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1. Ausser Biihlers wertvoller Einleitung in den Sacred Books
of the East'), einigen kurzen Bemerkungen Hillebrandts?) und den

von mir selber tiber das Totenritual veréffentlichten Notizen®) ist,

so weit mir bekannt, nichts iiber das in mancher Hinsicht so hoch-

wichtige rituelle Sttra des Baudhayana geschrieben. Im Folgenden

werden die Ergebnisse einer von mir angestellten eingehenden Unter-

suchung dieses Kalpastitra den Fachgenossen dargeboten.

2. Was Biihler im Jahre 1882 schrieb: ,No complete set of

the Sutras of Baudhayana’s school has, as yet, been found, and

the original position of the detached portions which are obtainable

is not quite certain‘, ist jetzt gliicklicherweise nur noch zum klein-

sten Teile wahr, da wir gegenwiartig in der Lage sind, sei es auch

nicht mit absoluter Sicherheit, das Sutra ganz oder doch beinahe

ganz zu kennen, und das zerstreute Material zu ordnen. In euro-

piischen Bibliotheken sind von dem Baudhayanasitra nur grissere

Fragmente vorhanden, enthalten in der Fleet-Handschrift der

India Office Library und der Haug’schen Handschrift der Miin-

chener Hof- und Staatsbibliothek*). Dazu kommen zwei mir von

Hillebrandt freundlichst zur Benutzung iiberlassene Kopien von

Handschriften aus Indien, eine aus Kashmir, eine aus Tanjore. Die

in den erwihnten Handschriften enthaltenen Stiicke sind das Daréga-

purnamasa, das Agnyadheya, der Dasadhyayika prasna, der Pagu-

bandha, das Caturmasyasutra, der Agnistoma mit Pravargya, das

Agnicayana, der Vajapeya und die Dvaidha- und Karmantasttras ;

auch einige kleinere Bruchstiicke und das Grhya-, Pravara- und

Sulbastitra. Schon mit Hilfe dieser Materialien liess sich mit ziem-

lich grosser Sicherheit der Inhalt der nicht vorliegenden Teile des

Srautasutra vermuten, da die Dvaidha- und Karmantastitras, welche

resp. die Kontroversen und Paralipomena zum Srautastitra ent-

halten, dazu wichtige Beitrige lieferten. Das waren aber nur Ver:

mutungen. Wie gross war daher meine Uberraschung und Be-
friedigung, als ich durch die giitige Vermittelung der englischen

1) Vol. XIV, S. XXX figg.

2) Ritual-Litteratur, S. 30.

3) The pitrmedhasitras of Baudhayana, HiranyakeSin and Gautama, Pre-

face, p. IX—XIV; vgl. die altind. Todten- und Best.-Gebr., S, IV.

4) Und in der Pariser Hs. der Bibliotheque Nationale.

Abhandl. d. DMG. XII. 1. 1
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Regierung die Bombay-Handschrift Class IB Nr. 51) zur Benutzung

erhielt. Nach Biihlers Inhaltsangabe dieser Handschrift nimlich er-

wartete man ausser den schon bekannten Stiicken nun auch den

Agyamedha, das Aupanuvakya und das Sattrastitra kennen zu lernen.

Ich fand aber weit mehr, da die Bombay-Handschrift, zusammen

mit den mir bekannten Stiicken, nahezu das ganze bis jetzt immer

als unvollstandig betrachtete Kalpastitra enthilt. An eine Ausgabe

jedoch des Ganzen konnte bis jetzt noch nicht gedacht werden.

Das Material war zu sparlich, und die Bombay-Handschrift, wenn

auch sauber geschrieben, bietet einen hier und da furchtbar ver-

dorbenen Text. Mehr Handschriften waren also in hohem Grade

erwiinscht. Eine kurze sehr undeutliche Notiz nun in dem Hand-

schriften -Verzeichnis des Government-College zu Benares schien

etwas zu versprechen. Niahere Mitteilungen des Principals dieses

College, Herrn Albin Venis, bestatigten meine Vermutung, dass

hier weitere wichtige Materialien vorhanden waren und so wurde

mir, gleichfalls durch die Liberalitat der englischen Regierung,

auch diese Handschrift mit drei anderen kleineren zur Benutzung

iibermittelt. Durch diesen Zuwachs wurde es mir méglich, tiber

manches Zweifelhafte Sicherheit zu bekommen; der letzte Teil aber,

die sogenannte uétara tatth (ahina’s und ekaha’s enthaltend) , ist

leider der in dem Bombay-MS. enthaltenen Recension furchtbar

abnlich und enthilt dieselben Korruptelen. Gliicklicherweise aber

ist hier eine secunda manus thitig gewesen, die manches Verdorbene

richtig gestellt hat. Doch bleibt noch immer vieles héchst un-

sicher, sodass noch mehrere Handschriften ndtig sind, ehe an die

Ausgabe gedacht werden kann. Inzwischen hat mir Dr. Hultzsch

eine Kopie von einer in Siid-Indien in Privatbesitz befindlichen

uttara tatth-Handschrift versprochen, auf die nun alle meine Hoff-

nung gestellt ist.

Aber wenn auch jetzt noch eine Ausgabe des Ganzen mu

den Unméglichkeiten gehért, ein Bericht tiber diesen wichtigen

Text, tiber dessen Art und Inhalt, kann jetzt schon gegeben werden

und diirfte nicht nur den Gelehrten, die sich mit dem Studium

der Rituallitteratur beschiftigen, willkommen sein, sondern im All-

gemeinen einem jeden, der fiir die altindische Litteratur und Sprache,

besonders die der Veden, ein Interesse hat.

8. Das Baudhayanastttra ist das umfangreichste der uns be-

kannten Sutras. Von seinem Umfang kann man sich eine Vor-

stellung machen durch die Mitteilung, dass das eigentliche Srauta-

sutra des Hiranyakesin mit dem Pravara 217 Oktayseiten, kompress

beschrieben, einnimmt, wéhrend unser Baudhayana ungefihr 400 Seiten,

also beinahe das Doppelte, umfasst.

4. Dies hat seinen Grund darin, dass unser Sutra einen von allen

anderen bekannten rituellen Sutras verschiedenen Charakter hat: Der

1) ZDMG. XLU, p. 552 (Nr. 5 der Liste).
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locus classicus, der etwas, sei es auch wenig, Licht wirft auf die

Person, den Namen und die Funktion des Baudhayana, ward schon

von Biihler hervorgehoben. Bei Gelegenheit der sogen. Utsargabali’),

einer Feier, welche die jungen Brahmanen beim Abschluss einer

fiir das Vedastudium bestimmten Periode zusammen mit ihrem

Lehrer zu verrichten haben, sollen auch die Vorfahren, die geistigen

Heroen, verehrt werden. So werden u. a. im Baudhayanagrhya

erwabnt: Kanva Baudhayana, derVerfasser des Pravacana, Apastamba,
der Verfasser des Siitra; ebenso im Bharadvajasiitra*). Wihrend

Baudhayana in allen Handschriften an der citierten Stelle Kanva

heisst, lautet dieser Name im Tarpana: Kanva. Die Citate geben

meist Kanva, was das Richtige sein mag. Also Baudhayana war

Verfasser eines Pravacana, wihrend Bharadvaja, Apastamba und

Hiranyakegin Sitraverfasser genannt werden. Aller Wahrschein-

lichkeit nach wird mit pravacanakara derjenige Lehrer gemeint,

der das Ritual in miindlicher Uberlieferung fixiert hat, wahrend

der Sutrakara derjenige ist, der es zu einem Sutra, Leitfaden, ver-

arbeitet hat. Letzterer giebt in gedrangtester Form die Andeutungen

fiir die zu verrichtenden sacralen Handlungen an. Diese Erklérung

nun des Wortes pravacana, erginzt durch eine gleich nachher

mitzuteilende Bemerkung, ist vollkommen im Hinklang mit dem

Wesen der Baudhayana-Texte.

5. In diesem Werke sind Knappheit und Kiirze des .Ausdrucks

ganz und gar nicht erstrebt; im Gegenteil, immer und immer findet

man grissere Stticke vollstandig wértlich oder beinahe wértlich

wiederholt, wo die anderen Sutra -Verfasser sich mit einer kurzen

Andeutung oder Verweisung nach friiher Gesagtem zufriedenstellen.

Unserem Sutra selber sind zwei tiberzeugende Beweise zu entnehmen,

dass die ilteren Partien wenigstens bestimmt gewesen sind mtind -

lich tiberliefert zu werden. Bei der Anlegung der sacralen

Feuer, dem Agnyadheya, wird ein Stiick Brennholz nach dem Feuer-

herd tiberbracht; dieses Brennholz muss erst, wahrend des ersten

Drittels des Weges dorthin, auf der Hthe der Kniee getragen werden;

dann, wihrend des zweiten Drittels, auf der Hohe des Nabels, und

endlich, wiihrend des letzten Drittels, auf der Héhe des Halses.

Diese Vorschrift nun lautet im altesten Teile unseres Textes: ,auf

dieser Héhe trigt er es zuerst, dann auf dieser Hohe, dann auf

1) Grhs. IIL. 13: atha daksinatah pracinavitino vaisampayanaya pha-
lingave tittiraya u.s.w., wie Bibler in SBE. XIV, S. XXXVI, n. 1. Der

Name lautet im Dharmasitra II. 9.14 kanvam baudhayanam, ebenso in einem

Grhyaprayoga (Burnell, a Catalogue Nr. CVII, p. 31, fol. 53b), kanva in der

HS. K des Dharmasitra, vgl. Hultzschs Ausgabe, S. 118 und in allen Unter-

sehriften des Vivarana zum Dvaidha und Karmanta.

2) Grhs. III. 11 (mach der Grantha-HS.): daksinatah pracinaviti vaisam-

payaniya phalingave tittiraya ukhaydtraye atreyaya padakiiraya kaunc-
nydya vrtikaraya kandya (sic) bodhiyanaya bharadvajaya sutrakaray-
apastambaya sarvebhyah sitrakarebhyah u.s.w. .. kalpayami (se. dsanine):

ie
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dieser‘). Im Taittirtya-Brahmana, welchem sich ja die Baudhayana-

Texte aufs engste anschliessen, begegnet man demselben Ausdruck?).

Etwas derartiges bietet wahrscheinlich auch das Asvamedhasitra:

»s0 zerschneiden sie das Pferd, sé**). Ohne nahere Ausfiihrung

sind natiirlich solche Vorschriften undenkbar, und da die hier er-

heischten Ausfiihrungen selbstverstindlich Andeutungen vermittelst

der Hand gewesen sind, scheinen diese Stellen den direkten Beweis

fiir die Behauptung zu liefern, dass Baudhayana der Autor war

einer fir mtindliche Uberlieferung bestimmten rituellen Arbeit*).

Einen noch schlagenderen Beweis liefern, wenn ich nicht irre,

mehrere Stellen in unserem Sutra, wo das Pronomen ayam in sehr

‘eigentiimlicher Weise gebraucht wird. Es heisst IV. 6: athaztasyaiva
barhiso nimat sacate, sthavimad ubhayato lohitenanktvemaim digam
nirasyatt raksasam.... TS. I. 3.9. h—k ... nayamiti; in der

Parallelstelle haben Apastamba und Hiranyakesgin statt mam degam:
uttaram aparam avantaradegam, genau wie sie die Worte TBr.

1. 6.1.2 mam digam (yant¢) durch dakstnam aparam avantara-

degam ersetzen. Ebenso wie es mir fiir die Brahmana-Texte zweifel-

los erscheint, dass sie fiir den miindlichen Vortrag bestimmt waren

(bei jenem Worte zmam weist ja der Vortragende die betreffende

Himmelsgegend mit dem Finger an, vgl. Sayana TS. Bibl. Ind.

vol. II, S. 6: angulinirdegena), ebenso zweifellos scheint mir das-

selbe fiir unsern Baudhayana angenommen werden zu miissen. Die

andern Beweisstellen lauten: savyena tusan upahatyemam digam
nirasyatt, 1.6 (= pascimadaksine, Bh.); (pasam) avisakhayo-
pasa yonte: digam nirasyati, IV.6 (= nairrtim digam, yasyam
va dvesyo bhavati, Bh.); athainam ekaviinsatya darbhapuiyelath

... pavayttvodapatram adayemam digam nitva .., IL. 10 (Bh. er-

klart ahnlich); mam digam viharam kalpayitva: daksinapracim,

esa li pitrnam praci dig itt vynayate, pi.st. 1. 1 (pag. 4. 4; vgl.

I. 4, pag. 8. 8). Hier scheint mir das Wort dahsinapracim spitere

Zuthat zu sein. Vermutlich ist der Gebrauch des blossen zyam

zur Andeutung der Erde oder zme zur Andeutung von Himmel

und Erde (dyavaprthivyoh sandhih) ebenso zu erkliren. Wo Baudh.

(1. 19) athemam abhimrgaté hat, lautet bei Ap. II. 7.7 die Vor-

schrift: prthivim abhimrgati; wo Baudh. atheme samiksate hat,

heisst es bei Ap.: dyavaprthivt upasthaya, XII. 20. 8.

6. Das Wort pravacana deutet aber bekanntlich nicht allein

den systematischen Unterricht der Vedafigas an, sondern wird auch

1) Srs. IL. 17: zyaty agre haraty atheyaty atheyati.
2) I. 2. 5.7.

3) Srs. XV.30: ittham asvam visisate ittham titi (z. 1. visdsatittham?),
wenn nicht eine Form von wisast?, ,,verschiedene Andeutungen mit Bezug auf
etwas geben“ vorliegt,

4) Die spiiteren Teile unseres Sutra priicisieren nun auch die erste der

hier besprochenen Vorschriften: idhmasya harana iti. sa ha smaha baudha-

yano: janudaghne prathamam hared, atha nabhidaghne, ’tha grivadaghne,

pranains tu natihared itiu.s.w. In ahnlicher Weise Apastamba, Srs-V. 14./8.
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verwendet, um die Uberlieferung der Brahmana-Texte anzudeuten,
wie es Bihler ausgedriickt hat: ,the term pravacana, which liter-

ally means. “proclaiming or recitation”, has frequently the tech-

nical. sense of “oral instruction” and is applied both to the. tradi-

tional lore contained in the Brahmanas and the more systematic

teaching of the Anga’s*1). Auch in dieser Hinsicht nun kann das

Baudhayanasitra mit vollstem Rechte als die Arbeit eines Prava-

canakara gelten. Wer nailich die letzten Prasnas des eigentlichen

_ Srautasttra einsieht, wird erstaunt und iiberrascht sein, wenn er

bemerkt, dass dieselben durchgehends mehr den Charakter eines

Brahmana als eines Siitra, genauer gesagt, sowohl den Charakter

eines Brahmana wie eines Sitra haben. Oft wird niimlich der

Mitteilung der rituellen Vorschrift unmittelbar die Erklirung, das

»Warum“, angehingt. Diese Higentiimlichkeit hat unser Sutra mit

dem des Sankhayana gemein, wo ja gleichfalls bei der Behandlung
der Ekahas alte Mythen und Legenden mitgeteilt werden, um die

Wirkung der jedesmal behandelten Gebriiuche und deren Ursprung

za erliutern. Denn es sind nicht nur kurze brahmanaartige Be-

merkungen, die sich in der utara tatzh vorfinden, sondern auch

viele von anderswo ganz unbekannte Mythen; einmal: begegnen wir

einer schon bekannten Mythe in ganz abweichender Version. ;

7. Von den beiden oben behandelten Stellen aus dem Grhya-

und dem Dharmasitra, wo Baudhayana als ein Pravacanakara er-

waihnt wird, behauptet Biihler?): ,neither of these two passages

belongs to Baudhayana, they are both clearly interpolations“. Mit

diesen beiden Behauptungen, denn, wie sich bald zeigen wird,

die zweite Behauptung braucht nicht eine Konsequenz der ersten

za sein, kann ich mich nicht einverstanden erklaren. Weirde man

annehmen, dass: alle die Stellen, wo der Name Baudhayana vor-

kommt oder Baudhayana als eine Autoritiit citiert wird, interpoliert

sind, so miisste man eine Uberarbeitung fast des ganzen Sutra

annehmen, denn auch in den zweifellos altesten Stiicken des Srauta-

stitra, des Grhyasttra und des Dharmasttra findet sich der Name

Baudhayana, an Stellen, von -welchen es in hohem Grade un wahr-

scheinlich ist, dass sie interpoliert seien. Hin Beispiel. Im Bha-

radvajagrhya%) werden bei einer gewissen Gelegenheit die ver-

schiedenen Ansichten zweier alter Rituallehrer mitgeteilt, die resp.

dem Agmarathya und dem Alekhana in den Mund gelegt werden.

An der Parallelstelle bei Hiranyakesin‘) werden diese selben An-

sichten auf Atreya und Badarayana zuriickgefiihrt. Niemand wird

hier an Interpolation denken. Soll man nun die Parallelstelle im

1) SBE. XIV, S. XXXVI, vg]. auch Weber, Ind. Litteraturgesch.”, S. 12, Note.

2) SBE. XIV, S. XXXVI. ee

3) 1. 20: sarvany upayanani mantravanti bhavantity asmarathyo; yae

caidau yac cartav ity alekhanah. : i ae

4).1. 25. 8, 4: sarvany upagamanint mantravante bhavantity Gtreyah;

yac cidau yac cartitv iti badarayanah.
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Baudhayanasttrat), wo Baudhayana und Saliki als Traiger der
beiden entgegengesetzten Meinungen genannt werden, wohl fiir

interpoliert erkliren? Nicht doch, wenn man erwiigt, dass auch

in einem unzweifelhaft alten Passus des Bharadvajagrhya?), zur

Erhirtung einer gewissen Aussage, einmal der Autor selbst citiert

wird. So gilt denn fiir das ganze Baudhayanasttra die friiher*)

fiir das Pitrmedhastitra hervorgebrachte Hypothese, dass wir die

uns vorliegenden Texte nicht als das Sutra oder Pravacana des

Baudhayana selber, sondern als das Ritual der Schule des Bau-

dhayana, der Baudhayanins also, anzusehen haben.

8. Eine Thatsache anderer Art bestitigt diese Hypothese.

Wihrend nimlich in den anderen Sttras die abweichenden Ansichten

verschiedener Rituallehrer iiber diesen oder jenen Punkt durch den

Text zerstreut mitgeteilt werden, findet sich im Baudhayanakalpa-

stitra ein sogenanntes Dvaidhasutra, welches in vier Biichern alle

abweichenden Ansichten zusammenstellt; hier werden nun _ nicht

nur die abweichenden Ansichten anderer Lehrer mitgeteilt, sondern

dfters angedeutet, dass diese oder jene in Rede stehende Vorschrift

nicht die Vorschrift Baudhayanas, sondern die Salikis oder Aupa-

manyavas oder eines anderen Lehrers ist. Dann heisst es: ,diese

Vorschrift ist die des Saliki; Baudhayana hat tiber diesen Punkt

dies und das gesagt“, oder auch: ,diese (im Haupttexte erwahnte)

Vorschrift ist die der beiden Lehrer (nl. Baudhayana und Saliki);

Aupamanyava hatte dariiber die folgende Ansicht*. Diesem Dvaidha-

sutra schliesst sich das Karmantasttra aufs engste an. Das Kar-

mantasttra enthalt in drei Biichern die néhere Ausfiihrung mehrerer

Punkte, die entweder im Haupttexte oder im Dvaidha nicht geniigend

erkliirt worden sind, die Paralipomena also. Da nun diese Kontro-

versen und Paralipomena teilweise einen Stoff bearbeiten, der, wie

eine Vergleichung der verwandten Texte darlegt, grésstenteils ebenso

alt sein diirfte wie der Inhalt des Haupttextes, sei es auch, dass

die Zeit seiner Redaktion etwas spiter anzusetzen ist, so deutet

auch diese Thatsache darauf hin, dass Baudhayana nur als Lehrer

des Rituals aufgetreten ist und dass seine Schiiler oder die Schiiler

seiner Schiiler dem von ihm fixierten Ritual eine bestimmte, die
uns jetzt vorliegende, Redaktion gegeben haben, sei es schriftlich,

sei es mtindlich das Ritual fixierend, wobei sie die Gelegenheit

hatten, von ihren Lehrern Baudhayana, Saliki, Aupamanyava, Aupa-
manyaviputra und wie sie weiter heissen, persdnlich oder durch

Uberlieferung zu erfahren, wie jene Lehrer iiber bestimmte Punkte
urteilten oder geurteilt hatten. Dass diese Teile des Werkes, die

Kontroyersen und die Paralipomena, nicht viel spiiter sind als die
Hauptteile des Stitra, erhellt erstens aus ihrem Stil und ihrer

1) 1.12: sarvany rtugamanani mantravanti bhavantiti Laudhadyano;
yae cadau yae cartiv iti salikih.

2) I. 9, vgl. die altind. Todten- und Best.-Gebr., S. XI, Note 1*.-
3) Die altind. Todten- und Best.-Gebr., 1. c.

e



ea:

Sprache, welche zum grissten Teil in Ubereinstimmung mit denen
der altesten Stiicke sind‘), zweitens aus der folgenden, Biihler noch

nicht bekannten Thatsache. Bekanntlich fingt das Grhyasttra mit

folgenden Worten an: yatho etad dhutah prahuta ahutah guilagavo

baliharanam pratyavarohanam astakahoma iti sapta pakayajna-

samstha wt ta anuvyakhydsyamah. Diese Stelle aber deutet un-

zweifelhaft auf Karmanta I. 4: kiyatyah pakayajiasamsthah ket-

yatyo haviryajnasamsthah kiyatyah somasamstha iti hutah prahuta

ahutah siulagavo baliharanam pratyavarohanam astakahoma iti

sapta pakayajnasamstha iti. Die altesten Teile des Grhyasttra

sind also in ihrer Redaktion jiinger als das Karmanta, wihrend

das Karmanta seinerseits die Bekanntheit mit dem Dvaidha voraussetzt.

9. Die Spuren nun der erdrterten Weise der Uberlieferung
unseres Kalpastitra sind unverkennbar. Wiewohl im ganzen Sttra

dieselben Eigentiimlichkeiten in Bezug auf Stil, Sprache und Aus-

drucksweise angetroffen werden und iiberall eine gewisse Hinheit-

lichkeit vorherrscht, so kann doch die Verarbeitung des Rituals

nicht als systematisch bezeichnet werden, wie z. B. die des Katiya-

oder des Hairanyakega-Srautasttra. Zum Teil mag daran der Um-

stand Schuld sein, dass unser Sutra sich der Samhita ziemlich

genau anschliesst und von der Reihenfolge, in welcher hier die

verschiedenen Ritualhandlungen erédrtert werden, wenig abweicht.

Diesem Umstand verdanken wir den bei Baudhayana ganz eigen-

tiimlichen Aupanuvakyapraéna (XIV), in welchem das Material ver-

arbeitet wird, welches im dritten Kanda der Samhita enthalten ist,

der gleichfalls den Namen Aupanuvakyam tragt. In den verwandten

jiimgeren Texten des Bharadvaja, Apastamba und Hiranyakesin da-

gegen werden die Data aus diesem Kanda jedes an seine Stelle in

der Darstellung des Rituals eingefiigt. Einige auf das ganze Ritual

sich erstreckende Paribhasa-Bemerkungen, die mitten in dem Dhar-

masitra?) auftauchen, deuten ebenfalls den Mangel an Systematik

in der Einteilung des Materials unseres Stitra an. In dem iltesten

Teile, dem eigentlichen Srautastitra, findet man ganze Stiicke, welche

die Abzeichen einer spateren Abfassungszeit tragen und offenbar ent-

weder, freilich schon sehr frith, interpoliert sind oder doch wenigstens

versetzt sind. Der dritte Adhyaya des Adhanasttra fingt mit diesen

Worten an: ,Jetzt die Anlegung der sacralen Feuer. Welche ist

dabei die Reihenfolge der Kultushandlungen? Behandelt sind die

1) In demselben Verhiiltnis, wie das Karmanta zum Haupttexte, steht das

Paribhasa-Sitra zum eigentlichen Grhya, vgl. weiter unten, § 37. Ahnlich ver-

halten sich die beiden spateren Totenbiicher (das neu hinzugekommene hand-

schriftliche Material thut dar, dass es im ganzen drei Pitrmedhaprasnas, nicht

zwei giebt, wie ich friiher meinte) zum eigentlichen im ersten Buche behandelten

Totenritual. Auch hier wird auf den Haupttext zuriickgedeutet mit den Worten:

yatho etat. Und auch das Ritual der beiden letzten Pitrmedhaprasnas ist teil-

weise sehr alt; die meisten der hier zur Sprache kommenden Punkte werden

auch im zweiten Pitrmedhaprasna des Bharadvaja-Hiranyakesin erdrtert,

2) I. 15.
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(zur Anlegung der Feuer zu empfehlenden) Jahreszeiten und Mond-

hauser, behandelt ist die Vorbereitung des (Opferherren) selber.
Welche ist hierbei die Reihenfolge?“!) .Nun ist zu beachten, dass

die Behandlung der Jahreszeiten und Mondhiuser noch nicht statt-

gefunden hat, sondern erst im Karmantasttra®) angetroffen wird:

,Jetzt die rituellen Vorschriften. tiber die Jahreszeiten und die Mond-

hauser‘ u.s.w. Da nun der ganze dritte Adhyaya des Adhana-
sitra mit dem Karmantasttra in Stil und Ausdrucksweise genau

iibereinstimmt und. ausserdem gewisse Punkte in ihm zur Sprache

kommen, die erst nach der Behandlung des Adhana zu begreifen
sind, so ist die Vermutung nicht unbegriindet, dass eine Versetzung

stattgefunden hat und dass urspriinglich jener dritte Adhyaya die

Darlegungen verfasst hat, die wir jetzt im Karmanta finden und

vice versa. Diese Versetzung miisste dann aber sehr alt sein, da

Bhavasvamin, der Kommentater des Baudhayana, der im achten

Jahrhundert gelebt haben soll, das Sutra in der uns vorliegenden

Redaktion kennt. inen analogen Fall liefert das Grhyasttra; alle

mir bekannten Handschriften, eine ausgenommen, fangen die Be-

schreibung des Samavartana’) an wie folgt: vedam adhitya snasyann
ity uktam samavartanam, d.h.: ,In dem Kapitel, welches also an-

fiingt: ,wenn er nach Ablauf des Vedastudiums das Bad nehmen

will‘, ist das Samavartana erdrtert*. Das Kapitel aber, auf welches

hier hingedeutet wird, folgt erst im sogenannten Paribhasastitra ‘) :

vedam adhitya snasyann upakalpayate u. s. w. Wie erwahnt,

steht die Sache in einer Handschrift anders: in der vorztiglichen

stidindischen Handschrift aus Tiruvaiyaru wird naimlich das Kapitel,

welches das eigentliche Samavartana behandelt und welches in den

anderen HSS. dem Paribhasastitra einverleibt ist, an seinem ihm

zukommenden Orte im zweiten Prasna des eigentlichen Grhyasutra

behandelt und vice versa.

10. Derartige Versetzungen konnten anscheinend besonders

infolge eines Umstandes, der jetzt zur Sprache kommen mége,

stattfinden. Es scheint nimlich, dass die verschiedenen, die Be-
schreibung des Srautarituals liefernden Abschnitte eine Zeit lang
ohne bestimmte Zahlung im Umlauf gewesen sind; die Reihenfolge,

in welcher die Teile der Samhita mit den zugehdrigen Brahmanas
und Anubrahmanas wahrend der Studienzeit erlernt werden mussten,

stand ja durch die verschiedenen Vratas des Brahmacarin geniigend

fest). Infolge davon bieten sich dem Herausgeber der Baudhayana-

texte einige grosse Schwierigkeiten, da die Reihenfolge und Hin-

teilung der Prasnas schon friih unsicher gewesen zu sein scheint.

