 2, 26. Sie kSmen natiir-

lieli niclats lehren als h6chstens, dafi man in der Brahmaiiazeit

das Wort nicht mehr verstand.
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zu Recht bestehen, daB pafhah sumtftym nut den Stellen

zusammengehort ,
an denen sadma oder sadana vom

Verb minoti abhangt.

Dtirfen wir, zum Ende gelangt, nickt sagen, da8 die

faier erorterten Massen von Vorstellungen und Ausdriicken

durch allzu viele und feste Klammern gegenseitiger Be-

ziehungen untereinander zusamraengehalten werden, daB

unsere Folgerungen von allzuviel verscMedenen Punkten

aus immer auf dasselbe Ziel hintreffen, als daB wir

glauben miifiten zu irren? Der Weg, der so die ver-

steckten und dock unzweifelhaften Spuren des Sach-

verhalts im Rgveda selbst aufsucht, ist freilich weit und
miihsam verglichen mit dem Wandeln auf den Bahnen

Sayanas. Aber er ist nichi zu mtllxsam, wenn er uns

dazu >fiihrt, als den wahren Kommentar des Veda den

Veda selbst zu erkennen, gegen die Scheinweiskeit der

spateren Kommentatoren Mifitrauen zu lernen.

3. Ev. I, 87, 4

Der Vers richtet sich an die Maruts:

sd hi svasrt prsadasvo ytiv/a gandh

aya I'sands tdvisibTiir avrtah

asi satyd rnaymanedyah

asya vrsa gandh.

In der zweiten Zeile gibt der Padapatha aya. Langst
ist vermutet worden, daB vielmehr ayah vorliegt. G-eld-

ner nun (Ved. Stud. IH, 149) kalt sick, okne jene An-
uahme der Prtifung zu wiirdigen , an den Padapatha,
dessen Autoritat far ikn offenbar Mnreicht, Spekulationen
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solcker Art Ms iiberkaupt nickt in Betrackt kommend
ersckeinen zu lassen. Er erganzt zu aya ein dhiya und
nlmmt Aposiopese an: ,,Denn diese aus freiem Antrieb

laufende . . . Sckar wird durck dieses du bist ja ein

verlaBlicher, untadelkafter Sckuldner darum wird die

ausgezeicknete Sckar ein Begunstiger dieses Liedes sein"

(8*147). (Jemeint soil sein: ,,Die Marut sind durck

dieses Lied in meiner Sckuld, dock daran braucke

ick sie nickt erst zu erinnern, denn ikr seid ja prompte
und gewissenkafte Sckuldner."

Diese zerkackte Diktion, dies Anfangen eines Ge-

dankens, dessen Faden dann sofort durck einen da-

zwiscken sick drangenden neuen Einfall abgerissen wird:

mufi nickt, wer literarisckes Stilgefiikl hat, empfinden,

dafi das wohl in den modernen, realistiscken Dialog

einer erregten dramatiscken Szene kineinpafit, aber nickt

in die Priesterpoesie des Rgveda?
Zu diesem allgemeinen Bedenken "dann ein positives :

keiBt rnayava wirklick Sckuldner"? Q-eldner (HI, 134)

kat diese Bedeutung ftir rnaya rnayavan, aknlick fur

rnacit die Bedeutung Sckuldenbezakler
ft

zu erweiseu

versuckt, meines Eracktens durckaus mit Unreckt. Ick
. ....' '

r

fasse, was dariiber zu sagen ist, moglickst kurz. rnaya

soE sein w der eine Sekuld eingekt
a

: ick moekte meinen,

eine zu moderne Auffassung des ya; das zu Grunde liegende

rndm tva yami kann dock nickt yon der Bedeutung des

ydt tvd yami X, 47 T
8 u. dgl. losgelost werden. Und

in den Belegstellen ron rnacit und rnaya, die H? 23, 17

offenbar ungefakr synonym gebrauckt werden, tritt in

ckarakteristiscker Weise die Vorstellung der t1"bergewalt,

von drttih, sdtru, dvis etc. kervor. rnacit
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kann doch nicht losgelost werden von nfa cayate IX,

47, 2; II, 27, 4, und dies wiederum empfangt seine

Deutung aus I, 167, 8; 190, 5; VI, 51, 7; YII, 52, 2.

Damit ist denn auch tiber das 3rcoc XSYOULSVOV rnayavan

entschieden; das Wort bedeutet ,,schuldverfolgend
a

,
wie

1'angst von Rotli u. a. erkannt ist, und der tiberkom-

plizierte Ban der Geldnerschen Ubersetzung fallt auch

aus diesem Grunde zusammen.

Unter so bewandten Umstanden werden wir uns

wobl entschliefien, zu tun, was Greldner fur iiberfltissig

gelialten hat: die oben erwahnte alte Konjektur noch

einmal zu priifen, durch die, wie jeder sieht, der Ver-

lauf des Satzes auf einen Schlag in die einfachsfce Bahn

gelenkt wird. Doch ist jenes iiberhaupt eine Kon-

jektur? Es wird ja eben nur das angenommen, was

im Samhitatext steht. Polgt Greldner dem Padatext,

ist er seinerseits gezwungen, dem Samhitatext eine In -

konsequenz zuzuschreiben. Wenn wir statt dessen vor-

ziehen, ein Mifiverstandnis des Padaverfassers anzu-

nehmen und zwar ein Mifiverstandnis von einer ofter

wiederkehrenden Art, vgl. meine Prolegomena 384 f.
,

so ist unsere Bekampfung des Glaubens (fast hatte ich

gesagt des Aberglaubens) an den Padapatha dem Vor-

wurf nicht ausgesetzt, iiber die wirkliche indische

IJberlieferung leichtfertig hinweggegangen zu sein.

