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I. Hinweise auf die Fortpflanzung 
in der Familie und im Viehbestände des Opferherrn 

in der Symbolik der Brahmanas.

1. Die große Bedeutung, die der vedische Inder der Fortpflan
zung in seiner Familie und in seinem Viehbestände1 beimaß, ist 
bekannt. Es kann daher nicht überraschen, daß die Opfersym
bolik sich mehrfach mit diesem Gegenstände beschäftigt, und 
daß die priesterlichen Exegeten in gewissen Ritualhandlungen 
wie auch in den beim Opfer verwendeten Versen und Formeln2 
symbolische Hinweise auf solche fortpflanzungsfähige Paarungen 
(mithuna) sehen.

Eine solche Paarung setzt selbstverständlich ein männliches 
und ein weibliches Wesen voraus,3 und cs ist das Natürlichste, 
wenn für derartige symbolische Paarungen Wörter2 zusammen
gekoppelt werden, von denen das eine das grammatische Genus 
masculinum, das andere das grammatische Genus femininum be
sitzt, wobei dann also das grammatische Genus mit dem Sexus 
übereinstimmt.

1 Zur Koordination von prajä 'Nachkommenschaft’ und pas'avah ‘Vieh’ 
s. den Exkurs am Ende dieses Paragraphen (S. 4 ff.).

2 Dabei werden einzelne Wörter ohne Rücksicht auf den Satzzusammen
hang herausgehoben; vgl. Sitzber. Bayer. Ak. d. Wiss., Jahrgang 1942, Heft 8, 
p. 3, 24ff. und § 12, p. 42, 24-31.

3 Vgl. Vädhüla Sütra (Acta Orientalia VI, p. 142, 13-16) ekasmäd aksaräd
anäptam prathamam padarii [bezieht sich auf den Mantra TS. 1. 2. 2. 1, c: 
vis've devasya netuh, wo das Metrum anstatt des zweisilbigen netuh drei
silbiges netuh fordert, vgl. unten § 3, D, b, Fußnote 1, S. 41], . . ., tad ähuh:
katamat tad väco ’näptam ity, etad dha vai tad väco ’näptam yad etan nyü- 
nam ivopastha eva strinäm, atha haitad atiriktasya rüpam yat prajananasya,
sa yad  dha vä  ete na sy ä tä lh  no h a iv a  m ith u n isy u r  na p ra jä h  
p ra jä y e ra n , ‘Das erste Versviertel hat eine Silbe zu wenig. . . . Nun sagen 
sie: “ Was ist das, was das Wort (d. h. das Wort netuh zweisilbig gelesen) zu 
wenig hat?”  Was das W7ort (netuh) zu wenig hat, das ist eben gewissermaßen 
das Minus, nämlich die Scham der Weiber; dagegen hat das männliche Glied 
die Gestalt eines Plus [vgl. zu nyüna und atirikta Sitzber. Bayer. Ak. d Wiss., 
Jahrg. 1942, H eft8, § 7 f., p. 21-22]. W enn d iese  b e id en  n ich t w ären , 
so w ürden sich  (die W esen) n ich t b e g a tte n  (können), es w ürden  
keine N ach kom m en  geb o ren  w erd en .’
1 ·
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E x k u rs  zu § 1.

1. Die K o ord in atio n  von p ra jä  'N ach k o m m en sch aft’ 
und p a s 'a v a h  ‘Vieh’ ist schon in den Mantras belegt, z. B. 
RV. 3. 54. 17 prajävän nah pas'umän astu gätuh, ‘ Reich an 
Nachkommen, reich an Vieh soll unser (Lebens-)weg sein’ ; AV. 
9. 6. 34 =  AVPaipp. 16. 113 . 8 (American Oriental Series IX  
114) prajäm ca vä esa pas'üns' ca grhänäm as'näti (AVPaipp. 
esa pas'ün cäs'näti); AV. 1 1 . 1. 17 =  AVPaipp. 16. 90. 7 (ibid. 
p.92) aduh (AVPaipp. dadan) prajäm bahuläm pas'ün nah (AV
Paipp. me); AV. 12. 4. 2 =  AVPaipp. 17. 16. 2 (ibid. p. 168) 
prajayä sa vi krinlte pas'ubhis' copadasyati; TS. 7. 1. 6. 6 und 
7. 1. 7. 2 sä mä sahasra ä bhaja (7. 1. 7. 2 sa mä pratisthäm ga- 
maya) prajayä pas'ubhih saha; S 'B . 14. 9. 4. 23 (BÄUp. 6. 4. 23 
Mädhy. =  24 Känva) mä chairslt prajayä ca pas'ubhis' ca; TB.
1. 2. 1. 14-15 (ÄpS'S. 5. 8. 8j te mä prajäte (bezieht sich auf die 
beiden Feuerbohrhölzcr) prajanayisyathah prajayä pas'ubhih . ..; 
TÄ. 1. 14. 1-4 mä me prajayä mä pas'ünäm mä mama pränän 
ädäyästarh gäh; S 'S 'S . 2. 13. 14 prajäm upaimi pas'üns' ca; und 
die in Bloomfields Concordance verzeichneten mit prajäm pas'ün 
beginnenden Mantras.