Dies ist besonders der Fall mit dem Pravargyaprasna. In einigen

Handschriften und auch in dem Kommentar des Bhavasvamin wird

1) athedam agnyiidheyam; tasya kah karmana upakramo bhavaty?

uktiny rtunaksatrany, uktam atmanah puragearanam. katham Pra iBst
pirvyam bhavati?

2) 1. 16. 3) II. 8. 4) kh. 14. 5) Vel. mite § 41.
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dieses Ritual vor, in anderen Handschriften unmittelbar nach

dem Agnistoma behandelt. Ich vermute nun, dass nicht nur der

Pravargya, sondern auch der, Kathakapragna, der jetzt als XVIII.

gezahlt wird, urspriinglich am Schlusse des ganzen eigentlichen Srauta-

sttra ihre Stellung eingenommen haben; es ist ja auch beachtens-

wert, dass die Materialien dieser beiden Prasnas weder im Dvaidha-

noch im Karmantastitra mit einem Worte erwahnt werden, eben-

sowenig wie die Prayascittas; dies letztere ist freilich ganz in der

Ordnung, da sie in der uns jetzt bekannten Prasnazihlung ihre

Stellung am Ende, hinter dem Karmanta einnehmen. Was den

Pravargya angeht, so wird er bei Hiranyakesin und Katyayana jetzt

noch am Schlusse des ganzen Werkes gefunden, und es lasst sich

eine Spur nachweisen, dass er auch bei Apastamba einstmals eine

andere Stellung einnahm und erst spiiter unmittelbar nach dem

Agnistoma eingefiigt worden ist'). So werden auch in den Bau-

dhayanatexten, in Ubereinstimmung mit dem Sachverhalt des Brah-

mana, wo ja das Kathakacayana und der Pravargya zuletzt, un-

mittelbar vor dem Pitrmedha, behandelt sind, diese beiden Prasgnas

urspriinglich am Schlusse des Ganzen ihre Stelle eingenommen haben;

die Thatsache jedoch, dass der Pravargya mit dem Ritual des Soma-

opfers enge verbunden und sozusagen mit demselben verkniipft ist,

mag dessen friihere Aufnahme veranlasst haben. :

11.. Mit diesem Sachverhalt, dass die verschiedenen Teile,

Pragnas, des Baudhayanarituals verhiltnismassig spit in eine be-

stimmte Reihenfolge fixiert und zu einem Ganzen redigiert worden

sind, hingt nun gewiss auch die EHigenartigkeit zusammen, dass

sowohl vom Agnistomaritual wie von der sogenannten uttara tatch

(ahinas und ekahas) gegenwiartig noch eine doppelte Zihlung vor-

handen ist, welche eine nicht geringe Verwirrung veranlasst hat.

Vom Agnistoma nimlich ist uns ausser der Einteilung in so und

so viele Pragnas noch eine andere bekannt, nach welcher die Khandas

fortlaufend gezihlt werden; dasselbe findet sich bei der uttara

tatth. Demselben Umstand wird es auch zuzuschreiben sein, dass

in dem uns unter dem Namen Baudhayana bekannten corpus rituale

so viele Bestandteile aus spiterer Zeit angetroffen werden — un-

zweifelhat hat man ja mit Biihler dazu die vier Parisistapragnas

des Grhya, wenngleich uns auch hier mitunter vieles sehr Alte be-

wahrt ist, und den vierten Prasna des Dharmastitra zu rechnen.

Bei einem Werke, das ein abgerundetes Ganze bildete, und wo

jedem Kapitel seine bestimmte Stelle zukam, wiirde eine solche

Ausbreitung und Vermehrung des Rituals nicht so leicht méglich

gewesen sein. 5

1) Srs. XV. 1.4: sagnikya vyakhyata weist deutlich auf XVI. 1.7 zuriick;

vgl. auch Eggelings Bemerkung (Catal. of the Skt. Manuscripts of the Library

of the I. O., Part I, p. 54): ,,these differences were apparently caused by the

insertion of a chapter, the pravargyaprasna, between the tenth and the eleventh

chapters‘.
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12. Es ist schon bemerkt worden, dass sich Baudhayana der

Samhita mdglichst enge anschliesst. Auch iiber diesen Punkt ist

eine wichtige Bemerkung zu machen. Wahrend Bharadvaja, Apa-

stumba und Hiranyakegin, wenn sie einen in der Samhita vor-

kommenden Vers oder eine Yajusformel citieren, sich damit be-

gniigen, diese durch die Anfangswérter anzudeuten, giebt Baudhayana ~

die Strophen und Yajusformeln meistens in extenso, sakalapathena.

Man hiite sich, aus diesem Umstand zu folgern, dass zur Zeit der

Fixierung des Rituals die vollstandige Mitteilung der Citate deshalb

nétig gewesen wien, weil die Samhita noch nicht in ihrer jetzigen

Gestalt bekannt war, sodass Baudhayana noch nicht auf dieselbe

verweisen konnte. Diese Folgerung wiirde falsch sein, da der un-

zweifelhafte Beweis zu liefern ist, dass schon dem Baudhayana oder

seinen Schiilern die uns jetzt vorliegende Redaktion der Samhita

bekannt gewesen sein muss. Wenn er zwei oder mehrere hinter

einander folgende Strophen zusammen citiert, begniigt er sich damit,

nur die Anfangsworter zu geben, mit der Zufiigung: ,mit den zwei

Strophen‘. Oft begegnet man dem Ausdruck: ,bis zum Schlusse

des Anuvaka* oder: ,bis jene oder jene Strophe*. Einmal sogar

werden deutlich die Nummern der Anuvakas angegeben, die sich

in unserer Samhita vorfinden1). Und dieser Umstand, mége er

dem Herausgeber viele ziemlich nutzlose Arbeit verursachen, er-

leichtert fiir uns Nichteingeborene Indiens wesentlich das Verstiind-

nis des Rituals, da wir jedesmal den zugehérigen Spruch ganz vor

Augen sehen, wihrend wir bei der Benutzung spiterer Stitras immer

die Samhita nachschlagen miissen. Zum richtigen Begriffe des Ri-

tuals ist ja sowohl die Bekanntheit mit dem Spruche wie mit dem

Kalpa erfordert. Wahrend ich nun friiher?) meinte, diesen Umstand

durch die Annahme erklaren zu kénnen, dass der Text des Bau-

dhayana auch hierin eine Spur spiterer Uberarbeitung aufzuweisen
hatte, indem man es in spiterer Zeit bequemer gefunden haben

méchte in die Handexemplare des Sttra die Spriiche ganz aufzu-

nehmen, miéchte ich jetzt eine andere Erklarung vorschlagen und

die Vermutung dussern, dass gerade die Erwihnung der Spriiche

sakalapathena zum Charakter einer fiir den miindlichen Vortrag

bestimmten Bearbeitung des Rituals, eines pravacana also, ge-

hort habe.

13. Es springt nach allem Gesagten ins Auge, dass es unmég-

lich ist, einen festbegrenzten Zeitabschnitt anzugeben, wann unser

Sttra entstanden ist, da ja fiir seine Entstehung langere Zeit, viel-

leicht mehrere Jahrhunderte erforderlich gewesen sein miissen. Aus

einer Untersuchung des Dharmasttra und zum Teil des Grhyasttra

folgert Biihler, dass von allen Sutras, die sich der Taittiriya-Sam-

1) X. 48: pratipadyate: namas te rudra manyava (TS. IV. 5. 1) tty

antam etam anuvakam nigadya dvitiyam triiyam (IV. 5.2 und 3); eatur-

thasya yatrabhijanati namah ksatirbhya iti (1V. 5. 4. 2).
2) Die altind. Todten- und Best.-Gebr., S. VILL
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hita anschliessen, das Baudhayaniya das ilteste ist. Wenn die

Hypothese dieses Gelehrten) begriindet ist, dass Apastamba in das

fiinfte oder vierte Jahrhundert vor Christi Geburt zu stellen sei,

so muss fir Baudhayana vielleicht das sechste Jahrhundert als

terminus post quem angesetzt werden. Eine nihere Priifung des

Inhalts unseres ganzen Sutra scheint dieses hohe Alter zu bestiitigen.

An erster Stelle beweisen seine stilistischen Higentiimlichkeiten,

dass es, so zu sagen, noch in der Brahmanaperiode wurzelt, d. h.

dass die alteren Teile am Schlusse derjenigen Periode redigiert

worden sind, als die theologischen Erérterungen iiber und Er-

klérungen und Motivierungen von dem Ritual von Geschlecht auf

Geschlecht noch immer ausgebreitet wurden. Man denke an die

zahllosen Archaismen und die von Panini als vedisch bezeichneten

Worter und Ausdriicke und an die ganz in Brahmanastil verfassten

spiteren Teile, an die wttara tatih.

14. Den von Biihler erwahnten Angaben, nach welchen die

Schule der Baudhayanins ihr Heim im siidlichen Indien hatte*),

kann ich nur wenig beifiigen. Im Srautasiitra®) werden unter den

Brahmanen, die man nicht als Opferpriester wihlen soll, u. a. die

partkhatikrantah aufgezihlt, worunter nach Bhavasvamins Mit-

teilung ,einige* die samudrayayinah verstanden. Bekanntheit mit

den Vélkerstimmen Siidindiens tritt auch im Srautastitra hervor,

wo zweimal die Kalinga erwihnt werden. Dass wenigstens gegen-

wirtig die Baudhayanaschule im siidlichen Indien bliht, erhellt

erstens aus der Thatsache, dass die meisten guten Handschriften

aus diesem Teile Indiens herstammen und zweitens aus einer Be-

schreibung des hauslichen Rituals der Malayala-Brahmanen*), der

Numburis; die bei diesen Brahmanen gebrauchlichen Vratas stimmen

namlich ganz mit denen des Baudhayanagrhya iiberein: hotara-

vratam, upanisadam, godanam und sukriyam.

15. Dank der liberalen Gesinnung der Direktionen der ver-

schiedenen Bibliotheken in Europa und Indien sind wir also jetzt

in der Lage, uns eine richtige Vorstellung von dem Inhalt dieses

alten und ehrwiirdigen Ritualtextes zu machen. Freilich sind die

uns bis jetzt vorliegenden Texte nicht ganz vollstindig. Wie uns

von den einheimischen Quellen bezeugt wird, muss die Kaukili-

Sautramani schon sehr friih verloren gegangen sein®); man kénnte

daran zweifeln, ob sie jemals bestanden hat. Von dem Purusa-

1) SBE, U, 8, XLIUL 2) SBE. XIV, p. XLI. - 3) IL. 3.

4) Report on the census of Travancore, Vol. I (1894), p. 662—674. Von

hohem Interesse sind die ib. 703-726 gegebenen Mitteilungen iiber das haus-

liche Ritual der Foreign (paradesa) Brahmans, welche offenbar Apastambins sind.

5) Bhavasvamin bemerkt dies ausdriicklich. Die kaukili: sautramant

fiir die Baudhayanins wird daher nach dem Ritual des Apastamba vollzogen,

vgl. Bhairavahyava in seinem Kaukilisautramani-prayoga (MS. Tiibingen M, 4-3,

3171): tatra kaukilya acaryoktakalpasyotsannatvad apastamboktam vigesam,

asritya svavirodhena prayogo racyate, und in derselben Handschriftensamm-

lung U: tasyah kalpasitram aetryanam utsannam,
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medha und den Caturhotaras (den im Apastambiyasttra entsprechen-

den Stiicken XX. 2425. 2, XIV. 13—15) ist ebensowenig eine

Spur vorhanden. Den Kommentatoren des Mittelalters hat aber

gewiss ein Stiick im Texte vorgelegen, das uns bis jetzt fehlt, nl.

das Hautram zum Pagubandha und zu den Caturmasyas. Von dent
zguerst genannten sind uns Citate in echtem Baudhayanastile in

Garanad Kommentar zu Taitt. Br. III. 6.1 bewahrt, wihrend das
Vivarana des Bhavasvamin zum Hautram der Caturmasyas uns voll-
stindig vorliegt. Ich fiirchte aber, dass dieses Stiick jetzt hoff-

nungslos fiir uns verloren gegangen jst eine Rekonstruktion nach
dem. Vivarana gehért leider. zu den Unméglichkeiten. Der Verlust
ist aber nicht “allzu . gross dem gegeniiber , was uns erhalten ge-
blieben.

16. Der Inhalt des ee nun, nach Prasnas ab-

geteilt, ist folgender:

Prasna I: darSaptirnamasa in 17 adhyayas oder 21 khandas
5 Il: agnyadheya = a pe Lies

. III: dagadhyayika prasna , 10 ; ee piles

5 IV: pasubandha 2S 5 pulleys

5s V: caturmasya’ 0 ets %

= VI: agnistoma e040 . , ef 5,

z LL $ soo : i 20

; VEEL: z caEO u seo idee

3 IX: pravargya a6 > 3 20: 35

3 X: cayana elo e Poors

5 XI: vajapeya sie 0 > 13 2

; XII: rajastiya wand, 4 Pes Peres

: XII: istikalpa wool ‘ i Se

; XIV: aupanuvakya gat2 z R80 285

3 XV: aSvamedha gee Ee PEO otics

” XVI: oors eae \ 12 : age :
gavamayana

» XVII: atiratra Aes

. sautramani ee. : poe,

ekadasini . : Seer,

. XVIII: kathakasttra — wot Ss fee LOnora

3 XIX: punascityadisatra see ; eto)

is XX:) ahina und soe . pole |

* - XXI:f ekaha- See. eee)
> a| 7 10 a = S00) -
e etl: pO ie 28

vie 1h oar ee,
" xxv, 1 ee eaten
5 ee 0 2 9 1 OD lesa ps

= SNE. Vas » 20 Z >. one
; VILL: 9 20. ‘ » Geet lee
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Pragna XXIX: i in — adhyayas oder 14 khandas
x XXX: /} prayascitta ‘ Visas

: XXXtI: $ Bech,
; XXXII: gulbasttra 08 y Bree Recs

5. OTE: ad ‘ est Rae
» XXXIV:/ grhya - gikd: a 5) Oe cs

: XXXV: geld aA Ae RTs
» XXXVI: grhyaprayascitta , 11 a pc ADinks,
» X%XXVIL: grhyaparibhasa gd 5 Pole Brunes

» XXXVIII: A goed

3 meres » 20
; et grhyaparisista * 230) ,

3 EL. 9 22 *
2 XLIL: ” 7 ” ” 17 2
3 XLII: pitrmedha bisosy
- XLIV: : ee
. XLV: pravara ee 5 Sc odors y

; XLVI: arelth ; pe ag
: XLVI: dawns sold A pO.
aoe REV ILE: 2al0 a Ee Bit as

= XLIxX: eS i

17. Nicht alles steht hier aber fest. Schon gleich muss be-

merkt werden, dass nur die Reihenfolge der ersten 32 Praénas

mehr oder weniger gesichert ist; da aber die Grhyapragnas mit

dem Pitrmedhasttra in allen HSS. immer ein Ganzes bilden und

in einer vorziiglichen siidindischen HS. sich der Pravara dem Pitr-

medha unmittelbar anschliesst, nehmen sie in der von mir zu-

sammengestellten Liste wohl die ihnen zukommende Stelle ein;

und dass der Dharma hinter das Grhya zu stellen sei, hat Biihler

dargethan. Von den ersten 32 Pragnas sind eigentlich nur die

Nummern der ersten fiinf vollstandig gesichert. Uber die Soma-
prasnas mit dem Pravargya handelte “ich oben. Dem Vajapeya-

prasna wird in mehreren HSS. (H., Be., B.) die Zahl elf bei-

gelegt. Dann muss also der Cayanaprasna der zehnte sein, welche

Nummer ihm auch in Be. zugeteilt wird. Die in der Sammlung B.

enthaltenen Baudhayana-MSS. tragen von zweiter Hand auf dem

Umschlagblatte jedes eine Angabe der jedem Pragna zukommenden

Zahl, welche zu der in B. angegebenen Zahlung genau stimmt.

Diese Sammlung ist also: von einer der Sache kundigen Hand revi-

diert. In der Zihlung der Karmantaprasnas weicht die Haugsche

HS. von den beiden anderen Be. und B. insofern ab, dass hier, in

H, das Karmanta als Pragna XXII, XXIII und XXIV _ gerechnet

wird und folglich seine Stelle vor dem Dvaidhasttra findet. Ohne
den mindesten Zweifel sind hier aber die beiden HSS. Be., B. im

Rechte gegeniiber der Haugschen HS. Die Karmantapragnas miissen
hinter dem Dvaidha gefolgt sein. Der Beweis ist folgender: Nicht
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selten wird im Karmanta die nihere Ausfiihrung eines im Dvaidha

angedeuteten Unterschiedes gegeben; so heisst es z. B. im Dvaidha

(L 14): patnisamyajesv rtvjam parikramana itd: siitram baudha-

yanasya; sarva evottarena garhapatyam partkrameywr itt sala-

kth. Auf diese Vorschrift Salikis deutet nun Karm. I. 29 hin:

yatho etac chalikeh kalpam vedayante: patnisamydjesu sarva

evottarena garhapatyam parikrameyur ity, anabhyavrtyaivatra

phalikaranahomo hotavyo bhavati. Im Dvaidha (1. 29) heisst es:

pasupurodagasyedaya avadana iti: sutram saliker; atro_ ha

smaha baudhayano niravadayaivasya svistakrtam idam avadyed,

evai savaniyanam iti. Damit vgl. man Karm. I. 36, 37: yatho

etad baudhayanasya kalpam vedayante: niravadayaivasya svi-
stakrtam idam avadyet, katham atra caturavattam bhavatiti u.s. w.

Es steht danach fest, dass die beiden HSS. Be. B., und nicht die

Haugsche HS., die richtige Zahlung bewahrt haben. Die Zahl-

nummern der Prayagcittapragnas, nach Dvaidha und Karmanta,

sind nur in Be. B. bezeugt. Da aber weder im Dvaidha- noch im

Karmantasiitra ihrer gedacht wird, im Gegenteil, Baudhayana und

aliki mit ihren Dvaidhas hier im, Sutra selbst auftreten, ist ge-

wiss ihre Stellung am Ende des Srautasitra richtig. So erweist

sich durchweg die secunda manus, welche in Be. die Nummern der

Pragnas angiebt, als richtig. Auf Grund dieser Autoritat habe ich

nun auch das Sulba als XXXII. Pragna gerechnet, obgleich eine

einheimische Autoritit!) es nach dem Grhyasttra folgen lasst.

18. Noch ist hervorzuheben, dass einzelne Teile unseres Sitra

einen besonderen Namen tragen. So heissen z. B. Pragnas XI,

XII und XIII zusammen in der Bombay-HS. ekapasina’ (abgekiirzt

fiir ekapasinasitra? der Name bedeutet?). Prasna XVII trigt

in der Benares-HS. den Namen eka@ratnisiitra. Welcher Teil durch

den Namen uééarasiutra oder uttara tatih angedeutet wird, ist bis

jetzt nicht ganz sicher. Nach B. scheinen es die Prasnas XVII

bis XXI (incl.) zu sein; nach Be. bloss die Pragnas XIX, XX, XXI;

nach Be. 7 aber die Pragnas XVI, XIX, XX und XXI. Vielleicht

ist aber auch der ASvamedha dazu zu rechnen?). Man sieht, dass

noch manche Einzelheit, auch in der Abteilung der Prasnas, der

Lisung bedarf. Hoffentlich wird hier die von Hultzsch mir ver-

sprochene Kopie des Uttarasttra aus Siidindien mehr Gewissheit

bringen.

1) Niml. Bhattatmaja in seinem Bhasya, das so anfangt: atheme agni-

cayah | atha grhyanantaram agnicayanagrahanam u. s. w.

2) Die von mir als Be. 7 bezeichnete Handschrift, auf deren Umschlage-

blatt es heisst: wttarasitraprdrambhah, wibrend es am Schluss heisst: zy

uttarad tatih samapta, beginnt: samvatsaraya diksisyamanah; der erste

Khanda triigt die Nummer 52, welche nur zu begreifen ist, wenn man.das

uttarasitra mit dem Asvamedha anfingt. Am Ende des ersten Hauptteiles,

der 76 kh. in 12 adhy. umfasst, werden die pratikas gegeben , deren erster
dvidasahena yaksyamano bhavati ist; dieses und die Adhyaya-Nummer 12

deuten bloss auf Prasna XVI, nicht auch auf den ASvamedha hin.
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19. Mannigfaltig sind die einheimischen Hiilfsmittel, die uns

zur Exegese des Baudhayana zu Diensten stehen. Der ilteste vor-

handene Kommentar ist das Vivarana des Bhavasvamin. Nach

Burnells Vermutung lebte Bhavasvamin im achten Jahrhundert.

Dieses Vivarana liegt mir aber leider nicht vollstiindig vor; be-

kannt ist mir das Vivarana bis zum Rajastya (incl.), dann das zur

Sautramant, zum Aptoryama und Atiratra und endlich zu den

Dvaidha- und Karmantastitras. Indessen darf man hoffen, dass noch

mehrere Partien in Siidindien vorhanden sind. Dieses Vivarana ist

kein fortlaufender Kommentar; es enthilt eine durch fast keine

Interpunktationszeichen geschiedene Masse Erklirungen einzelner

Worter und Ausfiihrungen zum Ritual. Bekannt ist mir der vor-

ziigliche Kommentar des Sayana zum DarSaptirnamasa, der jedes-
mal jedes einzelne Sttra erliutert und dann nach jedem Khanda

einen Prayoga von dem Behandelten giebt. Auch die einschligigen

Dvaidha- und Karmantastitras werden erklirt. Zum Cayanasiitra

besitzen wir einen ganz vorziiglichen Kommentar in Vasudevadik-

sitas Mahagnisarvasva; auch hier werden suo loco die einschlagigen

Dvaidha- und Karmantasiitras erdrtert. Dieselbe Handschrift ent-

halt auch einen Kommentar zum Ekadaginisiitra. Von nicht ge-

ringem Werte fir das Verstindnis unseres Stitra ist KeSavasvamins

Prayogasara, der den Bhavasvamin hiufig citiert. Er folgt im All-

gemeinen dem uns tiberlieferten Baudhayanatext bis zum Agnistoma

(incl.); dann behandelt er ukthya, sodasin, atiratra, aptoryama,

sarvatomukha, brhaspatisava, dvadasaha, paundarika, mahavrata;

zuletzt giebt er einen Cayanaprayoga. Von grossem Nutzen endlich

ist das in Benares 1887 gedruckte, von NageSvarasastri verfasste

Srautapadarthanirvacana, das den Inhalt von Prasnas I—IX, die

Sautramani und einige Kamyestis behandelt. Sehr zu bedauern ist

es, dass von dem ausgezeichneten Bhasya des VenkateSvara zum

Karmanta nur ein verhiltnismissig kleiner Teil auf uns gekommen

ist. In Indien existieren aber hoffentlich wohl noch vollstindige

Exemplare dieses Textes. Die mir bekannte Handschrift desselben')

umfasst nur die ersten 21 Khandas (11 Adhyayas) des ersten Prasna,

also ungefaihr einen siebenten Teil des Ganzen. Ewas weniger hat

eine von Burnell beschriebene2) HS. bewahrt. Kommentare zum

Prayascittastuitra existieren in Europa, wihrend auch ein Kommentar

zum Pravara in der von Burnell der India Office verschenkten HS.

vorliegt *).

20. Bis vor kurzem meinte ich, dass zum Grhyasttra kein
Kommentar vorhanden sei. Hultzsch berichtet mir aber jetzt, dass

ein Kommentar zum Baudhayana-pirvaparagrhya aufgefunden sel.

Wir verfiigen aber iiber eine ganze Menge von Prayogas und Pad-

1) LO. 776a.

2) A classified Index of the Skt.-MSS. of Tanjore, Th. I, S. 19.

3) A Catal. of Skt.-MSS. 1870, No. CXVIII, p. 35.
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dhatis. Uber einen der wertvollsten Prayogas berichtete ich schon’),
es ist die Grantha-HS., von Burnell in seinem Catalogue p. 31 unter

No. CVI filschlich als ein ,Prayoga according to the Apastamba

ritual‘ beschrieben. Wichtig ist auch die ebenda unter No. CIX

erwihnte Karika des Kanakasabhaspati; die HS. ist zwar schlecht

geschrieben, aber nach einiger Ubung sehr wohl zu entziffern und ziem-

lich korrekt. Eine sehr gute Beschreibung der Samskaras giebt auch

die Telugu-HS. aus der Sammlung Mackenzie (I. 0. No. 21), die

den Titel prayogactidamani fiihrt; auch der in der Leidener HS.

3108 enthaltene prayogasikhamani in Devan. ist von einigem

Werte. Nicht zu vergessen endlich sind die Baudhayanaprayoga-

mala des Venkatesu, die in drei Samputa die Samskaras, die sonstigen

hiuslichen Opfer und den Pitrmedha behandelt (Bombay sake 1808),

und die leider nicht allzu gut erhaltene Baudhayaniya paddhati des

KeSavasvamin, die der India Office Library angehért?). Uber die

Mittel zur Exegese des Pitrmedha endlich, dessen erster Pragna?)

und des Dharmastitra, welches ganz verdffentlicht*) und auch tiber-

setzt®) ist, braucht weiter nichts gesagt zu werden. :

21. Unter den uns ganz oder teilweise bekannten Srauta-

sttras der Taittiriya-Schulen steht das Sttra der Baudhayanins

ganz selbstindig da. Wihrend zwischen Apastamba und Hiranya-

keSin grosse Ubereinstimmung herrscht, so dass mehrere Teile so-
gar ganz gleichlautend sind5), wihrend auch Bharadvaja, soweit

ich dieses Stitra untersucht habe, diesen beiden Texten sehr nahe

steht, ist das Ritual, das uns im Baudhayanastitra vorliegt, sowohl

in der Art seiner Bearbeitung wie in der Reihenfolge der be-

handelten Materialien, in der Anwendung der Opferspriiche und in
der Ausfiihrlichkeit der Beschreibung ganz unabhiingig. Es wird

daher die beste Quelle sein fiir eine eingehende Kenntnis des Rituals

der Taittirtya-Samhita. Wenn wir einen Teil des Rituals nach

Apastambas Sttra begreifen wollen, so muss man nach einem
Prayoga greifen. Baudhayana dagegen ist, gerade durch die Aus-
fiihrlichkeit der Darstellung, meistens aus sich selbst begreiflich.

Nur muss man, um ein Gesamtbild zu bekommen, auch das Dvaidha-,
das Karmanta- und das Aupanuvakyasiitra hinzunehmen. Auch
sehr viel Neues begegnet uns in Baudhayana; hervorzuheben sind:

die ausfiihrliche Beschreibung des Wiirfelspiels bei Gelegenheit der
-upavasathagavi, die papmano vinidhayah genannten Spriiche, der
Schlussakt zum Pasgubandha, die Bestimmungen fiir die Art und
Weise, wie die Caturmasyas zu verrichten sind, das Gesprach, das
mit dem Vaisya gehalten wird, wenn man den Lehm fiir den
-Feuertopf (ukha@) holt, das Umstreuen des Menschenhauptes beim

1) Einleitung zur Ausg. der Pitrmedhasitras, S. VIII.

2) Eggeling, Catal. Vol. I. No. 293, 8.52.