Aber nun, ob Konjektur oder nicht, findet jenes

ayah im Sprachgebrauch der Maruthymnen Bestatigung
oder Widerlegung? Ich meine, eine Bestatigung wie

sie entscheidender kaum gedacht werden kann. Neben
der Beliebtheit von ayds ftir die Maruts im allgemeinen
sei auf folgende Parallelen hihgewiesen. Das svasrt . . .
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r

gand aya(h) unseres Verses (dazu im vorangekenden
Vers Wirajadrstayah} yergleicke man mit I, 64, 11

ayasak svasrtah . . . Vhrajadrstayah ; das prsadasvah . . .

gand aya(h) unseres Verses mit V, 42, 15 prsadasvan

ayasah; das aya(Ji) . . . rnayava unseres Verses mit I,

169, 7 ayasam marutam . . . y& mdrtyam . . . rnavanam

na patayanta. Bleibt da ein Zweifel?

In methodologischer HinsicLt lernen wir aus dem

Dargelegten folgendes. Die auf dem Glauben an die

indische Erkl'arerweisheit fufiende Behandlung der Stelle

wird eben durch diesen Grlauben verHndert, die beiden

wichtigsten Erkenntoisquellen, aus denen tier gescliopft

werden mufi, zu wtirdigen : die Uberlieferung des Samhita-

textes und das Zeugnis der Parallelstellen, woneben als

drittes Beachtung yerlangendes Moment die Neigung

des Padaverfassers gerade zu Fehlern der Her in Be-

traclit kommenden Art angefiilirt werden kann: es ist

ja wohl eine billige Forderung, daB, wer eine Er-

klarung dieses Autors wiirdigen will, aucn die sonst

tiber ihn zu machenden Erfahruugen in Betracht ziehe.

Die Konvergenz der yon jenen verscMedenen Ausgangs-

punkten her gezogeiaen Folgerungslinien entsclieidet iiber

idas Ergebnis, das dann zum "CberfluB sich auck durck

seine- klare Einfackkeit gegenuber der bizarren Will-

Iciirliekkeit der anderen Auffassung empfieklt. Ftir die

Betracktungsweise Greldners existieren alle jene aus-

scklaggebenden Momente nickt: ein Blick auf den all-

weisen Padapatka, wenige rascke Handgriffe: und die

Sacke ist fertig.



4, Bv. I, 95, 3 und IV, 29, 3

Auch bier habe ich nichts Neues vorzulegen. Es

handelt sich darum Langsterkanntes zu verteidigen und

yor allem Methode gegen Methode abzuwagen. I, 95, 3

heifit es von Agni:

purvam dnu pro, disam parthivanam

rtun prasasad vi dadliav anustjiii.

IV, 29, 3 ist von Indra die Rede:

sravayed asya Jcarna vqjayadhyai

jusfam 'anu pra disam mandayadhyai.

Gregen die von mehreren geauBerte Vermutung pra-

tii'sam, findet Geldner (ZDMG. 52, 756 A. 4 1
), lasse

sich. der liberlieferte Text gut verteidigen. Zu pra sei

beidemal janati zu erganzen: wDie Sstliche Eichtung

der irdischen Eaume (kennt er). Eegulierend bestimmt

er die Zeiten in ricbtiger Folge." Und: Lafi es seine

Ohren noren, dafi er sich beeile (?); (er kennt) die ge-

wohnte Eichtung (zu uns), um sich zu berausclien."

Sieht man nicht, dafi dieser Ausweg eben ein Ausweg"

ist, und zwar ein recht gezwungener? Die an sich zu-

lassige Weglassung des Verbums w'are hier zu einem

oflfenbar unzulaissigen Extrem getrieben. Es liegt kein

Zusammenhang vor, der mit Selbstverstandlichkeit

a
) DaB icli in meine mit den ^Yedischen Stttdien* sksh be-

scliaffeigenden Erdrternngen aaoh diese an. anderein Ort gegeb^aett

Attfstellungeii Geldners einbeziehe, bedarf woH kemer Becht-

fertigang.
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Verb zu erganzen notigfc (man vergleiche -die Stellen

Ved. Stud. I, 12 f.
, 19), sondern aus dem kunstvollen

Bau von anu pra jdnati ware rein mechanisch das

Hauptstiick weggelassen. Und diese Seltsamkeit hatte

sich genau ubereinstimmend zweimal zugetragen, und

beidemal an Stellen, wo die Konturen des Uberlieferten

den Betracliter geradezu zwingen, das Dastehende zu

einem Ganzen zusammenzupassen ,
in dessen lebendiger

Einheit jenes j/anati als ein absolut storender Fremd-

korper wirken wiirde.

Will man Parallelstellen, so gibt Greldner sie selbst,

allerdings nicht um sich durch sie belehren zu lassen:

II, 42, 2 pitryam anu pradisam hanikradat.

IX, 111, 3 purvam anu pradisam yati c^lcitat.

Vaj. S. XYII, 66 pracim anupradisamprdMvidvan.

Wer will glauben, daB das iiberlieferte zweimalige

anu pra di'sam diesem dreimaHgen anu pradi'sam durcli

reiaen Zufall so tauschend 'ahnlich siett? Und daB

durch reinen Zufall dort wie liier jedesmal der Ace.

fern, eines Adjektivs Torangekt", und zwar einmal dort

und einmal Mer dasselbe purv"am? Sollen wir uns ftir

die Beurteilung des klaren Sachverlialts das AugenmaB

entziehen lassen, indem wir jedem unmogliclien Haar-

breit der tJberlieferung frommen Gflauben weihen?
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