3) Abhandl. fiir die Kunde des Morgenl., X. 3 (Caland).
4) Abbandl. fiir die Kunde des Morgenl., VIII. 4 (Hultzsch).
5) SBE. Vol. XIV (Biihler). .
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Agnicayana, das Uberreichen des abhisekapatra und des Bogens
an den Thronfolger beim Rajastiya, die Ahnenprobe beim Dagapeya,

die Beschreibung der Requisiten fiir den ASvamedha, die ausfiihr-

liche und hochwichtige Darstellung der verschiedenen Savas, die

Feierlichkeiten, zu welchen die Jaya-, Abhyatana- und Rastrabhrt-

Formeln Anlass geben, die ausftihrliche, eine Menge unbekannter

Namen enthaltende Abnenliste des Pravarasttra, die zahllosen Data

astronomischer Natur, die stattliche Reihe von Rituallehrern, die

das Dvaidhasitra liefert, und zuletzt besonders die ausfiihrliche hoch-

wichtige, so manches Neue liefernde Darstellung der Ekahas. Dies

alles wird in den anderen Stitren entweder gar nicht erdrtert oder

nur in gedringter Form behandelt. Noch in einer anderen Hin-

sicht nimmt das Baudhayanastitra eine ganz selbstiindige Stellung

ein, durch die feierlichen und in archaischer Sprache verfassten

Sampraisas namlich, d.h. die Aufforderungen, die der Adhvaryu den

anderen Priestern und dem Yajamana zukommen lasst. Diese sind

meistens viel ausfithrlicher als die des Apastamba und enthalten

manche eigentiimliche Wortform und manchen sonst unbekannten

Ausdruck.

22. Ich gehe jetzt daran, einiges von anderswo Unbekannte

mitzuteilen.

Zuaerst behandle ich das Wiirfelspiel beim Agnyadheya; es

macht einen Teil aus von der sogenannten upavasathagavi, d. h.

dem Kuhopfer, das am Fastentage vor dem Agnyadheya zu ver-

richten ist. YZuvor werden unter den Requisiten eine fette Kuh

und neunundvierzig Wiirfel herbeigeschafft und wird der Spiel-

boden fertig gemacht. Nachdem ein Teil des Opfers an die , Viater*

verrichtet worden, ,setzt man sich“, so heisst es weiter, ,zu vieren

um die Wiirfel hin, nl. der Vater mit seinen Séhnen: der Vater

vorne (dstl.), der alteste Sohn rechts (siidl.), der zweite Sohn hinten

(westl.), der jiingste Sohn nérdlich. Der Vater nimmt!) zwélf

Wiirfel, dadurch gewinnt er; zwdlf nimmt der Alteste Sohn , da-

durch gewinnt er, die iibrigen (dreizehn, also) schieben sie dem

jiingsten Sohne zu. Wenn nun (nur) zwei (Séhne) da sind, so

nimmt der Vater zweimal: wenn (nur) einer, so kommt die Gattin

als dritte hinzu; wenn gar keine da sind, so nehmen Mann und
Weib zweimal. Dieselbe Regel (des Spiels) gilt, wenn sie zu dreien

und wenn sie zu zweien spielen. Jeder sagt, nachdem er die

Wiirfel genommen hat (also nicht der Jiingste, dem ja die Wiirfel
zugeschoben werden): ,gemacht* (/rtam)*) und mit den Worten:

»die Kuh ist verspielt* stehen sie alle auf*. Den Vorgang hat

man sich so vorzustellen: nachdem der Vater mit seinen drei

Sdéhnen das erste Mal gespielt, hat der jtingste Sohn eine ungerade

1) pracchinatti, Bh.: prthak karott. : :

2) krtam kertam ity eva vyapagacchanti, Bh.: vyapagacchanti prthake
kurvanti, vyapagamanam vyavacchedah.

Abhandl. d. DMG. XII. 1.
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Anzahl Wiirfel bekommen und ist dadurch besiegt. Darauf spielt

der Vater mit den zwei iibrigen: der Vater nimmt 24, der ilteste

Sohn 12, der Jiingste bekommt 13, fallt also ab. Zuletzt spielt

der Vater mit dem iltesten Sohn, der Vater bekommt 24, der

Sohn 25 Wiirfel, der Vater hat also gewonnen. Der ganze Vor-

gang wird im Apastambastitra') durch die Worte krtam yajamano

vijinati: ,der Opferherr gewinnt das Krta‘, _angedeutet. Durch

Baudhayana kennen wir jetzt den genauen Verlauf dieses Spiels,

welches bloss eine Art ludere par impar gewesen zu sein scheint ®).

23. Die merkwiirdigen ganz unbekannten, ,papmano vini-

dhayah*, ,Ablegung des Bésen*, genannten Formeln finden gleich-

falls am Tage vor der Feuergriindung bei Gelegenheit der upava-
sathagavt ihre Anwendung. Sie sollen vom Opferherrn hergesagt

werden, wihrend er die Augen auf eine mit Wasser gefiillte Schiissel

gerichtet hilt und lauten so*): ,Im Lowen sei meine Wut, im

Tiger meine innerliche Krankheit(?), im Wolfe mein Hunger, im

Pferde mein Heisshunger(?), in der Wiiste mein Durst, im kinig-

lichen Palaste mein Hunger, im Stein meine Schlaffheit, im Esel

meine Haemorrhoiden (?), im Stachelschwein meine Schamhaftigkeit,

in der Ficus religiosa mein Zittern*), in der Schildkréte mein Rheuma-

tismus (?), im Bock meine apasaryd, im Feinde mein Tod, im Neben-

buhler mein Ungliick, im Widersacher mein Verderben, im Ehr-

losen mein Missgeschick, im wilden Esel mein Misslingen, im

Rhinoceros meine Krankheit, im Bos gavaeus meine Blindheit, im
_ Bos gaurus meine Taubheit, im Baren mein Kummer, in der Ei-

dechse meine Ermiidung, in der jara@®) meine Kalte, im Raben

meine Furchtsamkeit, im Wiesel mein tibler Geruch, in der Eule

mein svabhyaga, im kloka mein Neid, im Affen meine Thorheit(?),
im kulala meine (a)mamsya, im ulala mein (a)pradhya, im Kamel
mein Durst, in der Gazelle meine Erschépfung, im Schafe mein
Weh, in der Vorratskammer®) mein Parfum, an der Jungfrau mein

Schmuck, im Schweine mein kladathu, in der Natter mein Schlaf,
in der Boa mein iibler Schlaf, in dem Blitz mein Licheln 2) in
der lobha meine Feuchtigkeit, in der Heuschrecke meine Wider-
wirtigkeit, in den Weibern mein Unwahrheit-Reden, in den Ziegen
meine Hirte(?), im Vratya meine atya, im Sudra mein Stehlen;
im Vaisya meine Werkthitigkeit, im Rajanya-Genossen meine Un-
wissenheit, im Naisada mein Brahmanentéten, im Kuliiga mein

Be

1) V. 20.1.

f 2) Freilich verwendet Ap. hundert Wiirfel, vgl. auch meine Bemerk. zu
Kaus. Sa. 17. 17.

3) Die papmano vinidhayah enthalten manches &xaé Leydusvoy und
nicht iiberall ist die Lesart sicher. ;

_4) Vgl. Kath. XI. 6 (S. 152. 6): tasmiaid eso (se. asvatthah) ‘dhrtah
sarevaha parnam ejayains tisthati.

5) Vielleicht Jaraydm, 4. i. sarasvatyam?
6) kose? vielleicht:: Parfumdose?
7) smayasah.

Ss
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Katarrh, im ulula mein Scherz, im udrin ') mein Erbrechen2), im
Zwerge mein Winseln, im Panther meine Glut(?)3), im Elephanten
mein Aussatz, im Hunde mein duripra, in den Snavanyas mein ©
Barbarismus, in den Videhas meine Schlafsucht 4), in den Mahavyarsas —
mein Kropf, bei den Miujavats mein Fieber, in der Pauke mein _
Husten, bei den Iksvaku meine Galle, bei den Kalitiga meine Un- ny
reinheit, in dem Maultierweibchen meine Unfruchtbarkeit, in der
Hure mein iibles Benehmen, im Maulwurf meine Zahnkrankheit,
in der Fliege mein svalkaga5), in dem Papagei meine Gelbsucht,
im Pfau meine Geschwitzigkeit®), im Stiere meine Jara, in der
Coracias indica mein bédses Reden, im Wasser meine Miidigkeit,
im vedavergessenden Brahmanen meine Schuld.

Geh’ fort, o Ubel, und zurtick, sei von uns, Ubel, fortgejagt; —
In die Welt der Gutthat, Uhel, bringe du uns ungeschidigt’). |
Der du uns, Ubel, nicht verlassest, den, dich, verlassen wir jetzo.
Er lasse sich nieder fern von uns, der tausendiugige Unvergingliche.
Wer uns hasst, der komm’ zu Schaden, wen wir hassen, den tite du.*

Nachdem der Opferherr diese Worte ausgeredet, giesse er das Wasser
nach den verschiedenen Himmelsgegenden aus, werfe die Schiissel
fort und kehre zurtick, ohne hinter sich zu blicken.

24. Die im Apastambasutra nur beiliufig erwahnten §) Nai-
styayana-Spenden werden in unserem Kalpastitra sehr ausfiihrlich
behandelt*). Es heisst dort: ,Ein Brahmane, der Soma begehrte,
begegnete auf dem Wege einem weissen, rotbrauniiugigen, auf dem
Haupte geschlagenen, triefenden (in menschlicher Gestalt gedachten
Soma). Er sprach zu ihm: ,Wie kann ich dich, o Herr, kennen?*
Jener antwortete: »lch bin Kénig Soma; mich hat im Zorne ein
mit den Naistyayana nicht vertrauter Adhvaryu gepresst%); wenn
mich im Zorne ein mit den Naistyayana nicht vertrauter Adhvaryu
presst, so muss ich jedesmal in dieser Weise triefen1°). Nun kennt
aber ein gewisser, so und so genannter Brahmane die Naistyayanas;
zu ihm werde ich gehen, der wird mir meine (normalen) Farben
wieder herstellen*. Dieser Legende folgt die Aufzihlung der Nai- es
styayana-Formeln1!), welche zur Begleitung der vierzehn Spenden —

1) Vielleicht: Blutegel?

2) vamatih, v.1. vamanih.

3) nistapat? : ap
4) Stpathah, v.1. Fiyathah. : -
5) svalk: bhasane, paribhasane, A,
6) ? jalpya. :
7) Der Text ist entstellt; das Original scheint eine Variante von AS. VII. 28

gewesen zu sein. :

8) XIII. 20. 8 sqq.

9) aor.; abhyasausit (so ist vermutlich zu lesen),
.10) wtham ... visraviini. z ;
11) Es sind TBr. II. 7. 13 (13 Strophen) und ib. IlL..7. 11.5 (@ba

girbhir ..), also vierzehn zusammen; die Spenden entlehnen ihren Namen. dem
in TBr. 1. ce. vorkommenden Worte nistyayatam, es

9*
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von mit Honig vermischter saurer Milch dienen, die iiber dem

Somatrester darzubringen sind. Das Kapitel schliesst mit der An-

drohung des Furchtbaren, das man erleiden wird, wenn man nicht,

und der Ankiindigung des guten Erfolges, wenn man wohl die

Naistyayana-Spenden verrichtet.

25. Von anderswo ganz unbekannt ist die Modifikation des

catuscakra genannten Neu- oder Vollmondopfers, dessen Namen

einmal im Baudhayanadharmasttra!) vorkommt. Sein Name beruht

auf der Thatsache, dass diese Isti eine doppelte caturhavth ist:

aus vier Opfergaben bestehend?). Dieses Catuscakra*, so heisst

es, ,ist ein Opfer, das von demjenigen zu verrichten ist, welcher

Nebenbuhler hat (die er sich zu unterwerfen wiinscht): wie ein

vierridriger Lastwagen sich (alle Hindernisse) nach rechts und links

aus dem Wege schiebt*), so fiirwahr schiebt sich derjenige, der

diese Opferfeier verrichtet, den bésen Nebenbuhler aus dem Wege‘).

Dieses Opfer heisst auch ,das Opfer des Vasistha, das Opfer des

Kesin, das Opfer des Sarvaseni. Als Vasistha ‘die Saudasas sich

unterwerfen wollte, erreichte er diesen Zweck durch dieses Opfer;

desgleichen Kegin, als er Khandika5) und Sarvaseni, als er seine

Gegner behexen wollte‘.

26. Von dem Agnistut heisst es®): ,Wie hier auf Erden die

von einem Waldbrande versengten Krauter, wenn der Regen darauf

fallt, wieder neu aufwachsen, ebenso wird derjenige, welcher diese

Opferfeier abhalt, rein, lauter und opferwiirdig. Wenn er meint,

dass er mit dem Munde gesiindigt, so soll er einen dreifachen ’)

(Agnistut) abhalten; derjenige nun siindigt mit dem Munde, welcher

einem gelehrten Brahmanen oder Weisen Beleidigungen zufiigt).

Wenn er meint, dass er mit den Armen gesiindigt, so soll er

einen aus fiinfzehn (Strophen) bestehenden (Agnistut) abhalten; der-

jenige nun siindigt mit den Armen, welcher sich wider einen Brah-

manen erhebt. Wenn er meint, dass er mit dem Bauche ge-

siindigt, so soll er einen aus siebzehn (Strophen) bestehenden

(Agnistut) abhalten; derjenige nun siindigt mit dem Bauche, welcher

Speise isst von jemandem, von dem er keine Speise essen sollte.

Wenn er meint, dass er mit den Fiissen gesiindigt, so soll er

einen aus einundzwanzig (Strophen) bestehenden (Agnistut) ab-

halten; derjenige nun siindigt mit den Fiissen, welcher zu den

Aratta, Gandhara, Sauvira, Karaskara oder Kaliiga geht. Wenn er

1) I. 13. 30.

2) Am Vollmond an agni, sarasvant, agnisomau, indra; am Neumond

an agni, sarasvati, indra, maitravarunau.

3) vyavaghninam et.

4) vyavaghnana eti.

5) Vgl. Sat. Br. XI. 8. 4. 1, wo der Gegner Khandika heisst.

6) XX. 12,

7) Vgl. Eggeling SBE. XXVI, p. 308, Note 2.

8) Nicht ganz sicher.

°
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meint, dass er in allen Stiicken gesiindigt, so soll er einen aus

vier Stoma bestehenden Agnistoma abhalten. Dieses Opfer ver-

richtete einst Rtuparna, der Sohn des Bhangasvina!), der Kénig

der Saphala. Als er dasselbe verrichtet hatte, ging er auf die

Jagd. Indra, ihn bemerkend, dachte: ,ich gebe es dir heim, dass

du mich von deinem Opfer ausgeschlossen hast‘?). Als nun jener

erhitzt und schwitzend (von der Jagd natiirlich) ins Wasser herab-

gestiegen war, verinderte Indra ihn hier in ein Weib. Dieses trug

jetzt den Namen Sudevala. Als Weib beherrschte er dasselbe Reich

und bekam auch als Weib Séhne. Unter diesen nun stiftete Indra

Handel (d. h. unter den Sdhnen, die er als Rtuparna und die er

spiiter als Sudevala bekommen hatte). Da lagen sie nun leblos

da, und Sudevala sass weinend zwischen den beiden Gruppen von

Séhnen. Da kam Indra herbei, er niherte sich ihr und sagte:

Sudevala!* (Was), Herr?* erwiderte jene. ,Gefillt dir dieses?*

fragte Indra. ,Wie sollte es mir gefallen?* — ,Nun, ebenso miss-

fiel es mir, dass du mich von deinem Opfer ausgeschlossen hast;

aber wihle dir, welche Séhne dir leben sollen.* Jene antwortete:

»Diejenigen, o Herr, die ich als Weib bekommen habe.“ — Des-

halb sagt man: ,dem Weibe (d. h. der Mutter) sind die Sdhne

am teuersten.‘

27. Der in mancher Hinsicht hochwichtigen Darstellung der

sogenannten Vratyastomas wird die folgende Erzihlung historisch-

legendarischer Art angekniipft®). Diesen Ekaha verrichteten einst

die Maruts, Visnu war ihr Sthapati; denselben Ekaha verrichteten

einst die Gdéttervratyas, ihr Sthapati war Budha‘), der Sohn des

Soma; denselben Ekaha verrichteten einst die Sohne der Kurus,

ihr Sthapati war Aupoditi Gaupalayana, Sohn des Vyaghrapad.

Als sie denselben verrichtet hatten, gingen sie (d. h. wohl: wollten

sie gehen?) als Vratyas zu den Paficalas. Ihre Vater aber sprachen

zu ibnen: ,Weilet, o Sdhne, nicht unter den Paficalas; die Paii-

calas sind ja feindlich gesinnt®), die werden euch beschreien (be-

rufen, schidigen)“. Sie kehrten sich aber nicht an diese Warnung

und gingen hin. Da kamen sie in die Wohnung des Kesin Dal-

bhya. Am niichsten Tage fassten sie diese (d. h. wohl Kesin und

die Seinigen), als sie zum Bahispavamana hinschritten, von hinten

(sich in dieser Weise bei ihrem Opfer beteiligend) an, also denkend:

»das Bahispavamana ist eine Reinigung, in dieser Weise werden

1) Offenbar der aus der Nala-Episode bekannte; das Patronymikon ist

wabrscheinlich verdorben; im MBh. ist Rtuparnas Patronymikon: dhanigdsurt.

2) Der Agnistut gilt nimlich ganz allein dem Agni: alle Gotternamen

werden durch den Namen Agnis ersetzt: prataranuvakaprabhrti hariyojanan-
tam sarvam agneyam, yathirtham whah, Saikh. XII. 51. 4—5; vgl. XIV.

57.20: @ ha va esa sarvabhyo devatibhyo vrscate yo ‘gnistuta yajate.
3) XX. 25. :

5 Vgl. Paiic. Br. XXIV. 18. 2, wo ebenfulls Budha als Sthapati der dai-
vyd vratyah auftritt. i

5) upavadinah.
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wir uns reinigen*. Nun befand sich unter den Paficalas ein veda-

kundiger Brahmane, Gandharvayana Baleya Agnivesya genannt;

dieser fragte sie, als sie sich beim Somaopfer in der beschriebenen

Weise beteiligten (wértlich: ,als sie mit hinausschlichen‘): ,Wer

sind es, die dort fortschreiten?* Die Maruts sind wir‘ antworteten

jene. ,Wer ist euer Sthapati?* Ich, Visnu‘, entgegnete Aupo-

diti Gaupalayana, der Sohn des Vyaghrapad. ,Dann habe ich

durch die Fragen: was hast du da gethan, wer hat dies unter-

nommen? implicite euer Vratyatum geleugnet**), sprach er zu

ihnen, ,wir haben euch, die ihr unwissend (d. h. unschuldig ?) waret,

beschrieen; wir thun Abbitte‘?). Jene antworteten: ,— — —®3),

dessen Sdhne hast du beschrieen; deine Nachkommen werden sich

verschlechtern*. So ging es denn auch‘): seit jener Zeit leben im

Paficalalande die Gandharvayana Baleya AgniveSya in verschlechter-

tem Zustande, sozusagen; vormals war es ein michtiges Geschlecht.

Wer einen Vratya beschreien will, der soll es so machen, und der

Vratya, welcher im Stande ist zu erwidern, soll ihm (dem Be-

schreier) so erwidern‘. °

28. Sehr merkwiirdig ist auch die Darstellung des upahavya

genannten Ekaha. Hieriiber heisst es*): ,Nun giebt es ein (Brah-

manam): ,alles was beim Opfer die Gétter machten, das machten

auch die Asuras®). Da dachte Prajapati: ,wie kénnte ich doch
die Gétter von den Asuras befreien?“ Da sah er jene ,unaus-
gesprochene“ Upahavyafeier. Zu dieser Feier rief er die Asuras

herbei (upahvayata)*. Darauf werden im Baudhayanatexte alle
diejenigen Anderungen angegeben, welche Prajapati in den Gotter-
namen bei den Sampraisas anbrachte’), z. B. statt soma gebrauchte

er jedesmal zndu, statt asvinau: nasatyau, statt indra: gakra,
statt agné: jatavedah u.s.w. Dann fahrt der Text fort: ,dies
alles vor dem Stotra des Yajfiayajfiiya’). Beim Stotra des Yajfia-
yajiiiya sprach er sie®) (d. h. die Strophe Rgveda VI. 48. 1) (wieder)
ausdriicklich aus (also ohne die Gdtternamen zu dndern). Da be-
achteten ihn die Asuras nicht weiter!) (, indem sie dartiber im
Zweifel waren): ,verrichtet er _jetzt die heilige Handlung oder
nicht?“ Als nun Prajapati die Uberzeugung hatte: ,jene verfiigen

1) D. h. ,,meiner Meinung Ausserung gegeben, dass ihr, die beteiligten
Kuruséhne, nicht Vratya, also nicht zum Somaopfer berechtigt seid“, mit diesen
Worten wahrscheinlich seine Reue iiber diesen Zweifel Aussernd.

2) Lesart und Ubersetzung unsicher.

3) Die Worte pita vai syam, v.1.: pitti vaisyam miissen verdorben sein.
4) Fragliche Ubersetzung.

5) XX. 27. 28.

6) 2s..F, 7.3.3; HE 2. 2. 2.

7) und der Adhvaryu casu quo anzubringen hat.

8) Dem letzten Stotra des ganzen Somaopfers, vgl. Baudh. VIII. 15 und
Eggeling, SBE. XXVI, p. 369, Hillebrandt, Rituallitt. S. 233.

9) tan richtig? eher ist t@im se. recam.zu lesen, nl. RS. VI. 48. 1,
10) upeksam eva cakrire.
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jetzt nicht mehr tiber Gutes und Béses*?), da sprach er jene (Anti-

strophe, nl. VII. 16.11) ausdriicklich (also ohne die Gétternamen

za indern) aus: devo vo dravinoda(h) (der Gott, der Schiitze

giebt): Prajapati ist ja der Gott, der Schitze giebt; purnadm vt-

vasty astcam (verlangt von euch einen vollen Schépfléffel), das

heisst: schépft den erfiillten Wunsch; ud va siticadhvam upa va

prnadhvam (schépfet ein, fillet aus), das heisst: méget ihr alle

seine Wiinsche erfiillen; ad id vo deva ohate (dann belobt euch

der Gott), das heisst: den guten Gittern belobt Prajapati alle ihre

Wiinsche. — Siebzehn Strophen enthalt der Upahavya, siebzehn-

zihlig ist ja Prajapati: damit er den Prajapati erlange. Hin braunes”)

Pferd ist der Opferlohn; prajapateisch ist ja das Pferd: damit er

mit Prajapati im Einklang sei. Wer sich von einem biésen Neben-

buhler zu befreien wiinscht, soll dieses Somaopfer darbringen; er

wird sich von seinem bisen Nebenbuhler befreien. — Der aus-

fiihrlichen und selbstindigen Behandlung dieses Ekaha steht in den

andern uns bekannten Texten*®) des schwarzen Yajurveda nur eine

sehr fliichtige Erwihnung gegeniiber; diese alle schliessen sich ohne

Ausnahme dem Texte der Chandogas aufs engste an.

29. Von dem Rtapeya genannten Somaopfer heisst es*): ,Wer

den Rtapeya verrichten will, der soll die Weihe (dzksa) unter-

nehmen, nachdem er sich an der Speise, die er wiinscht oder an

dem, was er bekommen kann, gesittigt hat. Darauf isst er wihrend

eines Tages nicht, darauf isst er (@inen Tag); wihrend zweier

Tage isst er nicht, darauf isst er (einen Tag); wihrend dreier

Tage isst er nicht, dann isst er (einen Tag). Dann opfert er mit

der Viraj5). Nachdem er den Soma gekauft und (zum Havirdhana-

zelte) herbeigefiihrt, verrichtet er das Atithya. Wenn er nun weiter

(mit der diksa@) fortfahrt, so isst er vier Tage lang nicht; darauf

isst er (einen Tag); fiinf Tage lang isst er nicht, darauf isst er

(einen Tag); sechs Tage lang isst er nicht, darauf isst er (einen

Tag); drei Upasads (giebt es bei diesem Ekaha), das macht dreissig.

Dreissigsilbig ist die Viraj, Speise ist die Viraj, durch die Viraj behalt

er (in dieser Weise) Nahrung fiir sich ®); der elfte (Tag, wenn er nam-

1) D. bh. wohl: ,,Jene haben jetzt infolge der Veriinderung des Opfers

allen Unterschied fiir Richtiges und Unrichtiges verloren“. Die Asura sind ja

durch das Benehmen des Prajapati iiberlistet.

2) Der Text verdorben (asvo dinayur daksin@), vg). Pane. Br. XVIII. 1. 20.

3) Ap. XXIL 9. 8—10; vgl. Katy. XXII. 8. 7. :

4) Baudh. XXI. 1—3, vgl. Paiic. Br. XVIII. 2; Laty. VIII. 9. 7 figg.; Sankh.

XIV. 16; Asv. IX. 7. 35; Ap. XXII. 9. 11 figg.; Katy. XXII. 8. 10.

5) Lesart nicht ganz sicher: $0 traiwa viraja yajatett (sic); jedenfalls

deutet die Erwihnung des vira@j genannten zehnsilbigen Stollen, auf die zehn

Tage, die jetzt die Diksa gedauert hat; der erste Tag vor dem Fasten ist aber

hinzuzurechnen, dann kommt die Zahl elf heraus; dariiber siehe im Verfolg.

6) Die Dreissigzahl kommt heraus, wenn man so rechnet: 1-+ 2-++ 3 +

44.5 + 6 = 21 Tage, wihrend deren er fastet; + 6 Tage, waihrend deren

er speist; -- 3 Upasads = 30; dazu kommt noch der erste Tag yor: dem

Fasten: daher die Zablen 11 und 31. 2
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lich die dtksa@ nicht weiter verfolet als bis zum Somakauf), ist ihre (al.

der Viraj) Zitze; durch diese melkt er sie sich. Der einunddreissigste

(Tag, wenn er nimlich die diksa weiter verfolgt), ist ihre (der Viraj)

Zitze; durch diese melkt er sie sich). An den Upasadtagen ist Ajya

‘seine Fastenspeise?): von fliissigem Schmalz schligt er mit drei Fingern

(am ersten Upasadtage) auf, darauf (am zweiten Upasadtage) mit

zwei, darauf (am dritten) mit einem. Oder auch, er steckt die

drei Fingerglieder (eines Fingers) in fliissiges Schmalz (am ersten

Upasadtage), die zwei (am zweiten Tage), das eine (am dritten

Upasadtage), hiermit die Fastenspeise der drei, zwei und der einen

Zitze*®) nachahmend. Er kehrt am Tage nicht der Sonne, in der

Nacht nicht dem Feuer den Riicken zu. Vom Holze der Ficus

religiosa verfertigt und viereckig (soll) die Schale mit Soma (sein),

mit den drei Veden bekannt und aus gleichem Gotra mit dem

Opferherren der Brahman. Siebzehnzihlig ist der Stoma; siebzehn-

zihlig ist ja Prajapati. Dem Prajapati fiel keine Nahrung zu; da

holten sie*) die Gétter durch das Rta (Gesetz) und das Satya

(Wahrheit). Der Zweck seines Essens ist, damit er (fiir immer)

Nahrung bekomme; der Zweck seines Nichtessens ist (gleichfalls),

damit er (fiir immer) Nahrung habe. Weshalb er an den Upasad-

tagen Schmalz als Fastenspeise zu sich nimmt: Schmalz ist ja die

geliebte Nahrung) der Gétter: dadurch behalt er fiir sich die ge-

liebte Nahrung der Gétter. Weshalb er am Tage der Sonne und

nachts dem Feuer den Riicken nicht zukehrt: diese beiden (Sonne

und Feuer) sind ja das Rta (Gesetz) und das Satya (Wahrheit) der

Gétter, er handelt also in der Uberlegung: damit ich dem Rta
und Satya der Gétter nicht den Rticken zukehre. Weshalb die
(Schale) vom Holze der Ficus religiosa ist: die Ficus ist ja Saft

(und) Speise®): damit er Saft (und) Speise fiir sich behalte7), Wes-

halb es eine Schale mit Soma ist: Soma ist ja die hichste Speise
der Gitter: durch die hdchste Speise der Gitter behilt er die
niedrigste Speise fiir sich. Weshalb sie viereckig ist: um die Speise,
die in die vier Himmelsgegenden eindrang, fiir sich zu behalten.
Weshalb er (der Brahman) mit den drei Veden bekannt (sein soll) :
ein Brahman, der (nur) einen Veda kennt, ist ja nicht im Stande
diesen Opferlohn aufzuheben. Weshalb er aus gleichem Gotra ist:
er selber (der Opferherr) ist ja aus gleichem Gotra, (er thut dies)
in der Absicht: ,in (mir) selber werde ich den Ruhm des Opfers,
die Nahrung befestigen*. Diese (Schale mit Soma) bringen sie

,1) atha ya ekidasa, stana evitsyai sa, duha evainam tena, ganz ibn-
lich Sat. Br. XIII. 3. 3. 8. ‘

2) Statt, wie sonst, Milch.

3) Wie es beim gewéhnlichen Somaopfer der Brauch ist.
4) Nicht ganz sicher.

5) priyam dhima.

6) Vgl. Ait. Br, VII. 8. 1; Sat. Br: V. 2. 1, 23.
7) Zum Teil konjektural.
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zugleich mit den andern Somabechern bei der Mittagpressung hinauf
und opfern (davon). Diese weisen die Opferpriester, nachdem da-
von geopfert worden, zur Zeit, wann die Daksina gegeben werden,

dem Brahman iiberdies zu. Diese essen sie, nachdem sie sich rings
um den Brahman hingesetzt haben, mit dem (Yajusspruche), den’
sie fiir Rta halten'). Weil sie (diesen Soma) mit einem Rta(spruche)
verzehren, deshalb heisst diese Feier: Rtapeya‘.

30. Hochwichtig ist auch die Darstellung des Apaciti-Opfers
wegen einer Andeutung von kulturhistorischem Interesse. Obschon

mir die Stelle leider nicht ganz verstindlich ist, zum Teil wohl

wegen ihrer mangelhaften Uberlieferung, will ich sie doch besprechen.
Sie lautet?): ,KeSin, der Sohn des Dalbha (= darbha), nach Ehre
(apactt?) begierig, verrichtete einstmals das Apaciti-Opfer, denkend:

,dann wird man unsere Namen (Dual!) vermeiden‘. Seit jener

Zeit yermeidet man ja die Namen (Plural!) der Paificalakénige.

Sirsanya (auf dem Haupte gewachsen) nennt man die Haare (kes),

kuga nennt man die Griser (darbha), avidyau(?) nennt man gau-

reya (var. 1. geraiya) und kavimati. Darauf wurde er geehrt*.

— Dieser Legende schliesst sich die Aufzihlung der weiteren Modi-

fikationen an, durch welche ein gewdhnlicher Agnistoma zur Apa-

citi wird. Zum vollstindigen Begriff des hier Mitgeteilfen ist ein

Kommentar dringend nétig. Es scheint, als ob seit Kesins Opfer

sein Name statt Kesi Dalbhya so gelautet habe: satrsanyah kausah.

31. Zum Ekaha, den ich jetzt mitteilen will, fehlen die

Parallelen aus den verwandten Texten vollig. Es heisst XXI. 10

im Baudhayanasutra: ,Fiir Kanandha, den Sohn Vadhryasvas, ver-

' vichtete einst der Angirase Brhaspati das Opfer. Ihm ging am

Fastentage (am Einleitungstage des eigentlichen Somaopfers) der

Glaube (¢raddha) aus. Da sagte er: ,Adhvaryu, mir ist der Glaube

ausgegangen, schliesse mir das Opfer ab*. Ihm antwortete der

Adhvaryu: ,Heute ist der Fastentag, morgen wird dein Opfer

abgeschlossen werden‘). Da antwortete er: ,Schliesse es_mir

(dennoch) ab*. Als jener dies von ihm vernommen, legte er vor dem

Havirdhanazelte auf der (Ochsen-)Haut Mérser und Stésser nieder

und zerstiess die Somastengel mit der Strophe‘):

»Wenn immer du, 0 Mérserlein, von Haus an Haus wirst angeschirrt,

Hier rede tiichtig laut, wie die Pauke der Sieger*.

1) Nach Laty. VII. 9.12: tyam bhumir asiv dditya amini nakgatrany

asau candramah ete.; nach Asv. IX. 7. 37: satyam tyam prthivi satyam

ayam agnih satyam ayam vilyuh satyam asiiv adityah. a

2) Baudh. XXI. 7—8, vgl. Pane. Br. XIX, 8; Laty. IX. 4. 13—17; Sankh.

XIV. 33; Ap. XXII. 12. 2; Katy. XX. 10.28. ee :

3) Obschon die Worte zum Teil verdorben sind, muss dies ihr Sinn sein.
4) RS. 1. 28.5. Die Strophe wird auch bei einem anderen anjahsava

(der oben nach Baudh. beschriebene Ekaha ist jaigt anjahsava),
nl. bei dem yon Sunahgepa verwendet. i

qy fe
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Darauf goss er einiges Vasativariwasser in die Schale des Hotar,

mischte es (mit dem gepressten Soma) zusammen und opferte mit

der Strophe: yatha jana u.s. w.1) Dieses Opfer gilt fir einen

Verriickten, fiir einen, dessen Glaube gewichen ist oder ftir einen,

der vorbeigegangen”) ist. Wenn sie (? die Sraddha) zuriickgekehrt

ist, so soll er einen vier Stoma enthaltenden Agnistoma darbringen,

ehe er ins Ungliick gerate, zur Sitihnung.

32. Nicht weniger merkwiirdig ist eine Legende von UsSanas,

die, soweit mir bekannt, in keiner anderen Quelle gefunden wird.
Anlass zur Mitteilung derselben®) bietet die Behandlung der beiden

Ekahas, die von anderswo als die beiden Punastoma bekannt sind *).

Diese Legende lautet, soweit der Urtext bei der mangelhaften

Uberlieferung und dem Fehlen eines Kommentars verstindlich ist,

wie folgt:

,Als Gotter und Asuras den grossen Kampf kimpften, da

irennten sich alle Geschdpfe in zwei Teile: die Partei der Gotter

wihlten einige, die der Asuras andere. Brhaspati war der Gitter,

und Uganah Kavya der Asuras Opferpriester (purohdta): sowohl

die Gétter wie die Asuras hatten einen Brahman (durch dessen

Zauberritual die Kampfenden einander jedesmal gewogen waren).

Nun lieferten sie einander zahllose Kimpfe, ohne dass die eine

Partei die andere besiegen konnte. Keines von den beiden Heeren

war bekannt mit dem was geschehen sollte (6havisyat). Der Gan-

dharva Stryavarcah aber war wohl damit bekannt. Mit dessen

Gattin nun stand Indra in Liebesbeziehung®). Er sprach zu ihr:

»Du Schine, frage du den Gandharva, weshalb es zwischen Gottern

und Asuras jetzt nicht zu einer Entscheidung kommen kann*.

5

,Gui*, so sprach sie, ,komm’ auch du morgen‘. Nun hatte er

(der Gandharva natiirlich) sich im Meere einen goldnen Schiffs-

palast gemacht*). Da kam Indra herbei und nachdem er sich in
einen goldnen Sonnenstrahl verwandelt hatte , legte er sich in der
Nahe des Schiffspavillons nieder. Als sie bemerkte, dass er an-
gekommen, fragte sie: ,Du Schéner, sage du, weshalb es jetzt
zwischen Géttern und Asuras nicht zu einer Entscheidung kommen
kann*. ,Nicht zu laut‘, sagte jener, ,Ohren hat ja das Schiff (?);

sowohl die Gétter wie die Asuras haben einen Brahman‘. Als er

diese Worte hiérte, nahm Indra die leuchtende Gestalt des Hari

an. thn erblickend, sprach jener: ,O Miachtiger, o Herr, jene, an

deren Seite Hari sich befindet, die werden siegen‘*’). Indra ging

1) Leider zu verdorben um mitzuteilen.

2) ? nitasya.

3) XXI. 15 und 16.

4) Paiic. Br. XIX. 4; hee IX. 4.5—7; Sankh. XIV. 27; Aév. IX. 5. 1—2;
Ap. XXII. 11. 1—3.

5) Wenn upahasyim dsa au lesen und dies als Euphemismus zu nehmen ist.
6) Fraglich.

7) Indra-Hari hatte sich danach bis jetzt nicht beim grossén —*
Setalige
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davon und beredete den USanah Kavya zum Ubergehen?), durch

das Versprechen, dass er eine Tochter des Siegers und vier Wunsch-

ktihe bekommen werde*); dadurch tiberredet verliess er die Asuras

und trat. zu den Géttern tiber.

Usanas aber fiihlte sich sozusagen beschwert, da er viele kost-

bare Stiicke von den Asuras (nl. friiher, als purohita) empfangen

hatte, als ob er Gift verschluckt hatte. Er sprach: ,Ich bin so-

zusagen beschwert, da ich viele kostbare Stiicke von den Asuras

empfangen habe, als ob ich Gift verschluckt hatte; wohlan, ver-

richte ein Opfer fiir mich*. Da verrichtete der Angirase Brhaspati

fiir ihn einen zwélf Stoma enthaltenden Agnistoma. Nach diesem

Opfer spie er das Gold aus. Als er es (das Gold) erblickte, dachte

er: ,Wohlan, ich will (es) vor den Asuras hinausschaffen (d. h.

ihren Blicken entziehen)*. Als Indra dies bemerkte, verwandelte er

es in Stein; dies sind die Steine, welche USsanassteine heissen und

in Kuruksetra auf den Bergen gefunden werden. Er war nun so-

zusagen leicht und hatte keinen festen Halt. Da sprach er: ,Ich

bin sozusagen leicht, habe keinen festen Halt; wohlan, verrichte

ein Opfer fiir mich“. Da verrichtete der Angirase Brhaspati fiir

ihn einen einundzwanzig Stoma enthaltenden Agnistoma. Da be-

kam er wieder festen Halt. Da hielt aber Indra die (zugesagten)

Wunschkiihe zuriick und als er (Usanas) abends kam, sagte er

(Indra) zu ihm: ,Morgen friih sollst du wiederkommen‘; als er

morgens friih kam, sagte er: ,Heute abend sollst du wiederkommen*.

So hielt er ihn ein ganzes Jahr am Faden. Da sprach er (wieder-

um): ,Morgen friih sollst du wiederkommen*. Die Antwort des

Uganas ist unverstindlich. Er geht aber fort und scheint dem Indra

die Kiihe zu iiberlassen, der nun aus dreien derselben die Ukthas

macht 8), die vierte wird dem Manu, Sohne des Vivasvant, ge-

geben, der sie auf die Erde niederlegt. — ,Diese beiden Stoma*,

so fahrt darauf unser Text fort, ,sind die Usanasstoma. Wer sich

sozusagen beschwert fiihlt, als ob er Gift verschluckt hatte, wer

ein Opfer fiir jemanden verrichtet hat, fiir den er nicht opfern

sollte, oder Gaben von jemandem angenommen, von dem er nicht

annehmen sollte, fiir den soll er einen zwélf Stoma enthaltenden

Agnistoma darbringen. Er wird dadurch Leichtigkeit (Linderung)

erlangen. Wer sich aber sozusagen leicht und ohne festen Halt

fiihlt, fiir den soll er einen einundzwanzig Stoma enthaltenden Agni-

stoma darbringen. Er bekommt dadurch festen Halt*. —

1) Weil Indra aus den Worten des Gaudharven: ,,sowohl die Gétter wie

die Asuras haben einen Brahman‘ den Schluss gezogen hat, dass dies die Ur-

sache davon sei, dass es zwischen Gétter und Asuras nicht zu einer Entschei-

dung kommt. cat toe Seo

2) Vel. Pate. Br. VII. 5. 20: usan@ vai kavyo ’surdnam purohita asit;

tam devih kamadughibhir upimantrayanta, tasma etiny ausanant praya-

echan, kiimadugha va ausanaini. ’

3) Beim ukthya kratu kommen ja drei Somagrahas, fiir indra-tarunt,
indra-brhaspati, indra-visnu, hinzu, Haug, Ait. Br. iibers. S. 252.

-
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33. Es giebt einen gewissen Ekaha, welchen derjenige ver-

richten soll, der sich den Tod wiinscht, d.h., nach Apastamba, der

ohne Krankheit das Jenseits zu erreichen wiinscht'). Dieser Ekaha

ist auch unter dem Namen sarvasva@ra bekannt; in den Yajus-

texten trigt er den Namen: ,Opfer* oder ,Stoma des Sunaskarna‘.

Uber dieses Opfer lesen wir in Bandhayana 2): ,Es war einmal ein
edler Fiirst, der viele Opfer dargebracht hate. Sunaskarna, des
Sibi Sohn 8), Dieser, in traurigem Zustande verkehrend, weil er
sein Volk pratthitam erblickte, fragte seine Opferpriester: ,Giebt

es wohl ein Opfer, durch dessen Darbringung ich hinscheiden

kénnte?* Ja, das giebt es‘, antworteten die Opferpriester. Nun

schépfte (bei dem zu seinem Gefallen gehaltenen Somaopfer) der

Adhvaryu die Grahas, wahrend er die Opferschnur vom Halse herab-

_hingend trug+) und jedesmal die Puroruc fortliess; der Saman-

singer sang (?) die Svara-Samans mit Weelassung des Schlussrefrains ;

der Hotar sagte die Rkstrophen her, ‘wihrend er zurtick (? nach
Westen ?) hinlief (?). Als er (Sunaskarna) von dem Schlussbad zu-
riickkehrte, da starb er. Wen er hasst, fiir den soll er dieses

Opfer verrichten, oder auch er bringe es dar fiir einen, der (um

Erliésung seiner Leiden(?) zu ihm) herantritt. Dann geht er ohne

Verzug aus dieser Welt fort (er stirbt)‘.

34. Der Sarvatomukha genannte Ekaha, sonst unbekannt, nur

der Name kommt auch noch bei Apastamba vor, wird durch die *

folgende Legende eingeleitet®). Als die Gétter und Asuras ihren
Kampf kampften, da ‘trat Sibi, der Sohn des Usinara, von der Seite
der Gdtter zu den Asuras Shee Thm gab Indra eine Wahlgabe ®)
(d. h. wohl um ihn zu belohnen 2). Da sprach Sibi: ,Moge. mich
nie die Furcht fiir Fremde quiilen* (d. h. wohl: ,mdge ich und
mein Land nie durch fremde Vélkerschaften iiberfallen werden‘).

Fir ihn opferte Indra auf der Varsisthiya-Ebene den Sarvatomukha.

Seit dieser Zeit wurde Sibi nicht von der Furcht vor Fremden ge-

qualt. Von wem er wiinscht, dass er im Kriege unbesiegbar sei,
fiir den soll er das Sarvatomukhaopfer auf der ‘Varsisthiya- -Ebene
darbringen, er wird unbesiegbar sein‘. Hieran schliesst sich die

Beschreibung des Sarvatomukha, der deshalb so genannt wird, weil
in allen den vier Himmelsgegenden , dstlich, siidlich, westlich und
nérdlich vom Garhapatya, Somaopfer stattfinden.

35. Aus der Uttara tatih erwaihne ich nur noch kurz den

Sahasrasala, das kolossale Somaopfer, wobei tausend Somaopfer zu

1) Vgl. Paice. Br. XVU. 12; Baty VUI. 8. 1 sqqg.; Ap. XXII. 7. 20—27;
Hir. XVII. 7; Saakh. XV. 10.

2) XXL. a7.
3) Im Paiic. Br. heisst er Sohn des Baskiha.

4) Wenn adhoniviti zu lesen ist. Diese Tracht der Opferschnur ist r
kanntlich die beim Pitrmedha beim Hinanstragen der Leiche mbhohe,, :

5) XXI, 18.

6) Was heisst gétavaram genau?
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gleicher Zeit verrichtet werden, zweihundertfiinfzig in jeder Himmels-
gegend; die beiden Yamastoma oder Zwillings-Somaopfer, aus zwei
verkntipften Opfern bestehend; die Peyas, deren Beschreibung so
anfingt: ,Ein Vajaopferer ist ein anderer als ein Vajapeyaopferer.
Ein Vajaopferer ist der, welcher, ohne die Peyas dargebracht zu
haben, das Vajaopfer verrichtet; eiu Vajapeyaopferer ist derjenige,
welcher, nachdem er die Peyas dargebracht, das Vajaopfer ver-
richtet; deshalb soll man die Peyas darbringen, ehe man das Vaja-
opfer verrichtet*. Erwahnenswert sind auch der dégam stoma, der
rtustoma, der rsistoma, wo die sieben Rsi in einer Reihenfolge und

Beziehung genannt werden, welche einigermassen yon der im Pra-
vara-Khanda gegebenen abweicht, und endlich der devastoma.

36. Wichtig, aber schwierig ist der Anfang des Karmanta-

sitra, wo die Quellen des Rituals erértert werden. ,Aus einer

Fiinfzahl soll er den Ritus erschliessen, aus dem Veda (d. h. der

Samhita im engeren Sinne, den Mantras also), aus dem Brahmana

(d. h. natiirlich sowohl den in unserer Samhita enthaltenen Brah-

manastiicken, als aus dem Taittiriya-Brahmana und Aranyaka); aus

dem ,Fiir-giiltig-erkennen*, aus der Regel, und in Veranlassung des

Abschliessens. Was (erstens) unsere Ausserung anbetrifft: ,aus dem

Veda (soll er den Ritus erschliessen)*, (damit ist gemeint:) je nach

der Reihenfolge der Uberlieferung (der iiberlieferten Mantras)

(schliesse er), diese oder jene Handlung (soll) erst oder spater

(kommen). Die Mantras verktinden aber auch selber die rituelle

Handlung, sie teilen die rituelle Handlung mit, wie z. B.: ,fort

ging die dhisana zur Streu hin*1), ,den weiten Luftraum geh’

entlang“?), ,auf Gott Savitars Geheiss, mit den Armen der Asvins,

mit des Pusan Handen ergreife ich dich, dem Agni erwiinscht*?).

Was er aus dem Mantra zu erkliren nicht im Stande ist, suche er

aus dem Brahmana zu erschliessen. Das Brahmana giebt ja die Ab-

sicht der (aus sich selbst) nicht bestimmten Handlung an: zu

welcher Handlung jeder Spruch als Begleitung dienen soll, wie

z.B.: ,mit dem Spruch: ,zur Speise dich* schneidet er den Zweig*;

»mit dem Spruch: ,Winde seid ihr, herbeikommend(?) seid ihr“

treibt er die Kalber fort*4). Aber auch von Mantras nicht be-

gleitete Handlungen giebt das Brahmana an, wie z. B.: yin der

Entfernung yon acht Schritten soll der Brahmana das (Ahavaniya-)

Feuer anlegen, in einer Entfernung von elf der Rajanya, in einer

Entfernung von zwolf der Vaisya* 5); diese Bestimmungen gelten

je nach dem Stande (des Opferherren). Was unsere Ausserung

anbetrifft: ,aus dem Fiir-giiltig-erkennen (erschliesse er den Ritus)*,

(damit ist gemeint:) aus dem, was die Saman-, Rgveda- oder Yajus-

1) TSid 2s e 2) TS. I. 1. 2. p- a a) Paek i. 4, m.

4) ise tvorje tveti sakhim aechinatte vayava sthopayava stheti vatsan
apakaroti, Auffallenderweise findet sich das Brahmaya in unseren Texten

nicht in dieser Redaktion, vgl. TBr. III. 2. 1. 3—4. —

5) TBr. I. 1. 4. 1. a

aa
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werde in allem Zunahme haben‘ (sarvan rohan rohant). Unter

Tisya bade er, so ist eine andere Méglichkeit. Die Gottheit dieses

Mondhauses ist ja Brhaspati; dann hat er unter einem Brhaspati-

schen Mondhause gebadet und in der Erwigung; ,ich werde von

Brhaspati inspiriert werden‘. Unter Uttara Phalguna bade er, so

ist eine andere Méglichkeit. Die Gottheit dieses Mondhauses ist

ja Bhaga; dann hat er unter einem Bhagaschen Mondhause gebadet

und in der Erwagung: ,ich werde gliicklich (bhagya) sein“. Unter

Hasta bade er, so ist eine andere Méglichkeit. Die Gottheit dieses

Mondhauses ist ja Savitar; dann hat er unter einem Savitrschen

Mondhause gebadet und in der Erwagung: ,ich werde von Savitar

begeistert sein‘. Unter Citra bade er, so ist eine andere Méglich-

keit. Die Gottheit dieses Mondhauses ist ja Indra; dann hat er

unter einem Indraschen Mondhause gebadet und in der Erwigung:

,ich werde ausgezeichnet (c7fra) sein‘. Unter den Visakhas bade

er. Die Gottheiten dieses Mondhauses sind ja Indra und Agni.

Dann hat er unter einem Indragnischen Mondhause gebadet und

in der Erwaigung: ,ich werde mich verzweigen (d. h. fortpflanzen,

visakho ’san¢) in Kindern und Vieh‘*.

41. Der Inhalt des ganzen Veda, d. h. des Yajurveda, soll
yon einem Studenten, der der Baudhayana-sakha angehirt, in fiinf

Perioden bemeistert werden. Jede Periode wird durch ein Geliibde,

vrata, eréffnet und abgeschlossen. Die Vratas fiir den Baudhayantya®

sind: hotaravrata, sukriyavrata, upanisadvrata, godanavrata und

astacatvarimsadvrata. Nach Anlass dieser Vratas giebt unser Stitra,

in II. 1, eine vollstiéndige Aufzihlung aller Vedatexte, welche in

den verschiedenen Perioden erlernt werden sollen. Diese Auf-
zihlung, welche zu der Inhaltsangabe der Samhita im Kandanu-

krama der Atreyischule aufs schénste stimmt'), lasse ich jetzt

folgen. Hinter jeden Unterteil fiige ich die Nummer der tiber-

einstimmenden Partie des Atreyisakhakandanukrama.

I. Prajapatyani, zu erlernen wahrend des Hotaravratas:

1. paurodasekam, 1.

2. yajamanam, 8.

3. hotarah, 28. ee
4. hautram, 38.

5. pttrmedhah, 37.

II. Saumyani, zu erlernen wihrend des Sukriyavratas :
6. adhvaryavam, 2.

7. grahah, 3.

8. daksinani, 4.

9. samistayayumst Be is10. Diabla ajar ,j nicht erwihnt.

11. vajapeyah, 10.

” 1) Vgl. Weber, Ind. Stud. XI, p. 350.
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12. gukriyant, 25. 26.

13. savah, 32.

III. Agneyani, zu erlernen wihrend des Upanisadvratas:

14. agnyadheyam, 5.

15. ‘agnthotram, 27.

16. agnyupasthanam, 7.

17. agnicayanam, 17.

18. sdvitrah, 45.

19. nactketah, 46.

20. caturhotrah, 47.

21. vatsvasy), 48.

22. arunaketukah, 49. 5

IV. Vaisvadevani, zu erlernen wihrend des Godanavratas:

2% rajasiiyah, 12.

24. pasubandhah, 13.

25. istayah, 14.

26. naksatrestayah, 34.

27. divasyenayah, 50.

28. apadyah, 51.

29. sattrayanam, 23.

30. upahomah, 30.

31. suktant, 38.

32. aupanuvakyam, 16.

33. yajyah, 21:

34. asvamedhah, 24.

35. purusamedhah, 36.

36. sautramani, 31.

37. acchidrant, 40.

38. pasuhautram, 39.

39. upanisadah, 42, 48, 44.

V. Svayambhuva, zu erlernen vermutlich wahrend des Astaca-

tvarimsadvratas :

40. svadhyayabrahmanam, 52.

42. Die folgenden Zeilen beziehen sich auf die Lustration des

Hauses und den Hausbau (Grhs. III. 8): ,Die Lustration des Hauses

ist eine Abart (anukrt?) des prahuta (der als Norm fir Jatakarma

und Cauda gilt). Wenn er (der Hausherr) auf zehn Tage oder auf

mehr als zehn Tage mit Weib und Agnihotra auszuziehen gedenkt,

so soll er, ehe er auszieht, mit dem Vastospatiya-Liede Opferspenden

darbringen. Dies gilt nach einigen fiir alle diejenigen, die sich

die Feuer gegriindet haben, fiir den Yayavara nach anderen '). Auch

wer sich eine Wohnung hat bauen lassen, und zum ersten Male die-

selbe bezieht, soll sie mit dem Vastospatiya-Liede lustrieren und

dann einzichen. Nun pflegen einige mit einem Yajusspruche die

1) Vel. Baudh. dhs. III. 1. 13—16.
Abhandl. d. DMG. XII. 1. 3
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Pfosten, mit einem Yajusspruche die Querbalken, mit einem Yajus-

spruche das Dach, mit einem Yajusspruche das Wasserfass, mit

einem Yajusspruche die Bettstelle, mit einem Yajusspruche die

Mitte des Hauses, mit einem Yajusspruche die Feuerstelle aufzu-

richten. Wenn er aber in dieser Weise verfahren wollte, so wiirde er

hier so einziehen, wie wenn fir einen, der mit einem Yajus aufrichtete,

auf dem Sadas (dem Terrain fiir das Somaopfer) die Rkstrophen, Saman-

gesiinge, Yajusspriiche und Atharvan-Angirasspriiche sich paarten. Es

wiirde dann gerade dasselbe sein, als ob er sich auf zweien sich

paarenden (Wesen) festigte; sein Haus, vermittelst Yajusspriiche ge-

macht, wiirde von Kummer, Krankheit, Epilepsie und Unfallen heim-

gesucht werden. Deshalb soll er stillschweigend (d. h. ohne

Spriiche) das Haus machen lassen, die Thiirstelle schmiicken, die Mitte

des Hauses ausmessen, das Wasserfass fiillen, die Bettstelle hinstellen

und dann im norddstlichen Teile des Hauses Brennholz zum Feuer

nachlegen und mit dem Vastospatiya-Liede Spenden darbringen‘.

Offenbar polemisiert hier Baudhayana gegen die andern Siitra-

karas, auch der Taittiriya-Sakha, die ja stets die genannten Hand-

lungen von Mantras begleitet haben wollen. Seine Griinde freilich

sind, wenigstens mir, nicht vollkommen deutlich.

43. Zum Schluss mége noch die in Slokas verfasste Beschreibung
des ,Opferbaumes*, aus dem Paribhasasiitra, khanda 7, erwahnt
werden.

»Wie ein auf schénem Ort gewachsener, schénwurzeliger, fest-
stehender Baum, der viele Aste, viele Bliiten, viele Friichte tragt,
genossen wird

Von Géttern, Danavas, Gandharven, von Rsis und von Vatern,
von Végeln, Sechsfiisslern, von Fliegen und Ameisen auch,

So findet in den Kochopfern man dies alles enthalten: das
,huta* ist der schéne Ort, das ,prahuta‘ gilt als die Wurzel,

Ahuta ist der feste Stand. Der Opferbaum (ist) tiichtig hoch.

Gar viele Aste soll er haben, mit schénen Bliiten, friichtereich;
Die werden richtig erst erblickt von den frommen Kennern

des Veda. So sieht auch von dem Opferbaum der kundige gerechte
Srotriya, ;

Der eine Gattin sich erwahlt und mit Verstand das Opfer
(bringt), den schénen Ort, die schéne Wurzel und auch das tiicht’ge
Fundament,

Mit Bliiten und Friichten wohl versehn, mit schénen Asten
rings besetzt. Das Wissen ist der schéne Ort, der Brauch die
Wurzel, der Glaube ist das Fundament.

Den Opferbaum, dessen Zweige Geduld, Nicht-schadigen, Selbst-
beherrschung sind?), der die Wahrheit als Bliite und Friichte trigt,
der den weisen Hausherren tauglich zum Geben ist (?),

1) Die HSS. lesen ksamahimsadamah sakham, ich vermute: kgama-
himsadamasakham. :



Den erblickt er mit begierdenfreiem, mit egoismus-. und hab-
suchtslosem Sinn, vermittelst der Augen der Uberzeugung und der
festen Entschlossenheit 1).

Nur eine, dem Blitze gleichende Axt giebt es: den Zorn.
Damit haut man in Verblendung ihn um, deshalb ist der Zorn
in der Familie zu meiden.

Denn die Familie ist die Wurzel der Opfer, die Familie Grund
der Schuldlosigkeit, die Familie ist da zu Ehren der ASramas, der
sittlichen Schranken halber ist die Familie da.

Die Kochopfer, die Havisopfer und das Somaopfer, diese drei
stehen an den Wurzeln, bei diesen Opfern sitzt der Unachtsame‘ 2),

44. Das Baudhayaniya-Sutra enthilt eine Menge von bis
jetzt teilweise unbekannten Namen von Rituallehrern, die ich
hier folgen lasse:

angiasah, Grhs. I. 4.
angjigavi, VIL. 4; XI. 2; XIV. 15; XXII. 2 fig. pass.
atreya, XXII. 24; Grhs. I. 4. 7.

Gtharvana, Grhs. I. 4.

Gdya oder aya, Il. 29.

artabhagiputra, XXII. 16.

aupamanyava, XIII. 1; XXII. 1 figg. :pass.; Grhs. V. 10.

aupamanyaviputra, XXII. 1figg. pass.; Grhs. V. 10.

katya, 1.15; VIL. 4; XI. 2; XXIL 4. 5. 16.

jyayan katyayanah, XXV. 7.

kasakrtsna, Grhs. I. 7.

kaunapatam (Neutr.), XXII. 13.

gautama, XXII. 15; XXIII. 3. 8; XXV. 7. 11. 19.

dirghavatsya, XXII. 10; XXIIL 20. 22; XXV. 19. |

badart, Grhs. I. 7.

baudhayana, IV. 11; VIL. 4; XI. 2; XIV.15; XXIT. 1 files.

pass.; XXIX. 2.6; Grhs. I 12; V. 10. 11.

mangala, XXVI. 2.

mattreya, XXII. 1.

maudgalya, XVI. 14; XX..1; XXII 1.13; XXV. 19.

daksinakaro rathitarah, XXII. 11.

rathitara, VIL. 4; XXII. 1 figg. pass.

die rathitara’s, XXII. 16. 18.

Saliké, XXII. 1figg. pass.; XXIX. 2.6; Grhs. I. 12; V. 10. 11.

45. Ich machte die folgenden Notizen ethnographischer
Art. In dem an Namen von Vélkerschaften reichen 5. Khanda des
IL. Pragna wiinscht der Opferherr den Snavanyas seinen Barbaris-

mus, den Videhas seinen s2yathu (von unbekannter Bedeutung),

1) niscayadhyavasiiyabhyam.

2) Das bedeutet? Die HSS. haben: 35 / oe

pakayajna haviryajnah somayajnas ca te trayah | Le

sthita milesu yajnesu pramadi tesu sidat: ||

Hat man vielleicht pramaditesu zu lesen?
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den Mahavarsas (vgl. Ath. S. V. 22.4, Ind. Stud. I. 202) seinen

Kropf, den Kalingas sein amedhyam, den Iksvaku seine Galle, den

Mijavants sein Fieber (fapna@) zu; daraus wird man folgern diirfen,

dass die Mahavarsas um den Kropf, die Mujavants um das Fieber

beriichtigt waren. Als Vélker ausserhalb der arischen Gemeinschaft

stehend gelten die Aratta, Gandhara, Sanvira, Karaskara, Kalinga

(XX. 18, vgl. Dhs. I. 2.14); an einer anderen Stelle heisst es

(Grhs. V. 13):

surastram sindhusauviram avanti daksinapatham

etant brahmano gatva punahsamskaram arhati,

damit vergleiche man Dhé. I. 2.13. Ein unbekanntes Volk ist das

der Saphala, deren Kénig Rtuparna ist, vgl. oben § 26. Die Nach-
kommen des Purdravas und der Urvast im Osten sind: Kuru, Pafi-
cala, Kagi, Videha, die im Westen: Gandhari, Sparsu@), Aratta
(XXI. 18).

46. Astronomisches. Das Jahr hat 360 Tage: tad ap?
vijnayate : tasya (sc. gavamayanasya) trint ca gatani sastis ca

stotriyas , tavatih samvatsarasya ratraya ttt (XXVI 10). Es hat

sechs Rtu: vasanta, grisma, varsah, garad, hemanta, gisira (XXI. 21).
Die alteren Monatsnamen ‘sind noch im Gebrauch : sarve masa. vi-
vahasya, sucitapastapasyavarjam tty eke (Grhs. I. 1), vgl. Winter-

nitz, Altind. Hochzeitsritual, 5. 28. Die Reihe der Mondhiuser wird

eréfinet. mit den Krttikas, vgl. I. 2, wo erst die Krttikas, an letzter

Stelle Citra genannt wird. In X. 46 kommt erst die piirnamasi,
dann die Reihe krtttkah bis visakhe, dann amavasyd, darauf ani-

radha bis apabharani und endlich wieder purnamasi, vgl. Ap.

XVIESGs

An einigen Stellen findet man eine eigentiimliche Ausdrucks-

weise zur Andeutung eines Datums:

sa ya vartsakhyah paurnamasya uparistad amavasya bha-

vati, sa sakrt samvatsarasya rohinya sampadyate, tasyam ada-

dhita (IL. 12);

sa yasadhyah paurnamasyah purastad amavasya bhavatt,

sa sakyt sumvatsarasya punarvasubhy ain sampadyate, tasyam
adadhita (III. 1; XXVL. 18);

Sa ya vaisakhyah paurnamasyah purastad amavasya bha-
vati, sa salt samvatsarasyapabharanyad sampadyate, tasyam

arabheta (XXX. 3).

In ahnlicher Weise driickt sich das Kaus. br. I. 3 aus: yat-

vargasadhya uparistad amavasya bhavati tasyam punar adadhita,

sG punarvasubhyam sampadyate. Mit der zuerst citierten Bau-

dhayanastelle lasst sich der folgende Passus aus dem Satapatha

XI. 1.1.7 vergleichen: yasau (so ist wohl statt Webers yo ’sau

zu verbessern) varsakhasyamavasya tasyam adadhita, sa rohinyd

sampadyate. Die an zweiter Stelle citierte Angabe nun des Bau-

dhayana bedeutet: ,Der Neumondstag vor Asadhi-Vollmond (dh.

9
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vor demjenigen Vollmondstage, an dem der Mond sich in Kon-

junktion mit uttara adsadha befindet), fallt einmal im Jahre mit

Punarvasi zusammen, an diesem Tage soll er die sacralen Feuer

anlegen*. Zahlt man von dsadha@ fiinfzehn Naksatras zuriick, so

kommt man an punarvasi. Das Punaradheya soll also am Neu-

mondstage im Monate Asadha stattfinden, wenn ich die Sache richtig

erfasse. Ebenso die erste Angabe: ,der Neumondstag nach Vaigakhi-

Vollmond fallt einmal im Jahre mit Rohini zusammen, an diesem

Tage soll das Agnyadheya stattfinden*, also am Vollmondstage im

Monate Vaisakha, wie es ausdriicklich im Sat. Br. heisst; zéhlt man

von visakhe 15 Naksatras weiter, so kommt man ja an rohin?. So

aufgefasst scheinen mir alle diese Zeitangaben ebenso fehlerlos wie

die des Apastamba (Grhs. 21.10): ya maghyah paurnamasya upa-

ristad vyastaka (= aparapaksas), tasyam astami jyesthaya sam-

padyate, tam ekastakety acaksate und die des Bharadvaja (Grhs.

II. 15): uparistan maghyah prak phalgunya yo bahulas (= apara-

pakgas), tasyam?) astami jyesthaya sampadyate, tam ekastakety

acaksate. Winternitz (WZKM. IV. p. 209) meinte in der Apa-
stambastelle und ich (Altind. Ahnencult S. 167) in der Bhiradvaja-

stelle hinter jyesthaya ein ya@ einfiigen zu miissen, mit Unrecht,

wie mir jetzt scheint. Zihlt man von magha acht Naksatras weiter,

so kommt man ja an jyestha. Auch Bhavasvamin scheint mir die

Baudhayanastellen unrichtig zu beurteilen, da er z. B. zu der an

zweiter Stelle citierten bemerkt: kadacid bhavati (ul. das Zu-

sammenfallen), kadacin na bhavati; yada sampadyate, prathamah

kalpah; asampattau naksatram adartavyam. Schliesslich ist zu

bemerken, dass alle Angaben auf eine Reihe von 27, nicht von 28

Mondhausern zu deuten scheinen.

Eine zu sehr wichtigen aber ausserst schwierig zu beantworten-

den Fragen Anlass gebende Stelle findet sich im Karmanta (Baudh.-

Siitra XXVIL 5): tad (= tatra, sc. devayajane) etam pracina-

vamsan salam mapayati; krttikah khalv imak pracim digam na

parijahat’: tasair samdarganena mapayed ity etad ekain; Srona-

samdarsganena mdpayed ity etad ekam; citrasvatyor antarenety

etad aparam. Ich iibersetze diese Stelle so: ,Hier lasse er die

Sala (d. h. die Stelle, wo die Sala erbaut werden soll) abmessen. Die

Krttikas verlassen ja die dstliche Himmelsgegend nicht: nach (d. h.:

d’aprés) deren Erscheinung soll er sie abmessen lassen, so ist die

eine Méglichkeit. Nach der Erscheinung von Sravana, so ist eine

andere Méglichkeit; zwischen Citra und Svati, so ist noch eine

andere Méglichkeit*. .

Herr Aug. Barth, dessen Urteil iiher diese schwierige Stelle

ich erbat, hatte die Giite mir das Folgende zu schreiben, das ich

hier mit seiner Erlaubnis mitteile:

1) Statt tasyam ist wohl tasya 2u lesen?
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» opinion, que les Krttikas marquent exactement (et toujours)

Yorient, est aussi exprimée dans le Satapatha Brahmana (II. 1. 2),
ou elle ‘est accompagnée de l’assertion bien plus extraordinaire encore
que, seules entre tous les naksatras, les Krttikas sont dans ce cas.

Quant a Vopinion que les Krttikas se lévent exactement a l’Orient,

c’est-a-dire qu’elles sont équatoriales, elle est manifestement fausse
aujourd’hui, o& leur écartement de l’équateur vers le Nord (décli-

naison boréale) est supérieure de deux degrés a celui du soleil au

solstice d’été. Elle était déja presqu’ aussi fausse au VITM siécle

de notre ére, ot la constellation était déja au nord de l’écliptique.

Elle n’était déja plus exactement vraie vingt-trois siécles avant

notre ére, quand la constellation était sur l’écliptique et marquait

le point équinoctial du printemps, et c’est bien au dela, 4 plus de

8000 avant J.C., quil faudrait remonter, pour la trouver exacte-

ment sur l’équateur. Je ne crois pourtant pas que Vopinion soit

purement gratuite, comme l’est sarement l’assertion, qu’y ajoute
le Satapatha. Bien entendu, je n’entends revendiquer une aussi
haute antiquité, ni pour ce texte; ni pour aucun autre. II est bien
éyident aussi que toute détermination semblable est 4 prendre sensu

lato, et non avec la rigueur mathématique. Mais, ces réserves

faites, je crois que nous avons la le souvenir, probablement trés

lointain, d’une constation réelle, faite 4 une époque ou les Krttikas

étaient, si non exactement équatoriales, ce qui n’est pas facile a

déterminer, mais du moins assez rapprochées de l’équateur pour

pouvoir étre considérées comme marquant le point Est a leur lever. |

Méme entendue ainsi, la constation remonterait & une époque trés

ancienne, fort avant dans le deuxiéme millénaire. Une fois établie,

elle aura pu, chez un peuple qui n’a connu la précession des équi-

noxes que trés tard, se maintenir longtemps encore aprés qu'elle

avait cessé d’étre méme approximativement vraie. Et pour cela,

elle avait d’autant plus de chance, que les Pléiades sont, de toutes

les constellations, la plus facile 4 reconnaitre dans le ciel. — Mais

il est évident que les Krttikas ne peuvent ainsi servir 4 marquer

(& peu pres) lorient, que quand elles sont a Vhorizon, a leur lever;

et encore faut-il que ce lever soit visible, c’est-a-dire nocturne; car

alors seulement il y a samdargana. — Actuellement, la periode de

Yannée ou ce lever est visible va du milieu de mai, ow les Pléiades

se lévent environ une demi-heure avant le soleil jusque vers le

milieu d’octobre, ou elles se léyent une demi-heure aprés le coucher

du soleil. Pendant toute cette période, il y a samdargana des

Pléiades 4 Vhorizon oriental, successivement aux diverses heures de

la nuit. Je ne pense pas toute fois qu'il s’agisse, dans le sutra,
de n’importe quel samdargana, de n’importe quel lever visible. De
méme que darsga désigne, non pas toute apparition de la lune, mais

la premiére apparition de la nouvelle lune émergeant de la splendeur

solaire, de méme samdargana me parait désigner le premier lever

visible des Pléiades, autrement dit leur lever héliaque, lequel a-lieu
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je note que Sravana (« de l’Aigle), Citra (Epi de la Vierge) et

Svati (Arcturus) sont aujourd’hui tous les trois plus équatoriales

que les Pléiades: Sravana, maintenant 4 9 degrés au nord de V’équa-

teur, n’en était qu’a 6, au VITM sidcle de notre ere; Citra, main-

tenant & 10 degrés du sud, n’en était qua 3 4 la méme époque.

Tl est d’autant plus singulier que le Sutra prescrive de viser, non

pas Citra, mais un point intermédiaire entre Citra et le naksatra

suivant, Svati, qui est maintenant. 4 20 degrés nord et a toujours

été assez loin de Véquateur. La prescription s’explique parfaite-

ment pour une époque récente, ou ce point intermédiaire entre

une constellation fortement boréale et une constellation sensiblement

australe, est plus équatorial que l'une et Vautre. Mais elle s’expli-

querait moins bien pour des époques plus anciennes, ou Citra était

plus rapprochée de l’équateur et méme exactement équatoriale. ll

est vrai qu’en remontant plus haut encore, on trouve pour Citra

un écartement plus grand: au XXIVTM° siéele avant notre ére, il

était de 13 degrés. Mais alors Citra était, non pas australe, mais

boréale, tout comme Svati, et la régle ne sexpliquerait plus tu tout;

car en visant le point intermédiaire. on se serait écarté de l’équa-

teur et de lorient bien plus qu’en visant simplement Citra. Comme

régle d’orientation, cette prescription du sutra serait done assez

moderne, postérieure selon toute vraisemblance au Vie siecle de

notre ére, ou Citra était encore presqu’ équatoriale pour les gens

qui continuaient 4 accepter comme telles les Krttikas ou Sravana,

dont V’écart était bien supérieur 4 celui de Citra.“

Wir hitten hier einen wichtigen Faktor fiir die Zeitbestimmung

eines Teiles unseres Sutras, der freilich zu unseren anderen Resul-

taten schlecht stimmen wiirde. Die Zeitbestimmung beruht aber

jedenfalls auf einer noch nicht ganz sicheren Exegese des Wortes

antarena.

Unter den Grhyaparigistas giebt es ein Kapitel (Grhs. VI. 10),

welches in erschépfender Weise die Naksatranamen behandelt,
fir deren Bildung Panini IV. 3. 25. 37 die bekannten Regeln gie

bt.

Nach dem Baudhayanasiitra nun soll der Name von den folge
nden:

rohini, mrgasirsa, magha, citra, jyestha, sravana, gatabhisaj, revati

und asvayuj durch Vrddhi der ersten Silbe gebildet werden, z. B.

rauhinah (teilweise abweichend von Panini?). Von den folgenden
:

tisya, aslesa, hasta, visakha, anuradha, asadha und Sravistha
wird der Name prakrtivat, obne Anderung also, gebildet z. B.
tisyah (iébereinstimmend mit Panini); von phalgunt bildet_ man

phalgunah oder phalgunah (nur teilweise wie Panini); von svati
und punarvast: svateh, punarvasuh (wie Panini); von mi

la und
ardra: mulakah, ardrakah (wie Panini); von prosthapada: prostha-
padah oder prausthapadah (teilweise. abweichend); yon apabharani:
apabharanah oder apabharanah; von kerttika endlich krt

tikah-oder
pe + unser Stitra: rauhin?,

karttikah. Als Frauen-Naksatranamen nenn
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tisya, milaka, ardraka, phalguni, svati, punarvasu (?) u. s. w.

Auch hier fehlt das 28. Naksatra, abhzit, villig; dass krtt’ka nicht

an erster Stelle behandelt wird, hat seinen Grund wohl nur darin,

dass der von diesem Worte hergeleitete Name besondere Erwiihnung

erheischte.

, 47. Unser Sttra citiert einige Male Brahmanas, die anderen

Sakhas angehéren. Ich sammelte die folgenden Citate: aus dem

Chandogabrahmana: yatha vai daksinah panir evam devayajanam;

yatha savyas tatha pitryajanam, tatha ¢maganakaranam; yatha

Smasanakaranam tathabhicaraniyesv istipasusomesu (Baudh. II. 2),

vgl. SadvimSabrahm. II. 10s. f.: yatha vat daksinah panir evam

devayajanam yatha savyas tatha smaganakaranam yatha §sma-

Sanakaranam tathabhicaraniyanam devayajanam. Die beiden

Texte stimmen also nicht genau iiberein. Das Karmantasiitra

(Baudh. su. XXVII. 4) citiert einmal das Chandogabrahmaaa: dva-

dagam gatam daksinanam vijnayate chandogabrahmanam viraha

va esa devanam yah somam abhisunotiti gatena) viram nirava-

dayate, dasabhir dasa pranan; yatkadasi, tayatmanam; yarva

‘dvadasi, sa dakginet?, vgl. Paficavimgabr. XVI. 1. 11—12: tasya

dvadagam gatam daksinah | viraha va esa devanim yah somam

abhisunot’; yah gatam, vairam tad devan avadayate; ’tha ya

daga, dasa pranah, pranams tabhi sprnot’; yaikadasy, atmanam

taya; ya dvadagi sativa daksina. Die Ubereinstimmung ist nicht

dem Wortlaut, wohl aber dem Inhalt nach. Es ist aber méglich,

dass das Citat im Siatra nur die ersten Worte umfasst (N.B. 27)

und dass die folgenden eine selbstiindige Erlauterung des Citates

sein wollen.

Ein Paingalayanibrahmana wird II.7 erwihnt, das Citat lautet:

apy ekam gam daksinam dadyat (nl. beim Agnyadheya).

Ein Chagaleyabrahmana finde ich XXV. 5 (im Dvyaidha) citiert,

nl: navidvisanayoh sairsavo vidyata iti chagaleyabrahmanam

bhavatity anjigavih. Das Citat ist um so wichtiger, da Apastamba

(Srs. XIV. 20. 4) dasselbe aus dem Kankatibrahmana citiert.
Das Dagataya (d. h. die Rksamhita) habe ich dreimal citiert

gefunden, immer mit dem Ausdruck: tad api dagataye vijnayate,

und zwar XXVI. 13 (RS. IV. 18. 13), XXVIL 4 (RS. X. 47. 6) und

Pi. Sa. 1. 10s. f (RS. I. 89. 9).

Im Grhya wird zweimal, I. 6 und 7, das Satyayanakam citiert :
ko. nimasy asau namasmiti gatyayanakam (soll beim Uberreichen

des Stabes an den Brahmacarin gesagt werden); das zweite Citat

wird im Zusammenhang zu geben sein: atha hacke prak savitryah

prasnanti, brahma va annam it vadantas; tad u tatha na ku-

ryan, ninuktayam savitryam pragniyad ity; anuktayan savitryam

prasniyad iti satyayanakam.

1) HSS. satena; vermutlich ist statt etram: vairam zu lesen.
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, Das Maitrayanityabrahmana endlich wird XXXII. 8, also im

Sulbasiitra citiert: samacaturasrabhir agnim cinute daivyasya ca

manusyasya ca vydurttya iti maitrayaniyam brahmanam bhavata.

Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, dieses Citat in unserer

Maitr. Samh. nachzuweisen.

Ich untersuche jetzt die Sprache des Baudhayanasitra. Das

Gyhya-, Pitrmedha-, Sulba- und Dharmasiitra schliesse ich hierbei

vorlaufig aus. Griindlich konnte, wie sich versteht, nur die

Untersuchung desjenigen Teiles sein, zu welchem Kommentare vor-

liegen, also bis zum Rajastya (inkl).

Grammatisches.

o a) Zur Morphologie.

48. Zur Nominalflexion. Bemerkenswert sind in den Yajus-

formeln die Lokative prdakhuni (statt prdalcund), akhund, raja-

bandhund (II. 5), gebildet nach der Deklination der Neutra. Zahl-

reich sind die vedischen Lokative auf -n von den Nasalstiimmen:

ahan (passim); sve dhaman = svasthane, X. 59; XI. 13; XVII. 1.

— carman, VI. 28; XV.17; — Sirsan, I. 2; V.7; VIII. 16; XXI. 12.

— yisann avadhaya = yisnt praksipya, 1V. 9. — antar atman

“= atmani purastadbhage, X. 34, vgl. Whitney § 425. c. — Der
vedische Dual der Feminina auf 7 findet sich X.14: audumbari

(sc. samedhau), vgl. Whitney § 363. — Von matasnw findet sich

der Dual matasni und matasnau II. 9; XXVII. 35; der ace. sing.

matasnum II. 10.11; vgl. auch Pi. Sa. 9. 8; 11. 7.

In Ubereinstimmung mit der Samhita (TS. V. 1. 6. 2) findet
sich ajalomath, X.5, gegeniiber dem klassischen °lomabhih (so
Apastamba), ebenso krsnajénalomath, ib., gegeniiber krsnajinasya
lomabhih. — Vedisch ist auch (Whitney § 365. 2) ¢avatih in ta-

vatih samvatsarasya ratrayah, XXVI. 10 und catvalasarinir apah,

XXVIL 5. — Der heteroklitisch gebildete Lokativ avantaradisasu,
bis jetzt nur aus der Maitr. Samh. (III 14. 7) belegt, wird auch

in Baudh. XV..19 angetroffen: catvary anudigam, avantaradigasv

ttarant. — Sehr hiufig sind die Ablative auf -tah, meistens nicht

mehr mit ablativischer Bedeutung: antatuh, ,am Ende“ IV. 10;

IX. 3; Sirsatah X. 57, Srastah XV. 29 ,auf dem Haupte*; kum-

batah 1V.9; XXI1.30. Zur Erliuterung von kumbatak citiert Bhavas-

yvamin mdstah (lies mamstah), welches die im Karmanta (XXVII. 35)

gegebene Erlauterung ist, es bedeutet demnach: ,mit dem dicken

Teile, mit dem Fleischteile* (maitsavatpradegena); adhvaryutah,

XIV. 4; XVI. 10; chandogatah, XIV.4; chandogabahvrcatah, XVI.10;

hotrtah, XIV. 4; rktah, yajyustah, samatah, XXIX.4; dhruvatah

XXIX. 2; upacaratah, XI. 4; XV. 25; XVIL 10; abhiproksanatah,

XX. 11; avadanatah, pradanatah, XXUI, 6; XXV. 2.3; grivatah
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XXII. 7; nérvapanatah, XXVI. 3; ripatah, varnatah, XXX.7; anu-

vacanatah, XXV. 3.

49. Zur Konjugation. Merkwiirdig sind die Prasensbildungen

srasnisva (sc. mekhalam) VI. 81 in einem Sampraisa und veramyet

XXVI.7: na karmano hetor mantro viramyet, wozu VenkateSvara

bemerkt: na vtramet, vikaranavyatyayas chandasah: chinno na

bhavet, karmano “lpatvena mantram na chindyad ity arthah. Der

unklassische Imperativ strnahi (VII. 8), der auch bei Apast. (XII.

27.19) auftritt, kommt bekanntlich schon in der TS. vor. Der

zweite Ps. sing. impf. antarayah (XX. 18) scheint Analogiebildung

nach antardyam za sein. Der XI. 8 vorkommende Imperativ

(sama)ghnata (sc. dundubhin) ist auch im Mantrapatha (IL. 13. 12),

im Hir. Grhs. Il. 8.7 (vgl. die Grantha-HS.!), und im Bhar.-Hir.

Pi. Si. (p. 37, 14) belegt. Merkwiirdig sind die Duale sinastah und
pratyanaktah (V.7 und V. 8), die, wenn richtig tiberliefert, Ana-

logiebildungen statt s¢mstah') und pratyanktah sind. Abweichend

von der grammatischen Norm sind die Optative pranauyat XIV. 10,

prasauyat XXV.7, prayauyat XXVII. 35. Sehr hiufig finden

sich die Optative mit dem Ausgang -téa, -tran statt -efa, -eran.

Ich notierte die folgenden: kamaytta, I.1; dhdraytta, IX. 19;

sambhasita, XXII. 1; anumantrayitia, XX1I.10; vapayita, XXIII. 2

u. 6.; upakalpayita, XXIV. 13; upakalpaywan, XXV. 12; anwa-

payita, XXVI. 12, XXVIL 14; prajijnasita, XXVI. 6; pratisam-_

vasita, XXVI.12; partSayaytta, XXVII.17; upayacchita, XXVIL 11;

pacayita, XXVI.12. Die meisten also im spiiteren Teile des Werkes.

Das archaistische gere findet sich in parigere, VII. 15; IX. 4; X. 8.

10.11; auch das alte gaye, 3. Pers., ist aus unserem Sutra zu

belegen und zwar in diesem Zusammenhang: agne tvam .. . (etc.

TS. I. 2. 3. ¢) .. punar dada itt dakginatah gaya etad vai yaja-
manasyayatanam sva evayatane gaye ‘gnim abhyavrtya saye

devaté eva yajnam abhyavrtya gaya iti brahmanam (VI. 7%).

Wir haben es also mit einem Brahmanacitat zu thun; ich habe es

aber bis jetzt nicht auffinden kénnen; da, wo man es erwartet, nl.

TS. VI. 1. 4, ist es nicht?). Der Kommentar zu Panini VII. 1. 41

citiert unsere Stelle buchstablich. Eine ahnliche Form ist die 3. pers.

sing. duhe; auch diese lisst sich aus Baudh. belegen: atha ya eka-

daga, stana evasyat sa, duha evainim tenatha ya ekatrinsa,

stana evasyai sa, duha evainim tena (XXI. 1), vgl. oben § 29

und die Stelle aus dem Sat. Br. XHI. 3.3.8: ya ekadaga stana

evasyat sa, duha evaindm tena.

Von Konjunktiven des Priisenssystems habe ich die folgenden

verzeichnet: smayasat, kandiyasai, VI. 6; anuparivartayadhvat,

X17; asad, XT. 11; XX1. 14; purayadhvai, XX. 28; partharan-

taz(?), XXI. 7; karavavahat, XXI. 13.

1) So scheint wirklich Bh. gelesen zu haben; keine meiner HSS. hat aber

diese richtige Lesart.

2) Ich finde. die Stelle doch TS. VI. 2. 5. 5 (Korr. N.).
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Aoriste giebt es eine ganze Menge im Baudhayana, darunter

einige héchst merkwiirdige Bildungen. Ich gebe nur eine Aus-

wahl. 1. Wurzel-Aoriste: apavrthah, VII. 5; abhinimruktat, ib.;

vyavacchetthas, ib. (statt Cechitthas ?); guh, VI. 10 (duram ma guh);

adargam, XX1.14. 2. a-Aorist: aparadham, XX. 28. 3. Redupl.

Aoriste: adadrgam, XX1.13; asgusicam, XXI. 14 (nicht ganz sicher).

4, s-Aoriste: ahausit, II]. 14; X. 49.50; XI. 2; udasraksit, XV. 31.
34; abhyasausit, XIX (zu abhisunoti, nicht ganz sicher); anu-

praharsih, V1.11; nyavapsit, VI. 29; prapatsata, VII. 7 (8. pers.

plur, med.); avatsit, XXI. 14; prahaistt, XXIV. 21; abhyamamsta

(die HSS. abhyamamsthad; es ist 3. sing. med. zu abhimanyate);

ayaksit, XXVIII. 14. 5. is-Aoriste: smayisthas, VI, 5; samearit,

VI.17; acarit, XXVI. 12; prapadit, VI. 17; abhipariharisam,

VI. 38; VII. 7; wpavadih, XX. 25; upavadisma, ib.; upavadista,
XV. 8. §. sis-Aorist: ajydsis, XXVI. 12.18, 1. pers. sing. med.

zu jnate j2yate, also ein Beleg fiir die mediale Bildung, die Whitney

nicht zu belegen wusste (§ 915), der Kommentar des Venkatesvara

m. diesem Sutra lautet: ajyasist: rajadyupadravadina hrtasar-

vasvo ’smt. 7. sa-Aorist: akrst, XXVI. 12 = krtavan asmi (Obj.

bharyam, also zu karoti). 8. Passiv-Aoriste: apurt, adargt, XXII. 1.

50. Das Absolutiv mit der Endung -am, in der klassischen

Sprache sehr selten (Whitney § 995), ist im Baudhayanastitra tiber-

aus hiufig: abhisekam, II. 9; viparyasam II. 10 u. 6.; anavanam,

Ill. 27; IX. 6. 10; pracchedam, IV. 10; apratiksam, IV. 11 u.6.;

pratilepam, IX. 3; X. 6; vyatisangam, IX.7; XI. 3; uwpasamasam

ulmukant, IX.9: ,jedesmal Stiicke Brennholz aufwerfend*; ani-

dhavam, VI. 2; upasamgraham, VI.13 = upasamgrhyopasam-

grhya; utsargam, VI. 14 = utsrjyotsyya; paryavalopam, VI. 20
= ekadegam ekadegam grhitva: vigraham, VIL. 17; anuparikra-

mam, X. 48 = anuparikramydnuparikramya; upaghatam, X. 49

= upahatyopahatya; paryupastaram, X. 53; punahpunarabhyu-

pakaram, XV. 6. 21. 24; XIV. 26; akrogam, XVI. 19; anusarpam,

XIX. 8; avacchedam, XXII. 12; apacchedam, XXII. 30 u. 6.; pra-

tyakhyayam, XXV.15; pratisamkhyayam, XXIX. 13; vyaticaram,
XXV. 6: ,umwechselnd‘; anunedhayam, XIV.15. Auch ein Paar

mit Nominibus zusammengesetzte Absolutiva finden sich, von der

Art wie hastagraham, namagraham, ul. svahakaram, XIV.17 und

urmikaram, VILL 9. Letzteres findet sich in der Stelle: athainam

upangusavanam dasdpavitrena parivestya tenadhastat patram

uddhanty urmikaram avisiiican, dazu Bh.: armir yatha bhavati.

51. Wahrend Intensiva selten sind, ich begegnete nur dem

vedischen marmrjyate, X.2; XI. 6; XV. 24, kommen die Desider-

ativa sehr oft vor, auch einige von eigentiimlicher Bildung. Ich

verzeichnete die folgenden: détset, nidhitseta, III. 29; lipsante,

lipseta, V. 16; XXVI. 12. 33; puptsamanah, XIV. 13; vaynasa-
manah, ib. und XVI. 18; artset, XIV.16 wie TS. IIL 4.6.1;

avarurutsamanah, XVI. 27; parijigainsan, XVI. 28; tyaksyeta
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XIX (L.: ¢yakseta?); vyavivrtseta, XX. 28; stsadhayiset, XX1.14;

vininiset, ib.; samajigamisantah, XXI.9; jigisamanau, XXI. 19;

samtisthapaytset, XXIII 7. 25 u.6.: ,er suche fertig zu kriegen‘;

ctkalpayiset, XXVI.1; udajthirset, XXVI. 36; prajijiasita, XXVI.

6; abhiptrayiset, XXVI.7 von bis jetzt unbekannter Bildung;

ctkirsitah syat, XXVIL. 17.

52. Von den Zusammensetzungen finden sich am meisten die

Dvandvas mit neutraler Endung, z. B. svaruraganam, IV. 4 (svaru-

ragsanasya, XXII. 27) = svarum ca ragane ca; prastaraparidhi,

IV. 10 u. 6.; ragyudama, IX.5 = rajjusé ca dama ca; trnodakaya,

V1.9; yugalangalam, X.25 = yugam ca langalam ca; trnavain-

gam, XXVII.4 = trnani ca vamisams ca; pasvagyam, ib. =

pasims cajyam ca; sthalyamatram, ib. = sthalig camatrani ca;

besonders hervorzuheben ist die auffallende Zusammensetzung grd-

vovayavyam, VI. 30, verbtirgt durch den Instr. gravowiyavyena,

XXIII. 25 und den Genit. gravovayavyasya, ibid. und XXVII. 15;

XXVIII. 18. Auch der Plural findet sich: samiparnakarirasaktun,

V.5 = samiparnani karirasaktims ca; goyuganam, XXIIL 6

(goyugant = gavas ca yugani ca); rajavigam, XXVI. 23, was

wohl in rajiam ca vaigyanam ca aufzulisen ist.

b) Syntaktisches.

53. Zur Syntaxis Casuum. Genitiv. Der Genitiv hat sehr

oft dativische Funktion: athasya vratopetasya sakham acchaitt?,

1.1; juhoty adiksitasya, japate diksitasya, 1X. 1, je nachdem der
Yajamana diksita ist oder nicht, fliistert er den Spruch oder bringt
eine Spende mit dem Spruch; yad asyopakalpate, Il. 12 ,was er

zur Hand hat‘, vgl. Sat. Br. VI. 2.2.15: yatamad asya karmo-

pokalpeta. Eine ausserst beliebte Redeweise in unserem Siitra hat
das folgende Schema: asya, Subjekt des Satzes, Partiz. pass. in

nominat., bhavati (resp. bhavanti). Z. B. athasyaisa purvedyur
eva... vedir vimita bhavati, IV.1; athasyaisa sahasratami .. .
upaklpta bhavati, XVI. 23; athasyaite... pratiprasthatarah samn-

sista bhavanti, XV.16; athasyaitad ahar indraya vatsa apakyta
bhavanti, XIX; tam digam yanti, yatrasya yiipa spasto bhavati,
IV. 1; yatrasya svakrtam trinam spastam bhavati, X. 22; XII. 1;
yatrasya nityasampannas catugpatha spasto bhavati, V.16; yad

esam samavasamayttavyam bhavati, XVI. 28; Pi. Sa. 21.1; santim
upayanti yesam anupeta bhavati, IX.1.5; evam asya pradaksi-

nam havisim avattam bhavat’, XXII.13; yathamnayam khalv
asyaivam kapalany upahitand bhavanti, XXII. 8; tad asya savitra
eva naksatre snatam bhavati, Grhs. Il. 8. Ohne den mindesten
Zweifel hat an allen diesen Stellen asya die Bedeutung des In-
strumentals, vgl. Speyer, Vedische und Sanskrit-Syntax, § 69. 2.

Dieser Gebrauch scheint echt vedisch zu sein, vgl. Sat. Br. VI. 2.:2/89::

tad asyatraptam arabdham bhavatéi und Jaim. Br. I. 46.1: sa

e



ee A

yadopatap? syad yatrasya samam subhiimd spastam syat; ib. 5:

te yanté yatrasya samam subhimé spastam bhavati, vgl. Journ.

Amer. Or. Soc. XIX b. p. 108, wo Oertel die Art unseres Genitivs

ginzlich verkannt hat. Nicht so deutlich ist die Bedeutung des

Genitivs an den folgenden Stellen: athasyattan navanitam vicitam

udagarava upasete, VI. 2; athasyaitat purastad eva sodasatarya

apah... nthitah gerate, XII. 8. Das Verbum kann hier aber in

passiver Bedeutung genommen werden: asya ... sete: ,er hat hin-

gelegt*. — Ablativische Funktion scheint der Gen. XII. 12 zu haben:

atha pratihitasya dhanur adaya u.s. w. — Der speciell vedische

Genitiv bei wd (vgl. Speyer, § 67) findet sich im Sampraisa:

saumyasya viddhi, VIIL. 8 = vyaparam kuru; vielleicht auch:

grhapater aranyoh samjanate, XVI. 1, oder liegt hier Lokativ vor?

Uberaus hiufig wird statt des Genitivs von Femininis auf a

oder 7, 2%er Dativ gebraucht: etasyad mamsam, IL 11; dvigunayat

ca trigundyai (sc. raganayat) cantau samdadhati, IV. 5; chayayat

catapatasca samdhau, XVI. 3; svetayaz Svetavatsayat payah,

XIL 5; daksinata uttaravedyat, 1V.3; daksinayat ca sandhim

anu praticyad ca, III. 28, ,nach Siidwest*; jaghanena vedyaz, I. 11.

— Da Genitiv und Ablativ in diesem Falle zusammenfallen, wird

der Datiy auch mit ablativischer Funktion gefunden: @ samsthayat,

VI. 6 = @ samapteh; uttarayat sroneh, X. 25: ,von der nérd-

> lichen Sroni‘; daksinayad sroner ottarad amsat, 1.13. Sogar mit

instrumentaler Bedeutung finde ich den Dativ: uttanayad jaghanyar

devaném patnir yajati, nicya agnim, IV. 10; dieser Instrumental-

gebrauch diirfte aber nur scheinbar sein, da der Dativ eher einen

partitiven Genitiv ersetzt, vgl. Ap. VII. 27.10 und Schwab, Das

altind. Thieropfer, S. 159, Note. Ein Dativ mit instrumentaler

Bedeutung soll nach den Scholiasten in dem Ausdruck: na catur-

thaya prakramati, Il. 20, X. 16, vorliegen: caturthayeti caturthi
titiyarthe, caturthena mantrena caturtham pada na kramatity

arthak. Dieser Dativ kann aber sehr wohl als Dativ des ent-

fernten Objektes betrachtet werden.

54. Zum Gebrauch der Pronomina. Es ist eine in unserem Sutra

beliebte Redeweise, wenn eine Periode mit einem Relativsatze (sei

er rein relativ oder temporal) anfingt, diesem Relativsatz das Pro-

nomen sa vorzustellen. Dieses sa sollte grammatisch schon im

yvoraus das Subjekt des Hauptsatzes andeuten. Zuweilen scheint

es sich aber eher auf das Subjekt des Relativsatzes zu beziehen’).

sa yah same bhiimyat svad yone ridho..., tam upatisthate,

IV. 1; sa yo balavams tam aha, V.15 u. 6.; sa yady u hatko

dikgate, *hino bhavaty; atha yadi bahavah, sattram, XXVIII. 12:

»wenn einer die Diksa halt, dann ist es ein Ahina‘ u. s. w.;

sa yadt bahutayam upastirnam bhavati (subj. krsnajinam), .. -

1) Vgl. iiber KAnnliches in der Mantralitteratur und im Avestischen, Ver".

zur Syntax der Pron. im Avesta § 58.
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samvtgati, VI. 6; sa yavatkrtvah prayasyan bhavaty, evam evaitat

sarvam karot’, X.17; sa yavatkrivo ’smat vratam pradasyan

bhavaty, evam evannapatiyan samidham adadhati, X.16; sa

yady u haitan pasin upakarote, ... sirains’ pracchidyapo dehan

abhyavahareyuh, XXVII. 82; sa yadevainam udgatopamivati, tad

esa patny urun& pannejanir upapravartayate, VIII. 15. Aus

dieser, teilweise anakoluthischen Redeweise sind einige andere Fille

zu erkliren, wo das vorausgesetzte sa ganz tiberfltissig zu sein

scheint: sa ye ha kecattasyai mamsam labhante, sarve ha va

asyaite gobhagago bhavanti, II. 11. Die Stelle ist mir zwar nicht

ganz deutlich, aber soviel ist klar, dass sa, streng grammatisch

genommen, nicht zu rechtfertigen ist. Bhavasvamin sagt denn auch,

es sei anarthakah oder werde hier gebraucht, um anzudeuten, dass

von hier an das adhvaryavam wieder beginnt. Ahnlich ist die

Stelle: sa yavanta rtvijas ta enat samavamrganti, VI.49, dazu

bemerkt KeSavasvamin: sagabdo ’thagabdarthe, atha va sa yaja-

mano yavantas ca rtvija iti; sa ye prancah gamyaya avasiyante,

tan adhvaryuh ... dnumatam srapayati, atha ye pratyancah u.s. w.,

XIL. 1; athattiv asvagardabhav uttarata upasthapayanti; ... sa

yady uttaratah, purvo ’sva uttaro gardabhah, XXVII. 32. Ebenso:

... brahmanan.. pranmukhan upavegayaty udanmukhan va, sa

yadi pranmukhan, daksinapavargo, ’tha yady udaimukhan,

pragapavargah, Grhs. I].18. Auch in dem mehrere Male vor- *

kommenden <Ausdruck: sa ydavanta rtvijas tesipahavam istva

yajamana eva... bhaksayati, (V.4; IX. 11; VIL. 19; VIII. 8),

scheint mir wegen der Bedeutung des Zwischensatzes teswu ... istvd,

sa nicht auf yajamanah beziiglich zu sein. Uber diesen Gebrauch,

der bis jetzt nur aus dem Sat. Brahm. nachgewiesen

ist, vergleiche man Delbriick, Ved. Synt. § 140; vgl. auch Speyer,

Ved. und Sanskrit Syntax: ,das klassische. Sanskrit kennt solche

mit sa zusammengesetzte relative Konjunktionen nicht‘ § 266.

Bemerkenswert ist auch der Gebrauch des Neutrums tad im

Sinne von ,dann* oder ,da“ == ¢atra, vgl. Delbriick, Ved. Synt.

§ 141, p. 217, Lb, z B.: yatra hotur abhyanati..., tad...

Ghavaniyam upavajayati, 1.15; daksinato ’dhidevanam kharoti,
tad (= tatra) ekasmannapaiicagato ’ksan nivapati, Il. 8; yatrapas
tad yanti, V. 9, X. 18 u.%.; tad asmai bhaksan aharanti, Pi. Su.
I. 1 (so ist zu lesen). Diese Ausdrucksweise ist von Oertel in

seiner Ubersetzung von Jaim. Br. I. 46.5 te yanti yatrasya samam

subhimé spastam bhavati, tad asyagnin viharanti missverstanden.
Dass die zum Stamme a- gehérigen Demonstrativa, wenn

schwach anaphorisch gebraucht, enklitisch sind, braucht kaum dar-
gethan zu werden, ich citiere nur eine Stelle: tam digam nirasyati,

yasyam asya dist dvesyo bhavati, X. 26; asya gehért grammatisch

zu dvesyo, sucht aber als Enklitika die Stelle hinter dem ersten
Worte des Satzes. Ich vermute nun aber, was, so weit mir be-
kannt ist, noch in keiner Arbeit tiber altindische Syntax bemerkt
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worden ist, dass auch der Nominativ esa, wenn er in Funktion
ungefahr unserem bestimmten Artikel gleichkommt, enklitisch ist.
Man findet: athaisa agnidhrah, IV.8, aber nirvapaty esa agnidhrah,
ib.; athatsa pratiprasthata, aber pratiprasthdtaisa ... tisthati,
IV. 9; Ssamitaisa ... tisthati, IV. 8.

Dass enam zuweilen auch bei Substantiva vorkommt, vgl.
Speyer, Ved. und Sansk. Syntax § 186, kann nicht bezweifelt
werden, z. B.: athainam sruvam adyasya pirayitvantarena puro-
dasav avadadhati, 1.14; athainam avatam... X. 4.

55. Zum Verbum. Gebrauch der Genera verbi. Einmal finde

ich hdchst auffallend das Aktiv statt des Passivs gebraucht: prani-
tasu pranesyatsu, XXII.1; Sayana bemerkt zu dieser Stelle: prane-

syatsu ... praniyamanasv ity arthah; chandaso vyatyayah. So

soll auch ma@ nivartata im Sampraisa zu den Gjisrtah, XI. 7, nach

Bhavasvarftin fiir m& nivartadhvam stehen. Indes kénnte hier
eine Ellipse des Objektes vorliegen. Unersichtlich ist mir die Ur-

sache, weshalb Atmanepadam gebraucht wird, an den folgenden
Stellen: na lekhah samlopayante, XVII. 2, gegen Apastambas
(XIX. 11.10) samlobhayanti; pradaksini vaigyam kurvate, X. 2

dem Aktivum des Apastamba (Dharmasi. II. 12.11) gegeniiber; athasya

(sc. asvasya) prstham marmrjyate, X. 2. Wahrend visnukraman

kramate, III. 20 mit: Atm. ganz zutreffend ist, da der Yajamana
“die Handlung verrichtet, ist das Aktivam, welches X. 15 unmittel-

bar nach diesem Atm. folgt (na caturthaya prakramat?), mir un-
begreiflich. Merkwiirdig ist endlich das Atm. im stindigen samz-

dhah kurute TI. 18.14; V.9; samidhah kurvate, IV. 11, wo es

,er nimmt* bedeuten soll: adanarthah, daran karotitt yatha.

Gebrauch der Tempora. Das Prisens mit ha sma driickt die

Dauer in der Vergangenheit aus; in dieser Hinsicht steht also

unser Sutra auf der Stufe der Brahmanas, vel. Speyer, Ved. und

Sansk. Syntax § 172. Belege: etena ha sma vad purve srotriyah

. upatisthante, II.11; tad dha smaitat pirve samvatsarain

samavasayasate, XVI. 13 ,in dieser Weise pflegten die Alten ein

Jahr lang ein Sattram zu halten, nach dem Samavasana‘; evam ha

sma vaiva (1: vat?) purve *bhigramyanti, XX1.13; sa ha sma

jatan jatan eva putran apividhyati, ib.;-,sie tétete jedesmal die

Kinder, die sie gebarte; evam ha sma vat pirvasim mahisinam

bhavati, XXJ. 14; indrena ha sma vai purve samajigamisanto

vanisthusavena yajante, XXI.9, ,wenn die Alten mit Indra zu-

sammenzukommen wiinschten, pflegten sie den Vanisthusava darzu-

bringen‘; 22 ha smaha baudhayanah, atro ha smaha salikih und

dergl., Dvaidhasitra, pass.

Was den Gebrauch der iibrigen Tempora angeht, so scheint auch

in dieser Hinsicht der Stil unseres Siitra ganz mit dem der Brahmanas

iibereinzustimmen: der Aorist bezeichnet die aktuelle, das Perfekt

und Imperfekt geben die historische Vergangenheit an. sa yady

asmat yajnabhregam acaksate: ,na te’hausid* iti, tad ... juhote,
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UL 14; yatraiva prathamam ahausit, tad dve juhoti, X. 49. 50:
,auf derselben Stelle, wo er (einige Augenblicke vorher) geopfert
hat*; (dhisniyan) nivapati ... (es folgt die Beschreibung des niva-
pana der acht dhisnzya; darauf heisst es:) astau nyavapsid iti,
VI. 29; hier kénnte der Aorist durch ein Prisens tibersetzt werden,
gerade wie in der Stelle aus der Maitr. S. putrasya nama grhnati
prajam evanu samatanit, vgl. Speyer, Ved. und Skt. Synt. § 174.
Genau so: antahsalam ahausid iti, XI. 2; athetaresam yams ca
gramyanam | pasunam udasraksid aranyams ca sruvahutyas
tesam vapabhyak parijuhoti, XV.31; atha yad avocama, XXVI.1:
»was die (soeben hervorgebrachte) Behauptung angeht*. Sehr oft
so in Erzihlungen: von Urvagi heisst es: tara (sc. purtiravasam)
samvatsaram kdmayamananucacara, spiter, wenn sie Purtravas
erblickt, sagt sie zu ihm: sa tva samvatsaram kamayamanan-
vacarisam, XXI. 18; ihre Schwester sagt von der Urvagr® Jyog vat
me svasi manusyesv avatstt, XXI. 14; vom Kénig Kanandha wich
der Glaube: tasya hopavasathiye *han graddha viyaya. Da sagte
er: adhvaryo vi vai me graddhagat, XXI. 10.

56. Tmesis. Es ist bekannt, dass in der vedischen Sprache
bei Verba composita hiiufig einzelne oder mehrere Wérter zwischen
Praposition und Verbum treten, vgl. Delbriick, Altind. Synt. 8. 45 fig.
Diese Thatsache kann, wenn ich nicht irre, als ein Kriterium fir
das Alter eines Textes geltend gemacht werden. Bekanntlich schliesst
sich das Srautastitra des Hiranyakesin dem von Apastamba eng
an, so selbst, dass mehrere Stiicke den beiden Werken gemeinsam
sind. Nun ist es merkwiirdig, dass in Stiicken des Hiranyakeéi-
Srautastitra, welche sonst mit den korrespondierenden Stiicken des
Apastamba mehr oder weniger genau libereinstimmen, die Tmesis,
welche im Apastamba angetroffen wird, nicht gefunden wird. Ich
Stelle einige Sitze der beiden Sitras einander gegeniiber:

Apastamba: Hiranyakesin:
a somam dadata a grivna a adadate gravno vayavyané dro-
vayavyany & dronakalagam, nakalagam, VII. 22.
XI. 16. 17—17. 1.

yadi prayayad anu va gacchet, prayaty anugate ca, III. 4 (1:
Ve tlt, prayate "nugate va?).

Juhoty abhi va mantrayate,V.5.8. Juhoty abhimantrayate va, III. 3.
ni kesan vartayate, VII. 4.1. “kegan nivartayati, V. 3.
yady anovahyam syat pirvam yad anvijthirsati purvam tat

tam pravaheyur apa voddha- pravahanty ahute vapoddha-
reyuh, VI. 28. 4. ranti, III. 20.

Die zahlreichen Falle yon Tmesis nun im Baudhayanastitra —
im ganzen zihlte ich nicht weniger als 66 gut bezeugte Falle —
berechtigen uns, fiir diesen Text ein hohes Alter anzusetzen! Ich
citiere einige von diesen Stellen. Zwischen Priposition und Verbum
steht eine Enklitika:
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uc ca marsty ava ca marsti, II. 18; a@ va haraty @ va

harayat?, 1V.1; XVII. 9; sam haiva rohati, IX. 4: ,dann wird

(der Mahaviratopf) wieder ganz‘; upatvainam hvayate, VU. 15;

VIII. 14; abhy enam ahvayate hota, VII.17; bindan upaiva

spréati, VIII. 20; unnetar un no naya, VILL. 20; sada a vahanty

a@ va vrajati, XI. 12; XII. 16; apainan radhnutat, XII. 12;

bhuiyate va ni va dadhati, XX. 20; praty eva tisthati, XXI. 16;
anu carabheta vacam ca yacchet, XXII. 4; etah sakhah pravr-

Sceyuh pra va taksnuyuh, XIV. 28. Ein Nomen steht dazwischen :

ni caravyan dadhati, 1.7; part samidham sinasti, 1.15 u. 5.;

part prasitram haranti, 1.18 u.6.; ud asvapadikain syyet, I. 7;

upopayamanih (sc. mrdah) kalpayat’, V1. 17 u. 6., vgl. Hir:

upayacchaty upayamanih; vi tvacam kernatte, IV. 6; nt padam

dadhati, VI.13; ut purvavratanam srja, VI.19; pra sthalant

bhindatap prati nimnin purayata, V1. 23, die letzten drei machen

einen Teil von einem Sampraisa aus; sam apivratin hvayadhvam,

VI. 30; acchavakai sannam upa pannganir asisadan, VII. 15:

sie haben zum A., der sich hingesetzt hat, das Pannejaniwasser

gestellt*; pradaksint vaifyam kurvate, X. 2.4, ein analoger Fall
liegt Sat. Br. 1. 5. 4.5: svt ha vai tam ardham kurute vor. Ein

Pronomen steht dazwischen: pary etasyat (sc. mrdah) sinastt,

IX. 2: ,er lisst davon iibrig‘; anu hatke samyanti, VII. 12 u. 6.;

upetara yacchanti, XI. 5; até tam srjati, XII. 18; paritare (se.

vape) sayayanti, XX. 22. Es stehen mehrere Worter dazwischen:

part svahakrtibhyah sainsravamn sinasti, IV. 6; upa hy asmin

deva vasanti, II.11; upa hainam vamam vasu gacchati, ib.;

upaitena grahena rama, VII. 20; upo enam purvesu karmasu
hvayante, XVI. 1; vi vat te ’priyam evatsyati, XXI. 13; upasmin

chvo bhiite yaksyamane devata vasanti, XXII. 14; abhi haivaitam

pragsnam jayate, XIV. 11.

57. Prapositionen. Besonders merkwiirdig ist ¢érah mit Lokativ,

eine Konstruktion, die bis jetzt unbelegt ist: téras carman phalake

gravnodvadayati, V1. 28; tras carman phalake abhimrgati, VII. 5.

Zur ersten Stelle bemerkt Bhavasvamin: carmavyavahite gravnodva-

dayati, zur zweiten bloss tras carmant ph. udv. Nur aus dem

Sat. Br. war bis jetzt, wie es scheint, agrena als Prip. zu belegen.

Auch unser Sitra gebraucht es: uétaram salakhandam agrena,

IX. 1. Sehr geliufig ist unserem Sttra adhd c. abl.: vasativaribhyo

‘dhy apo nihsicya, VIII. 1; ito ’dhi, X.22 = uttaratra, tO Aowov;

ato ’dhi, VI. 19: ,von nun an*; agner adhi, XXI. 1.2; asurebhyo

‘dhi, XX1.15. Auch abhi c. acc. ebenfalls immer hinter seinem

Casus: sado “bhi, VIII. 2. 11; pautabhrtam abhi sampavayatat,

VIL. 7.17; yupam abhi, X.11; daksinam arisam abhi, X. 25;

bemerkenswert ist noch XII. 9: dsajate tarpyam (sc. rajabhisi-

eyamanah), abhiva nabhim usnisam paryasyati, hier findet sich

iva angehiingt wie in abhiva lomani grhnati (Ap., Hir. Grhs.) und

abhivakst pratipipesa Sat. Br. IV. 2. 1. 11.

Abhandl. d. DMG. XII. 1. +
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58. Partikeln. Die Sprache unseres Sitra macht reichlich

Gebrauch yon Partikeln. Ich bespreche zuerst nw und nvaz, von

welchen das letzte ausschliesslich vedisch ist. Beide kommen, so

weit ich gesehen habe, nur in Verbindung mit dé? vor: 7ti nu, 7d

nvat. Der Gebrauch dieser beiden Verbindungen ist scharf ge-

schieden: durch 22 nw wird ein Teil der Darstellung abgeschlossen,

wenn eine andere Darstellung oder Mitteilung unmittelbar folgt,

die mit der ersten, durch 7é nw abgeschlossenen, im Gegensatz

steht, es entspricht, dem Sinne nach, vVdllig or. wév; dé nvad

dagegen deutet an, dass hiermit die fragliche Darstellung endgiiltig

abgeschlossen ist; es folgt also nichts weiteres iiber den behandelten

Gegenstand. Beispiele: 2 nu yadi samnayaté, yady u vat na

samnayat?, 1.1; it nu samsrstam, athasaimsrstam, II. 6; ae nu

yadi migro bhavati, yady w vat sarvo vayavya eva bhavati,

X. 11; iti nv ekaywino, ’tha sattrinam, XIV. 26; di nv wanasya-

thanijanasya, XIX; ti nu chandogabahvrcesu. kamayamanesu,

te cen na kamayeran, XIV. 26; iti nv ekam, athaparam, XXVIIL.

20.31; d& nu sakrtpravargyo, *tha sute pravargyah, XXI. 12;

einmal fand ich khalu dazu: 7 nu khalu samnayato, ’thasam-

nayatah, XXII.1. Zu itz nvaz, welches auch Vasudevadiksita im

Mahagnisarvasva richtig in nu vad zerlegt, die folgenden Beispiele:

ui nvd tyam prathama citir nisthiyata, evam eva dvitiya nisthi-

yate ete. X. 21; tz nva ima istayo vyakhyatah, XII. 1; XXV. 4;

wi nvi ayam pasuh sarvatraistubho vyakhyatah, XXVI. 37; ité

nva ime kamyah pasavo vyakhyatah, ib. 88; dt nva imak sapta
pakayyiasanstha vyakhyatah, Grhs. 11.19; dé nva ima anu-
kyrtayo vyakhyatah, Grhs. TI. 16. Die letzten Citate finden sich
meist am Schlusse eines Khanda oder Adhyaya, vgl. Delbriick,

Altind. Syntax, 8. 10, 586. Zu den im Petersb. Worterb. unter

nvat gesammelten Belegen lisst sich noch Kaus. br. XII. 4: ié
nva upamsvantaryamayoh figen. — Uberaus hiaufig sind die Par-
tikeln var und ha, nach echt vedischem Stil oft mit vorausgehendem
u: u ha, u vad; dass sie nicht bloss vakydlamkare sind, das beweisen
u. a. die folgenden Stellen: sa yady u ha yathanyuptam abhi-
juhoti sapta ta ity agnidhriye 'ntato juhoti; yady u vai svaha-
svahety evantata agnidhriye juhoti, VII.8: ,wenn er nun die
Dhisniyas jedes mit dem Spruch beopfert, mit welchem er es auf-
geworfen hatte, so soll er zuletzt das Agnidhriya mit dem Spruch
sapta te beopfern; wenn er aber“ u.s.w.; sa yady wu haitach

samsravair uparyardha sthali bhavaty, etenainam patrenapida-
dhati; yady u vai noparyardha bhavati ... u.s. w. VIL 13; sa
yady u hagado bhavati, punar ait’; yady u vat praiti u.s. w.,
XIV. 27: ,wenn er nun gesund wird, so kommt er zuriick; wenn
er aber stirbt* u.s.w. Fiir das sonstige Vorkommen von vad und
ha wird es nicht nétig sein, viele Beweisstellen anzufiihreny psie
finden sich sowohl nach yads, in der Verbindung yady u vai, yady
u ha, als auch sonst: ahavaniyam u haika upatisthante, X.22;
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vatam u haike juhvato manyante, X.54; tad u va ahuh, pass.;

teno hatvaitam kamam avapnott, 11.7; esa ha va upavasathah,

Il. 11. Auch vava findet sich: vasatkarapathenaiva sarpeyur,

esa viva paracah svargyah pantha yad vasatkarapatha iti, XVI. 9.

Nicht sicher bin ich iiber eine gewisse Partikel veva; ob viel-

leicht Korruptel statt vava vorliegt? Ich finde sie an folgenden

Stellen: sa u veva trayodagaratrah, XVI. 31; samvatsara u veva-

syato (v. 1.: vevasyatto) bhagadheyam naitasyasam janeyad %ti,

XIX. 4, diese Stelle ist wohl verdorben; sa u veva brahmanah

sodagaratrah, XVI. 32; sa wu veva brahmano ’stadagaratrah, ib.;

vielleicht auch XXI.13: evam ha sma vaiva (HSS.: caiva oder

dvaiva) pirve ’bhigramyant?. Fir die, fast nur vedische Partikel

(vgl. Speyer, Ved. u. Sansk.-Synt. § 231) w sind schon unter vad

und ha Belegstellen angefiihrt; sie findet sich auch nach anderen

Adverbies: katham u, pass.; apy u paicakrtva ankta itt brah-
manam, VI.2, wo es die Bedeutung v@ haben soll nach Bhava-

svamin; nach Prapositionen: upo enam pirvesu karmasu hvayante,

XVI. 1; nach Pronomina: t@ u ced.., sa u ced... XVI. 4;

tasma u, XVI.8; ya u cainam anye "bhito bhavanti, VILL 6;

yad u canyad.. ib.; nach Verba: cénvita u haike (sc. ahuh),
XVI. 3.14. Nach Negationen: no tv eva sambhaksayatah, VII. 15;

VIII. 14; no tv tha digas cyavate, VII. 21; auch — was noch

nicht belegt zu sein scheint —- nach ma: mo aprasitah sarpata,

XI. 7. — In sehr auffallender Weise wird ap? in der folgenden Stelle

gebraucht: nagnyadheye gam kurvita ghoraripam iti; kurvitat-

vapt tv eva na kurvitapt bahvir apt kurvitanu caitasya bhavet
punya pragamseti katyah, 11.15; nach Bhavasvamin und KeSava-

svamin bedeutet diese Stelle: ,beim Agnyadheya soll er keine Kuh

schlachten, wegen der Grausamkeit; er soll eine schlachten oder

er soll keine schlachten; wenn (apz) er gar (apd) viele schlachtet,

‘so wird er nachher (anw) guten Ruf bekommen, nach Katya*. Bei

dieser Interpretation des apd: apir yadyarthe, wird aber das ver-

bindende ca hinter anu ganz unberiicksichtigt gelassen. — Die Par-

tikel zva wird oft verwendet, zuweilen entgeht mir die genaue

Bedeutung derselben; z. B. dve vedi: pasubandhikivottara, darga-

paurnamasikiva daksina, V. 5, zu dem Satz bemerkt Bhavasvamin:

ivasabdo ’vadharanarthe; tad upariva nidadhati, 1. 2; tam (sc.

prastaram) upariva prancam praharaté, 1.19; oft nach Participien:

tasyam enam asamghnann ivoddharati, Il. 14 u. 6.; tebhya enam

(sc. odanam) anuechindann ivopohati, II. 14 u. 6.; lohitibhavann

ava, XXII. 1 us. w.

Stilistisches.

59. Hinige stindige oder eigentiimliche Ausdriicke. dvadagasu

vyustasu, Tl. 20, XX. 19; tésrsu vyustasu, XVIL 6; ekasyam

vyustayam, Pi.Su. 1.10 bedeutet ,am Morgen des dreizehnten,

vierten, zweiten Tages‘. — pancamam, sastham (VI. 4), dvadagam
Pigg
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(X. 47), saptame (XV.18; XXVI. 5) besagen: ,zum finften, zum

sechsten* u.s.w. — ity etad ekam, ... ity etad ekam,... ity

etad aparam (passim): ,das ist der eine Fall, das ist ein zweiter

Fall* (oder Méglichkeit) u.s. w. — Parallelen zu dem aus Pi. Sua.

I. 14s. f. bekannten Ausdruck: kharyam va palve vi samavasa-

mayante yad esai samavasamayitavyam bhavat? begegnen uns

XVI. 28: agnisthe ’nast samavasamayante yad esain samavasa-

mayitavyam bhavati, XIV.19: yatra dasgositva prayasyan bha-

vati, tad agnisthe ’nasi samagamayisyan bhavati yad (MSS. tad)

asya samasamayitavyam bhavati; XV. 31: samitram kumbhyain
samavasamayatad und IX.12: tad etat parigharmyain sarvam
samavagsamayann Gha. Meine auf Grund von Sat. Br. VIL 3.2.1

(athaitam carmani citi samavasamayant?) vorgebrachte Ver-

mutung (vgl. Altind. Todten- und Best.-Gebr., Note 495), sama-

vagamayaté bedeute so viel als nédadhati, wird durck Bhava-

svyamins Erliuterung bestitigt: samavagamayan: nidadhad aha. —

agnihotravidhim cestitva 11. 28, VI. 6: ,nachdem er das Agnihotra
nach der Regel abgehalten hat‘; — srte nediyast vajyam anayati,

II. 29: ,oder er giesst, wenn er (der Caru) beinahe gar ist, Butter

auf* (udaka eva srtapraye ghrtam anayati, Bh., Kes.). — ,Von

...an..., bis...‘ wird immer so ausgedriickt: ... ¢¢ prati-

padya... tty atah, z. B. Il. 18. — Beliebt ist die Hinzuftigung

von su zum Partizip, um den Begriff ,richtig* auszudriicken:

susamtrptam samtarpya, 1.18; susambhrtan sambharan punar

eva sambharati, 11.6; susambhrtan sambharanyam sambhrtya,

VII. 6; sipantbaddham upanibadhnati, V1. 25; carusthalim susam-

bhinnam bhinatt?, Pi. St. 1.3; adahanam udakumbhath svavo-

ksitam avoksya, ib. 11; athainarr susamcitai sameitya, ib.;

darunasamyutant pistant samyutya, IX. 6. Diese Redeweise finde

ich schon in einem Brahmana: supratyudhan angaran pratyihet,

Kaus. Br. I. 1. — Sehr beliebt ist, um die dauerhafte Handlung

anzudeuten, aste mit Partizip: ramayanto jagarayanta asate, XV. 3,

XX. 18; dhinvanta asate, IX. 8; tam (sc. suram) te pibanto rama-

mana mahiyamanad asate, XI. 11; gopayann aste, X.1. — Eben-

falls die Verbindung einer Form yon em mit Partizip: strnann

ett, III. 30; strnanto yanti, V1. 30; utkhidann eti, XI. 5; yavan

pragrhnanto yanti, XX. 21. — hotur vasam yanti, IV. 2, VI. 30

scheint zu bedeuten: ,sie gehen hinter dem Hotar an‘, Bhav. um-

schreibt nur: ganar gacchanti. — prajnatam nidhaya (pass.), das

ich friiher (Altind. Todten- und Best-Gebr., Note 175) nicht zu

deuten wusste, bedeutet nur: ,nachdem er (es) sicher verwahrt

niedergelegt hat, so dass er es, wenn er es braucht, zur Hand hat",

so z. B. IV.5: prajnate barhist nidhaya, wom Bh.: yatha na

samsrjyete, pratyabhijnayete, tatha nidhaya. — Bemerkenswerte

Ellipse finde ich an zwei Stellen: ubhau samiksata ahavaniyayr

ca, III. 28, d. h. ahavaniyam und garhapatyam; ubhau yajyaue

(vadatah) patni ca, V. 8, d. h. yajamanas ca patni ca, vgl. Ap-
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VII. 6. 24. — atithinam upastham eti, VI. 6 = upasthanam eti,
tath saha samgacchata ity arthah, Bh. — diksitam ayogaksemo
vindatd, VI. 9; X.17: ,den Geweihten befillt Ungemach*. —
payamnst vigastt, VI. 84: ,er giebt die verschiedenen Anweisungen,
wie mit der Milch zu verfahren ist*. Bhavasvamin: paya-adint;

vi-Sabdad anekam prabravititi gamyate, sasti: kartrn; dazu
auch der Ausdruck payaims? visisya, XI. 2 und pass., vgl. meine

Bemerkung zu Man. érs. II. 2.5.29 in Gott. Gel. Anz. 1902, 8. 126.

— Ganz ebenso: athasmat madhuparkam ca gam ca prihus, tam

adhvaryur vigasti, VI. 17: ,jetzt kiindigen sie ihm das Madhu-
parka und die Kuh an; der Adhvaryu giebt die Anweisung, wie

man mit der Kuh verfahren soll (ob nl. dieselbe geschlachtet oder

freigelassen werden soll)*: wigastd: vividham sasti: kurutotsrjateti

va. Diese Bedeutung ist in keinem von unseren Worterbiichern

erwihnt. Ahnlich ist der Gebrauch von viprechati: ,er fragt, was
von beiden* in VII.17; VIII. 14; XVI.8, z. B.: atha hotaram

viprechati partyaksyasi saumya3m na pariyaksyasi3 iti. —
Bemerkenswert ist der Ausdruck: yatha sa veda, yatha te viduh:

athatnam (sthiinaim, hezw. rajanam) udgatrbhyah prahus, tasyam

(bezw. tasmims) tac cestanti yat te viduh, VI. 27; VIL. 1. 20;

VIII. 14; bhaksayaté yatha sa veda, VII.14. Der Ausdruck be-

deutet: ,je nach ihrem (seinem) Veda‘, d. h. wie es im Srauta-

sutra des Hotars oder Udgatars oder Adhvaryus gelehrt wird.

Vergleichen lisst sich VIL 8 und 9: ... dy etayadhvaryu juhuto,

yathavedam ttare juhvati. — Kin beliebter Ausdruck, um einen
neuen Abschnitt anzukiindigen, ist: athatah, Genit. des betr. Sub-
jektes, eva, mimamsda, 2. B.: athata aprinam eva mimamsa, X. 11;

athaitah prayanasyaiva mimansa, V1.9; X.17; athato bhasmana

evativrddhasya mimamsa, X.18; athatah sarpanasyaiva mimaisa,
XVI. 9; athata utthinanam eva mimamsa, XIX.5 u. 6. Dieser

Ausdruck ist auch aus den Brahmanatexten zu belegen: athatas

citipurisanam eva mimamsa, Sat. Br. VIII. 7. 4.12; athatah samis-

fayajusim eva mimamsa, ib. IX. 5.1.12; athato go-ayusor mi-

mamsa, Kaus. br. XXVI. 2. — Higentiimlich ist die Begriindung

der Meinung anderer vermittelst des Partizip vadantah, z. B.: atha

haike prak savitryah prasnanti, brahma va annam iti vadantas,

tad w tatha na kuryat, Grbs. 11.7; tad dhaitad eka upavasa-

thiya evahany etan yupan ucchrayanti, yajamano va agnistho

‘nganam tare ripam itt vadantah, XVII. 9, im Verfolg wird aber

gegen diese Auffassung polemisiert; sa ya Gha vaisya me mata

savitriti vati tam srjanti, viso vivahain goptara itt vadantah,

XII. 18: ,wer sagt: meine Mutter ist eine Vaisya oder Savitri,

den lassen sie voriiber, in der Uberlegung: die Vaisyas beschiitzen

die Heirat*; anw hatke samyanti, pagava ideti vadantah, VI. 12

u. 6. Auch diese Redeweise lisst sich aus der Brahmana-Litteratur

belegen: atra hatka angulis ca nyacanti vaicam ca yacchanty,

ato hi kim ca na japisyan bhavatiti vadantas, tad u tatha na
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keuryat u. s. w. Sat. Br. IIL. 2. 1. 86; auch hier folet unmittelbar
die Polemik, gerade wie in den beiden zuerst citierten Baudhayana-

stellen. — Hine stereotype Redeweise ist auch die folgende: sa

tatha rajanam krinati yatha manyate dviratrasya me sato ’mava-

syay@ upavasathiye *han pirvam ahah sampatsyata uttarasminn

uttaram, XII. 20; XVI. 23; sa tatha rajanam krinati yatha man-

yate *mavasydyat (bezw. paurnamasyat) me yajaniye ’han sutya

sampatsyate, XII. 7.20; XXI. 20. 22. — etenopaklptena citram

(bezw. rohinim) ayatim uparamat?, XV. 2; XX. 8.16; XXI, be-

deuten: ,mit diesen (vorher aufgezihlten) Requisiten wartet er das

Eintreten von Citra ab‘; ahnlich: tena sittbhavata sadahasaiistham

kankseyuh, XXVIII. 9. — Sehr beliebt ist der Ausdruck tad

yjyudha samtisthate: ,dies verliuft in der bekannten Weise‘. Das

Adverb scheint vedisch zu sein. — Wenn ich diese Aufzihlung

hiermit abschliesse , ist es wahrlich nicht aus Mangel an Material!

60. Stilproben. Als Stilproben teile ich zunichst ein paar

Sampraisas mit, d. h. feierliche Anreden des Adhvaryu an die

anderen Priester und den Opferherrn. Diese in archaistischer Sprache

abgefassten Sampraisas sind in unserem Sutra sehr zahlreich und

meistens viel ausfiihrlicher als in den verwandten Texten.

Wenn der Opferherr die Weihe zum Somaopfer, die daksa,

angetreten hat, redet der Adhvaryu ihn an: daksito ‘si, dakstta-

vadam vada, satyam eva vada manrtam; ma smayistha, ma

kandiyatha, mapavrtha; yadi smayasa, apigrhya smayasat; yadi

kandiyasat, krgsnavisanaya kandiyasat; yadi vacam visrjer,

vaisnavim ream anudravatan; ma tvanyatra diksitavimitat suryo

‘bhyudiyan, mabhinimruktad; yani devatinamani yathakhyatum

tany acaksvatha yany adevatanamani yathakhyatam tany aca-

ksana uparistad vicaksanam dhehi; canasttavatim vicaksanavatim
vacam vada; krsnajinan ma vyavacchettha dandae ca, VI. 6.

somavikrayin somain sgodhayoparavanam kale (== sthane
bhavisyatt, die Stelle, wo nachher die Schalllécher gemacht werden)
rohite carmany anaduhe ’pam ante (= udapatram samipe stha-
payitva); brahmano daksinata astam (er sitze); ta gavo diram
ma gur (= samipe bhavantu), yasu somavikrayt ca somavahanau
canadvahau; somavahanam anah praksaloyatoddhrtaphalakam,
VI. 10, vgl. Ap. X. 20. 18—15.

Ehe das atithyam dargebracht wird, heisst es (VI. 17): ma
ra@janam cahavaniyam cantarena kascana samcarin; mainarr
sdyudho ma sadando ma sacchattro ma sosniso ma sadhaspadyo
‘nuprapadit (sadhaspadyah: adhak padayoh nihitam adhaspad-
yam; saha adhaspadyena: sadhaspadyah, also s. v. a. sopanatkah).

Vor der avantaradiksa: samtaram mekhalari samayacchasva;
samtaram musti kurusva; taptavrata edhi; madantibhir marja-
yasvot (= marjayasva; ut) puirvavratanam srja; ya te agnetTM. .
TS. L 2. 11.e ... te svahety etenato ’dhi (von nun an) vrataya,

VI. 19.

°
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Zam Zurechtmachen der Vedi wird mit folgenden Sampraisas
aufgefordert: vedikara, vedim kalpayata: pra sthalani bhindata
(= bhintta!), prati nimnan piirayata, kiinsarant nirasyata, pra-
cm udicim pranavam (nach N.-O. hellend) néstisthata, VI. 23.

Vor dem Beutezug beim Rajasitya heisst es: rdjanya esa
sattrimgatsu samyapravyadhesu nirjayena sahasrenavasitas (hat
sich niedergelassen mit...); tasmda tsum asyatad; apainan ra-

dhnutaj (verfehle ihn); jltvainam (sc. sahasram?) daksinapathena-
tyakurutat, XII. 12; zum Ksatriya selbst wird gesagt: rajaputras
ta tsum asisyati; sa tvaparatsyat?; tasma uttardsamgena (Lesart

unsicher) sammrjyesum prayacchatat, ib.

Beim Agvamedha: brahmandgs ca rajanaé ca bahir devaya-

ganad vahanam (s. v. a. agvam?) vyudacadhvam; yasyayam vada-
vabhih samsrjyate, sarvasvam tay (eher tasya?) jydsyanti, XV. 8:

»mit dessen Stuten es (das Pferd) sich mischt, dessen Habe wird

man rauben“. Das in den Worterbiichern unbelegte Kompositum

vyudacati, im Sinne von ,entfernen‘, findet sich auch X. 25 und
Pi. Su. 1.15 (8. 22 Z. 15), wo es die Komm. durch wészjanti er-

lautern.

Merkwiirdig ist der Sampraisa zum Zerlegen des Pferdes,

XV. 31: samitar, masvasya loma vikrtir; masyasthi samsarir

(dies Wort unsicher!); yathangam enam vikrtya gamitram kum-

bhyain samavasamayatad (vgl. oben 8. 52); evam tuparam, evam

gomrgam; atha daksinam asvasapham gomrgakantham wi samitre

nispacatad; ayasmayena kamandalunasvateyanim srapayatat; vel.

gam Ganzen Ap. XX. 19. 9.10. Das Wort ¢ejantm ist in der Be-

deutung ,Blut* bis jetzt unbekannt, es findet sich auch TBr. III.

8. 19. 1—2, wo es Sayana durch asvasya rudhirasya dharayitrt

erklirt. Wahrscheinlich ist es in dieser Bedeutung auch Laty.

IX. 2.27 zu nehmen: na tejanidantan (sc., asvanam chindyuh).

Die Gestalt dieses Wortes in Sankhayana (Srs. XVI. 18.19) ist:

asvatedanim.

Jetzt médgen noch einige Proben von dem Brahmana-artigen

Stil unseres Siitra folgen. Beim Somaopfer werden die sanihara
ausgesandt, VI. 8; alles, was sie anbringen, wird besonders an-

geredet, das Gold mit den Worten: candram ast mama bhogaya

bhava (TS. I. 2. 3. h); thnlich das Kleid, die Kuh, das Pferd, der

Bock; das alles tiberwacht er, dann heisst es: ¢@sa@m (d. bh. wohl

saninam) ya nasyati va mriyate va, vayave tveti tam anudisatc;

yapsu va pase va, varunaya tveti tam; ya sam va Siryate gar-

tam va patati, nirrtyat tveti tam; yam ahir va vyaghro va hante,

rudraya tveti tam; tasam tisrah (die zuletzt genannten drei) para-

cyo (sind ein fiir allemal fort); ’tha yeyam nasta yadi vindeyuh,

kathan syad ity? etad anudistaiva syad ity ekam (a. bh. es braucht

keinen weiteren anudesa); kam asya atah (die MSS. haben asyatah)

Sreyainsam pratigrahitaram labheta? (welchen besseren Empfinger

derselben als den, nl. Vayu, kénnte er wohl bekommen?); dak-
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sinablur evainam saha dadyad tty etad ekam; vayavyayatvainam

yajayetety aparam (er soll ihn eine és¢é an Vayu darbringen lassen).

Uber das sarpana beim Dvadagaha lesen wir (XVI. 9): athatak
sarpanasyatva mimamsa: dakstnasya havirdhanasyadho'dho *ksam

sarpeyur, etena ha vai sarve sarpah sasrpus, tato vai te jirnas

tanir apdghnateti. tad u va ahur: yo va apathena pratipadyate,

ya sthanwin hanti, kartam va patati, bhresam sa nyett; vasat-

karapathenaiva sarpeyur, esa vava paracah svargyah pantha yad

vasatkarapatha itt. tad u va ahuh: paran iva vi eso ’Santah

pantha yad vasatkarapatho, ‘dhvaryupathenaiva sarpeyur, esa

vava paracah svargyah pantha yad adhvaryupatha tt. te ’dhvar-

yupathenaiva sarpanti. _

Der Wetistreit der Adityas und Angirasas wird uns XX. 22

geschildert. Zur Vergleichung mit den uns aus anderen Quellen

(Ait. Br. VL. 34. 85; Kaus. br. XXX. 6; Sat. Br. IL. 5. 1d 3—17;

Paiic. br. XVI. 12; Gop. br. II. 6. 14) bekannten Versionen lasse ich

die Erérterung des Baudhayana hier folgen:

athadityas ca ha va angirasag ca suvarge loke pasprdhire.

te “ngirasa adityan abhijagmur agnina ditena: svahsutyd na ity.

athasmakam adyasutyety adityah procus, tesam nas tvain hoteti.

te ’mum Gdityam svetam bhatam daksinam ninyur hiranyabhi-

hitaraganam. tasmat sadyaskriyai . sveto ’svo daksina hiranya-

bhihitaragano; yac chveto ’sva, adityasya tad ripam; atha yad

dhiranyabhihitaragano, rasminam tat.

Schliesslich teile ich noch die ganz in Brahmanastil verfasste

Beschreibung des oben, § 29, iibersetzten Stiickes tiber den Rtapeya

mit, enthalten in XXI.1 und 2.

rtapeyena yaksyamano bhavati. sa yad agananam kamayeta,

tasyasito bhitva diksgate, yad va labhate, tasya. sa ekaham nas-

naty, athagnati; dvyaham nasnaty, athasnati; tryaham nagnaty,
athasnatt. so’tra virdja yajeteti. rajanam kritvohyatithyam nir-

vapati. yady u va etad upatyeti, caturaham nasnaty, athasnate ;
panciham nasnaty, athasnati; sadaham nagnaty, athasnati; tisra

upasadas: trinsat sampadayate; triinsgadaksara virad , virajat-
vannadyam avarunddhe. ‘tha ya ekadaga, stana evasyai sa, duha
evainam tenatha (d. h. tena; atha) ya ekatrinsa, stana evasyai
sa, duha evainam tena. sa upasatsv ajyavrato bhavati: vilinasya
sarpisas tisrbhir angulibhir upahanty, atha dvabhyam, athaikaya;
vilinasyaiva sarpisas tribhih parvabhir upahanty, atha dvabhyam,
athatkena; viline va sarpisi trint pariinsy avadadhaty, atha
dve, athatkam, tristanadvistanaikastanavratasya rupant kurvan.
sa nadityad diva paryavartate, nagner adhi naktam. audum-
barah somacamasas catuhsraktir, brahma trivedah sagotrak. | 1 |

saptadasa stomo bhavati, saptadasah prajapatih; prajapatim
annadyam nopadnamat; tam deva rtasatyabhyam anvaisuh. sa
yad asnati: yad evasanenavaruddham tasyavaruddhya iti tad:
atha yan nasnati: yad evasanenavaruddham tasyavaruddhya ti:
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tad. atha yad upasatsy ajyavrato bhavaty: etad vai devanam
priyam dhama yad ajyam, devanam eva priyam dhamavarunddha
ti tad. atha yan nadityad diva paryavartate, nagner adhé nak-
tam: ete vai devanam rtasatye, na devanam rtasatye prsthatah
karavaniti tad. atha yad audumbaro bhavaty: arg va ann(ady)am
udumbara tirja evannadyasyavaruddhya itt tad. atha yat soma-
camaso bhavaty: etad vai devanam paramam annam yat somah,
paramenaivasma annadyenavaram annadyam avarunddha iti tad.
atha yac catuhsraktir bhavati: yad eva digo ‘nnadyam pravisgat,
tasyavaruddhya iti tad. atha yat triveda bhavati, na hy etam
ekavedi daksinam udyantum arhatit? tad. atha yat sagotro bha-
waty: atma vat sagotra, atmann eva yajiiasya yaso 'nnadyam
pratisthapayaniti tat. || II ||

tan') madhyandiniyaté camasath sahonniya juhvati. tam
rtvyo hatam daksinanam kale brahmana upatidiganté. tam brah-
manak samantam paryupavisya bhaksayanti yad rtam manyante
tena. yad rtena bhaksayanti tad rtapeyasyartapeyatvam.

Lexikographisches.

61. Im folgenden gebe ich eine Auswahl derjenigen Worter,

die entweder bis jetzt, den Worterbiichern nach, nicht oder nicht

gentigend belegt sind, deren Erklirung der Berichtigung oder Er-

ginzung bedarf oder die aus anderen Ursachen merkwiirdig sind.

Um die unbelegten Worter alle mitzuteilen, brauchte es einer

besonderen Abhandlung; auch wiire es bei dem jetzigen Zustande

unserer Hilfsmittel zur Kritik und Exegese der Baudhayanatexte

vorliufig unmiglich, ein vollstiindiges Verzeichnis zu geben. Das

Grhyasttra, Sulbastitra und Pravarastitra behandle ich jetzt noch nicht.

acchattt (obj. sakham)y, 1.1 ,er geht hinzu*. Wahrschein-

lich liegt eine Korruptel vor, jedenfalls aber eine sehr alte, da

nicht nur alle Kommentare das Wort mit @ (statt acchaztz) gelesen

haben, sondern auch die Verfasser der Dvaidhas das Wort in dieser

Gestalt gekannt haben miissen. Im Dvaidha némlich finden sich

(XXII. 1) acchayane (loc.) und accheyat, das erste deutet Bhava-

svamin: acchabhimukhyena sakhartha ayanam gamanam.

aksapalt, I. 5; XXIL 5: aksagra.

unmahayan (obj. apah; proksanih), 1. 6. 13: uccalayan (Kes.).
Es ist gleichwertig mit Katyayanas wdéagayatd und dies bedeutet:

urdhvam calayatz.

uttusa, 1.6 (bis jetzt nicht aus Texten belegt): udgatatusa

eg.).

. sus (subst.), I. 8: upadhir iti konaksetrasya namadheyam
Kes.).

: ea I. 8: grapyante yais tani srapanant kasthani.
1) 1. tam (se. camasam)?
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tanvantam, I. 9 ,diinn an den Enden‘, tanw anto yasya sah.

prabahuk, 1.16; VIL 2 (bis jetzt nur aus Komm. belegt):

samdnasthane (Kes.).

pratyanjanah, mase., I. 17.

upatyeti, upatitya (bis jetzt nur belegt in der Bedeutung

,iiberschiissig hinzukommen‘), I. 20, III. 13: ,weiter gehen, vortiber

gehen, fortfahren mit etwas‘ (nahavaniyam updtyeti, yady w va

etad upatyet?).

upavyaharanam, Il. 1 (vgl. upavyahrtya, I. 6): praripsi-

tasya karmana arambhasamipe vacanam ,das Aussprechen (eines

Vorhabens) vor einer rituellen Handlung*.

sahakaripratyaya (adj.), I. 2, XXVI.18: tara rtvigbhik

saha samvadam krtva.

atrikininah (nom. plur.), Il. 3, XXVI. 13: ,ohne die drei

Arten von Schwielen*: yyaghatakinah mallayudhanimitta “Gsphota-
kinah dyutasananimitto gulphakinah hastidamananimitto graiveya-
kinah, also wer kein Ringer, Spieler oder Elephantenzihmer ist.

samsrava oder samsrava, II. 3: Name eines beim Somaopfer

ensreienes Officianten: pratahsavane vasatkaradibodhayita ka-
adina.

asvapadikam (se. agnim), Il. 7: ,das Feuer, welches auf der

Stelle angelegt wird, worauf das Pferd den Fuss gesetzt hat*.

amatyad (sc. agneh), amatye (sc. agnau) I. 8.11: laukiko
‘gnth; amdtyahomah, Il. 11, XXXI. 13, die Spenden mit dem Anu-

vaka yad deva devahedanam u. s. w.

asaniyam (sc. vdsah), I. 10: utsargayogyam.

amgasah, U1. 11: khandagah. ‘

visuvati (subst. neutr. loc.) ,zur Halfte*, Il. 12 u. 6.

vahas (subst. neutr.), Il. 18, XV. 25 (= Ap. grs. XX. 15. 10,

wo vaha gebraucht wird), bis jetzt nur aus der Kanvarecension

des Sat. Br. belegt.

kala, in vahasah kale, 11.13; prsthe grivayam va; uparava-

nam kale, VI.10. 22; X. 23; uparavakale, 1X.14; XXIIL 11;

casdlasya kale, 1V.1; utkarasya kalah, VI. 22; bedeutet sthane,

sthanam.

parindhena (instr. subst.), I. 14; V.1, sc. srapayat?: sar-

vato ’gnind srapayati.

ayatigave, Il. 14: ayanti gavo yasmin kale tad ayatigavam;

tisthadgu- (Pan. IL. 1.17) prabhrtitvad avyaytbhavan na pumsa-

kam. Das Wort wird im Bhattikavya IV. 14 citiert, aber mit 7.

upayamanih (adj. se. myrdah), 11.18: upayamyate ’gnir ya-

bhth, Bh.; mrtpirnapatram upayamanam, Kes. ;

barhirlavam (ace. subst.), I. 19: barhirlavitaram.

visirmikah, Il. 1: kalapah.

svarvantam (sc. yupam utsrjya), IV. 4; svarvantan (sc. yapar

utsrjya), XV. 23, in svaru-anta 2 zerlegen. ;



vivrttam anu, IV. 6: dvartalaksite pradege, also: ,der Stelle

entlang, wo das Haar einen Wirbel macht* (?).

sacate (transit.), IV.6: angulya dsafijayati, also: ,in die

Hand nehmen‘; VIII. 16: haste sthapayatt.

avaiganapistanam (sc. yavandm), V.5; avanjanapistah (sc.

Sarkarah), IX.1; X.1: ,zerstampft* (slaksnapistah). Das Wort,

dem wir auch Pi. Su. 1.13 (p. 18. 4) begegnen, ist also nicht

verdorben,. wie ich friiher meinte. Ahnlich gebildet sind:

antaranjanam, tirdkvanjanam, bahiranjanam, 1X. 11: ,inner-

halb, tiber, ausser der mit Fett versehenen Stelle‘.

prativasaniye (dual. sc. vdsas?), V.9 ,zum Verkleiden*.

savatyoh (gen. dual. fem.), V.10; XXX.4, savatyau (acc.

dual. fem.), XIJ.5. Der Nom. ist also nicht sava@tya, wie BR.

wollen, sondern savatz; der gen. dual. kommt vor in den Ver-

bindungén: savatyor dugdhe, savatyor vatsam badhnati und be-
deutet: ,zwei Kiihe, eine, die ein eigenes Kalb, und eine, die ein

fremdes Kalb ernihrt*: ekenaiva vatsena mrtavatsé ca svamata

ca duhyete savatyau, also savatyau: abhivanya und jivavatsa;

vgl. Ap. VIUL 11.17: abhivanyaya agnihotryat ca vatsau badh-

natt: die Milch der abhivanya dient zum Pitryajfia, die der agne-

hotrt oder jivavatsé zum Agnihotra.

nityavatsayat, V.10 (nicht: ,stets ein Kalb habend‘): jzvavat-

sdyat, anye: atmartha eva vatso yasyah sa nityavatsete.

parnasevan, V.11.15; °sevabhyam, XIV. 18: palasavrntan
‘Bh.; parnamayasahitan palasavyrntan Kes.

aharanapritt, V. 15 (neutr. adj.?), Kes.: ,a@haranaprity eva

kagipipabarhane*: aharanad eva pritir yasya tad Gharanapriti;

eva-sabdo danadivyaparantarantvrttyarthak. Der Sinn des Wortes

entgeht mir.

viyanti, V.16; bedeutet nicht ,mit den Radern durchschneiden “

(so Bohtl.), sondern vividham yantd, dégyovten.

utkhidant?, V. 16 (sc. traiyambakan): tirdhvam ksipanti,

dazu das Subst.: wtkhedana, XXIII. 5.

venikarya, VI. 1: ,wie eine Haarflechte zu machen* (sc.

mekhala); triguna grathita, Bh.

kumbam ca kurtram ca, in zwei Wortern, VI. 1.4. Hieriiber

der alteste Kommentar, das Karmanta (XXVI. 4): kumbam ca ku-

riram ceti: vidalam u ha kumbam bhavati, jalam wu kurtram.

Bh. und Kes: kumbam vamsavidalam jalasya nemibhitam; ku-

riram jalam. Da Baudh. VI. 5 und Apastamba kumbakuriram als

ein Wort haben, diirfte ein aus zwei Teilen bestehender Haupt-

schmuck gemeint sein: ein runder von vidala verfertigter Rand

und darin ein Netz von wollenen Faden. Zu VI. 5 bemerkt Bh.:

vidalaparyantam jalam. Ganz verfehlt ist Geldners Auffassung,

Ved. Stud. I, 131 fig. |

anidhavam (absol.), VI. 2: aparivartayan, gehirt zunidha-
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vate, TS. VI.1.1.6. Synonym ist antsevayan, Man. srs. I. 1.1. 38,

vgl. Gott. Gel. Anz. 1902, S. 125; Maitr. Samh. IIL. 6. 3 (S. 62. 8):

na punar nisevayati: punardvartari hi manus ya Gnjate; also
nicht hin- und herreibend, sondern nur in einer Richtung.

abhipatya, VI. 2, im ‘Ausdruck: savye panav abhipatya (obj.
yuyamanam) : atmanak savye pandv abhipatya, savyam panim
grahayitva. Der Ausdruck findet sich auch XXIII. 8 und Pi. Su.

45. 9218

mandacaravat (adv.), VI. 5. Durch das Antilopenhorn, womit
sich der Diksita kratzt, ist eine hinfene Schnur in der Weise eines

mandacara gezogen; das Wort muss_ ,Pflugstrick* bedeuten:

mandacaravat: langalapagavat. Vermutlich Zusammenhang mit

naumande, Sat. Br. IT. 3. 3. 15, dass sich vielleicht auch XXI. 15
findet.

upastham (ace. fem.), VI. 6: upasthanam. °

nipatah (gen. subst.) kale, VI. 6: gayanasya. kale.

. paryaplavate, VI. 10; X.19: dgacchati: ,(die Zeit) kommt

heran‘*.

paddharanim (sc. sthalim), VI.10.12: ,um die (Erde yon

der) Fuss(spur) (der Soma-Kuh) aufzunehmen‘.

ativitsayantt, VI. 11, vgl. ativitsane (loc. subst.) und aéévi-

tsayet, XXIII. 11: atinayanti oder atitya gamayanti und atina-
yane. ‘Zweifellos ist unser Wort mit ativicchayantd bei Ap. srs.

XXI. 18.7 identisch, welches Garbe fiir Dhatup. wich halt (das

aber bhasarthe ist '). Dass jedenfalls dasselbe Wort gemeint ist,
geht zum deutlichsten aus der Parallelstelle bei Hiranyakesin

XVI. 7s. f. hervor, wo man ativitsamti (so die Haugsche HS.) bei

der Beschreibung desselben Rituals findet. Liegt Prakrtismus vor

in Baudh.?

nimnan (masc.), VI. 23, ,die Tiefen, die Hohlen‘.

upaijanah (masc.), VL. 24.

cubuke (dual. subst.), VI. 25: die Spitzen der beiden Havir-

dhanakarren: ¢unde; auch VII. 8; VIII. 2.

darbhanam (subst.), VI. 25.27: siicim, ,Nadel* also (?).

udakgas (adv.), VI. 26: ,ndrdlich, an der ndrdlichen Seite‘.

dirghasome (loc.), VI. 28: smebrtagige Somafeier‘.
utsadayatt (carma nide havirdhanasya), VI. 28 u. %.: ni-

dadhatt.

pratyupalambasva (obj. ma), VIL. 3. 18: pratipalaya: ,warte
auf (mich)‘*.

aptum (als Subst. bis jetzt unbelegt), VL. 30; VII. 3: dindum;

es ist Objekt zu praskandayat?.

utkagam (adhvaryur hotur utkagam ett), VIL. 4; sakagam
agacchati. Das Wort kommt auch Kaus. br. II. 5 vor, wo es nach

Bohtl. ,auswirts* bedeuten soll.

swantuh, VII. 5. sujantur iva ist derjenige der gravanak:
SS 3

der, zum upamsusavana gebraucht, selber auch upamsusavana
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heisst: gobhanakrmisadrga ayata ekato "nimat; kosakarakrmisa-

drga ity anye; jantu, also ,Wurm‘.

rasnavatparigrivt (neutr. adj.), VII. 6: rasnavan mekhalayeva

parigata griva ya, s& parigriva yasyasti, tat parigrivi.

pilakavat (neutr. adj.), VII. 6: pulakavad ity arthah.

ubhayatahsukran (ein Wort), VII. 18, von Baudh. selber

erliutert: dronakalasad eva prathamam unnayaty, atha piita-

bhrto, ’tha dronakalasat, ta ubhayatah-sukrah.

niskridayanti, VIII. 1: pasanan utksipya nicath patato

grhitva kridanta wabhisunvanti.

upamivati (sa yadaindm, d.h. patnim, udgatopamivate),

VIIL. 15: sanyiiam karoti.

pratiyauti (obj. apam antam), VIII. 20: uttarann agrapadena
pratipam apah prerayati; die Bedeutung in BR. unrichtig. Der

Passus leehrt wortlich im Grhyastitra (I. 8) wieder, vgl. Winternitz,

Altind. Hochzeitsrituell, S. 101.

utsvidya, VII. 21 (nur utsvinna ist bis jetzt belegt), obj.:

carusthalim: sodakam krtva tapayittva, also ,ausgekocht habend*.

vicchiinsati, VIII. 21 (obj.: dhruvajyam): samapayati; es

scheint Gegensatz zu atésinasti zu sein und zu bedeuten: ,keinen

Rest lassen von‘. Zu welchem Verbalstamme es gehért, sehe

ich nicht.

karaniyam (sc. mrdam), IX. 1; X. 1: karanayogyam: ,handel-

bar, zur Bearbeitung geeignet (knetbar)*.

adhikaranim (adj. zu sindm), IX. 1; X. 1: uparistad ukha-

kriydyogyam: auf welcher die Anfertigung des Mahaviratopfes

stattfindet.

abhraginam (adj., sc. kharam karoti), 1X.1.5; X.1 u. 6.:

upjvalam oder prakaravantam.

patnigale (masc. oder neutr.), IX. 1.5; patnigalam, VI. 1 u. 6.:

wird VI. 30 durch pragvamge erliutert. :

parisayayati, IX. 2; XIL 8: sthapayanti: ,zur Seite legen,

liegen lassen, bewahren*. Das Caus. ist in den Worterbiichern

nicht belegt. Bdhtl. verweist aber nach parisayana, Baudh. dhs.

I. 14. 7, das ,vollstindiges Eintauchen* bedeuten soll. Unrichtig!

Es bedeutet nur: ,das Liegenlassen‘. parésayane (loc.) auch

XXIL 6, XXHI. 13.

asmasamdavam, IX. 4; X. 7: asmacurnam.

godohanim (sc. sthtinam), IX. 5: gaur duhyate yasyam bad-

dha, sa godohani. :

aniskirne (dual. fem. part. zu niskirat), IX. 5: asusere.

pratyubjati: (obj. chagalam), IX. 5: katena ghaftayatt oder

venukatenacchadayati, also: ,zudecken, verhiillen *.

ativacayati (obj. yajamanam), VI. 2. 19; IX. 10 besagt that-

siichlich dasselbe wie yayamano *nusajate.

rsabha, X. 5. 86 (rsabham upadadhatt) : rsabhakaralekhava=
tim istakam.
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mandalestakah, X.5, nicht ,ein runder Backstein* sondern

upart mandalakaralekhakaras (tisra tstakah).

utkusim (ace. fem. subst.), X.9. Bhavasvamin: utkusim su-
sambaddham trnair ulkam; Mah. Sarv.: trnath sambaddha ulka

utkusiti bhasyam; whka trnath samabaddha dirghakar otkusi bha-
vet itt gopalah.

abhyutkusya, X.10, Bh.: pratapya, romani dagdhva; Mah.

Sarv.: upart pratapya; pratapanam ca piyasonitadisosanartham,
anyatha. krmaya utpadyeran.

adhvajth (in: dirgho "dhvajth), X. 12: adhvagamanam, kalah

Mah. Sarv.

putitrnant, X. 13: jernatrnani: ,Heu*.

pratisamedhaniyam (sc. agnim), X. 21. Mah. Sarv.: pratis

sadrsye, sadrgyam ca ahavaniyatvena; ukhyagneh pratibhatyena

samedhaniyam daksinato jvalyamanam sthipitam ahaveniyam ;

also Bezeichnung des ahavaniya.

svayamatrnnanikotam (subst. neutr.), X. 27, XXVIL 33. Be-

zeichnung von: hiranyestaka mandalestaka und retahsth.

vitastth, X. 50, eine Art Opfergefiss. Bh.: parimandalabila

agrhita sruk; Mah. Sarv.: parimandalabila ahina sruk.

niskan, XI.1. Die genaue Bedeutung lehrt Kesavasvamin:

ardhacandrakrtin abharanavigesan.

adhikaksyan (sc. hastinah kurvant¢), XI.6; XII. 7: ,mit

den Gurten versehen*.

pugasah, XI. 6; XII. 7: samghasgah.

marutah, XI.10, damit werden in der Anrede die Vaisyas

bezeichnet. laut XXVII. 37: ksattasamgrahitarah, wiihrend die

Gisytah im Gegensatz zu den Marutas bezeichnet werden als suta-

rajanyah.

abhivighnanti, XJ. 10; XVI. 19; XX.18 (sc. tan vimitabhyam):

parasparabhimukhau dvabhyam mandapabhyam parigrayanti.

vimathikurvate, XI. 11: asamaijasenacchindant?; bei Ap.

findet sich: vdmathikrtya (XVIII. 7. 8).

sodasgataryah (sc. apahk), XI. 8: sodasadha digbhyah sarva-

tah samgrhitah.

aurmyah, ib.: tirmibhyo grhatah (apah).

abhidrsyah (sc. apah), ib.; nach Karmanta: prasanna ndmat-

vaita ukta bhavanti. Bh.: svastihah (sic) bhiimir drsyate yasu,

tabhyo grhitak. Gemeint ist dasselbe Wasser, das in Ap. rs. XVIII.

13.11 durch die Wérter yasu rapani paridrgyante und in Maitr.

Samh. (IV. 8. 50.18) durch yag ca paridadrgre angedeutet wird.

prsvah (sc. Gpahk), ib.; ,Reifwasser“, scheint die bei den Tait-

tirlyas tibliche Form yon prusva (pruéna) zu sein, ygl. TS. VII. 4. 18,

wahrscheinlich auch Ap. Srs. XVIII. 18.13. Bhavasvamin umschreibt

durch avarsyah.

_pratihitah, XII. 11, auch Pi. Si. L 5 (8. 9.12, so zu lesen));
ygl. Ap. srs. XVIII.17.3; nach Bh.: yuvaraja, mahisiputrah, rajianan-
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tarah (1. rajiio ’nantarah): ,der (dem Konig) am nichsten steht*.

Im Pi. Sa. ist der niichste Verwandte, also der dlteste Sohn

gemeint.

nirjayena (adj. instr.), XII 11; nérjayam, 16: jetavyena,

»zu erbeuten*.

caturavasravam, astivasrdvam, XII. 14, ekavasravam (hs.

mit p), XV. 2 (sc. vimitam), vgl. Ap. srs. XVIII. 18. 5: catura-

pasravam (mit v Hiranyakesin). Zum ersten Worte Bh.: catuspra-

nalikam (vgl. pranada, Kanal), catustambhamandapam ity eke.

bhagadhuk (nom.), XI. 15.

carmapaksyav upanahau, XII. 16; XX. 16; carmapaksibhyam
XX. 19; das adj. deutet wohl eine Art Leder an.

pramandayate, XII. 20, pramandayati, XX. 19 vielleicht:

ayamisrena payasanakti Sirah, vgl. Ap. srs. XXIL 28. 9.

dvigtava vedih, tristavo ’gnth, XV. 1, XXVIII. 10: ,zweimal,

dreimal so gross‘.

Samyaparidhau (adj., sc. agnau), XIV. 17.

anvadheyayai (gen.-dat. sing. subst. fem.), XV. 1; XXVIII. 10,
muss mit mdtur anujayah des Ap. (srs. XX. 3. 7) synonym sein.

jaratpurva (subst. fem.), XV. 1 und 5: upadhanarajjuh nach

Karmanta (XXVIII. 10) muss mit pesas des Ap. (srs. XX. 3. 9)

synonym sein. 4 ie

abhythah (subst. masc.), XV. 1: ,Besen* = udiuhah des Ap.

vrthagnim, XV. 2, Pi. Sa. L 14 (S. 20. 8): laukikagnim.

indranasam, XV. 14.19. 21: ,Kénigswagen* (?).

goyugacena (instr.), XV. 25 muss synonym von Ap. érs. XX. 15.12

kasambavena sein.

kamandakrta (epith. der sahasratami), XVI. 23, ist vielleicht

synonym von Apastambas upadhvasta.

taryah (nom. plur. fem.), XVII 5: ,die Reiskérner, welche

beim Résten nicht bersten‘. Nach Bh.: saktutandulah.

phalgunyau (sc. ¢alakau), XX. 8 ,von der Terminalia arjuna‘“

(bis jetzt nicht zu belegen).

caturyuk (sc. rathah), dviyuk, XX. 20: ,vVierspinnig, zwei-

spinnig*.

asthir?, ib., bedeutet ,Hinspanner

jaratkadratha, XX. 23: ,alter, schlechter Wagen*.
jaratprayoga (adj.), ib.: ,mit alten (Tieren) bespannt*. :

gavanasah (abl. zu gavanak), XXL 4; XXV. 18: ,Leichen-

wagen“,

purusasthasya, ib.: ,Menschenknochen*, nur aus AV. belegt.
upasiyate, XX1. 14: ,es kommt hinzu*, Gegensatz: avaseyate:

nes fallt ab‘, letzteres auch aus Ap. 2u belegen. : :

pranodah, vibadhah, pratinodhah, agner ativyadhah, indra-
vajrah, visicinasalah, XX1. 17, alle Benennungen gewisser Ekahas.

naistyam (sc. bhayam), XXI. 18: janyam bhayam.

varsisthiyaprasthe, ib.: ,auf der Bergebene V.*

“ *
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samgavakdale, XXII. 1.

palve (loc. neutr.), XXII. 6, auch Pi. Si. I. 14 (8. 20. 14) und
Grhs. II. Nach Sayana im Bhasya zu Baudh. prasna I: palvam
niruptahavirasrayam Ssirpam. Die Stelle im Dvyaidha (XXII. 6)
lautet: atisistanam avapana iti, tan kosthe va palve vavaped iti
Baudhayanah.

avagrahagah (adv.), ib.: avagrahyavagrahya.
uttararksam (sc. krspajinam astrnat’), XXU.7: ,mit der

nicht haarigen Seite oben‘, also == adharaloma.
prasthih (acc. pl. fem. adj.; diese Form bis jetzt unbelegt,

die HSS. haben prasfir) in: prasthir evahutir juhvat, XXII. 13:
pradhanabhitahutih (Sayana).

anukhya, XXII. 16; XXIII. 22, auch Pi. Sa. I. 10 (S. 15. 15),
s. v. a. Autoritét der Sruti oder Brahmana.

pracydvane (subst. neutr. loc.), nom. actionis zu pracysvayati:

das Umriihren‘.

usrane (loc. subst. neutr.), XXIII. 26, nom. actionis zu usrayate
(usrayet, 1. ¢.): ,das Wort usra anwenden‘.

aksiyant, aksiyesu, XXV. 11 u. 6. scheint gleichbedeutend
mit aksyané und arksyant zu sein.

kimupajnah, XXVI. 2: kimupakramah, kimarambhah.
vastvani, XXVI. 5, Bezeichnung einer Pflanze, vgl. Maitr. Samh.

Il. 2. 4 (18. 13), bedeutet sicher nicht: ,aus Uberresten bestehend*,
wie eine Vergleichung yon Ap. grs. IX. 14. 11 lehrt.

prauhena (instr. subst.), XXVI.6 bestimme er die Stelle, wo
ein im tberlieferten Ritual (aus der Samhita bekannter) Spruch
(der in der Uberlieferung des Rituals nicht erwahnt ist) einzufiigen
sei. Das Wort ist bekannt, aber nirgends belegt. Bh.: prauhah
karmasadhanah karanasadhano va.

kimanukhyand, XXVI. 10 s. v. a. kimbrahmanani.
etadanukhyani, ib.

prayam (adj. mase. ace.), XXVI. 12; XXVIII. 4, im Ausdruck
pryyam atmanam kurvita, zugeriistet: sajyam, samnaddham.

ativrnita, XXVI.12: ,er soll beim Wahlen tibergehen‘*.
ativaranam, ib., nomen actionis dazu.
bhasmarah (adj. mase., sc. usah), XXVI. 14 ,klonterend‘:

bhasmarasisadygatvena jale misrikarane “pi pindikaranayogya
ye tsavisesah.

yupavirohaniyah (sc. tvastrah pasuh), XXVI. 18: yapaviro-
hane, yipe pallavo drume nimitie, naimittikah tvastrapasur
vthitah.

pirkhyan (obj. 2 upasadayed anvadhanarthan), XXVI. 21:
sthiilakasthavigesan (Sayana).

visatukah (wahrscheinlich subst. masc.), XXVI. 25: vigarana-.
desah, chedanadesah, milam ity arthah.

Sudragavya (instr. fem.), XXVI. 31; ebenso gebildet: upa-
vasathagavi, rajagavi (Pi. Si.), atethigavt, XXVII. 4.



. — 6 —

partharasuh (adj. fem.), XXVI.38 zur Deutung von paryd-

rint (auch Ap. grs. XIX. 16. 11): eine Kuh, die, nachdem sie ein

Jahr lang schwanger gewesen, erst dann kalbt; Bh.: samvatsaram

sutvaparasmin prasiyate, ebenso Sayana Komm. zu TS. vol. IL

S. 287. Das Wort paryarina kinnte fiir partyarini stehen, wie

paryanam fiir pariyanam; dieses °yarin kénnte Ableitung eines

Substantivs sein, dessen Aquivalent in av. yare, Hoa, got. jé” , Jahr“

_vorliegt, ,iiberjahrlich®. _

avisragdari (v. 1. avisrgdar?, adj. neutr.), XXVII. 5, auch
Pi. Sa. I 4 (6. 7. 18).

62. Mochte es mir gelungen sein, ein Interesse fiir diesen

Text zu wecken! Es wiirde mich unendlich freuen, wenn meine

Mitteiluffeen die Fachgenossen anregen michten, die von mir unter-

nommene Ausgabe zu fordern, indem sie mir nimlich mitteilen

wollten, ob ihnen vielleicht noch sonstiges Material in europiischen

oder indischen Bibliotheken bekannt ist, das meiner Aufmerksam-

keit entgangen. Ich schliesse mit der Mitteilung, dass der erste

Teil druckfertig ist und der Satz desselben zu Calcutta begonnen

hat; hoffentlich wird in nicht allzu langer Zeit die erste Lieferung

des Baudhayanasrautastitra vorliegen.
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