2. Sehr zahlreich sind die Beispiele für diese Koordination von 
prajä und pas'avah in der Brähmanaprosa z. B .:

(a) prajäpas'u: AB. 2. 17. 4; AitÄr. 1. 1. 1 (77, 9-10 Keith); 
TB. 3. 12. 5. 4. (b) prajäkäma, pas'ukäma: AB. 3. 7. 5; 4. 11 . 2; 
PB. 2. 3. 2; 19. 15. 1 ; K. 10. 11 (139, 11) ; 1 1. 5 (150, 21); 12.13 
(175, 18). (c) AB. 4. 11 . 5; TS. 7. 1 .6 . 7 prajävän pas'umän . . . 
bhavati; TÄ. 1. 22. 1 prajävän pas'umän bhavati. (d) S 'B . 1. 6.
1. 17 aprajä apas'ur bhavisyati; TS. 6. 3. 2. 5 aprajä apas'ur 
yajamänah syät; vgl. unten 4, S. 8. (e) TS. 6. 6. 4. 2 pra- 
jayaivainam pas'ubhir vyatisajati; 7. 4. 3. 6 vyatisajyante prajayä 
pas'ubhih. (f) PB. 9. 6. 7-8 tenätmänarii samas'rlnät (sc. prajä- 
patih) prajayä pas'ubhir indriyena | punar evätmänarh sarns'- 
rlnäti prajayä pas'ubhir indriyena. (g) TS. 3. 4. 1. 2; 5. 2. 4. 4 
prajayaivainam pas'ubhih samardhayati (5. 2. 4. 4 samardh- 
ayanti); 7. 1. 6. 7 prajayaivainam pas'ubhl rayyä samardhayati; 
S'B. 14. 3. 2. 1 vi vä esa prajayä pas'ubhir rdhyatc; TS. 2. 5. 5. 1 
vi vä ctarh prajayä pas'ubhir ardhayati. (h) TS. 2. 5. 7. 5; TB.
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2. 1. 5. 10 prajayâ pas'ubhir yajamänasya (TB. om. yajamäna- 
sya) vitistheran. (i) TS. 1. 5. 9. 7 visvan prajayä pas'ubhir eti. 
(j) S 'B . 1. 7. 3. 18 pisyati ha prajayä pas'ubhih. (k) TS. 7. 4. 3. 2 
vardhante prajayä pas'ubhih; K. 12. 3 (165, 13) vardhate prajayä 
pra pas'ubhir bhavati. (1) PB. 2. 16. 3; 16. 3. 9; MS. 1. 9. 5 (137, 
4); K. 9. 14 (116, 15); 32. 1 (19, 16); TS. 5. 4. 4. 1 ; TB. 1. 6. 9. 
10; 2. 1. 8. 3; 2. 2. 8. 3; 4; 3. 12. 5. 1 1  trpyati prajayä pas'ubhih 
(MS. prajayä ca pas'ubhis' ca); ChUp. 5. 19. 2; 5. 20. 2; 5. 21. 2;
5. 22. 2; 5. 23. 2 trpyati prajayä pas'ubhih; MS. 1. 9. 5 (137, 6) 
ta enarh trptäh prajayä ca pas'ubhis' ca tarpayanti; TS. 2. 5. 4. 3 
trpta evainam indrah prajayä pas'ubhis tarpayati ; TB. 2. 1. 5. 
10 - 11  trptä enam prajayä pas'ubhis tarpayeyuh | ta enam trptäh 
prajayä pas'ubhis tarpayanti. (m) S 'B . 12. 8. 2. 2; 12. 9. 1. 17 
a prajayä pas'ubhih pyäyate; 1. 6. 4. 9; 3. 9. 1. 5 evarii haiva 
prajayä pas'ubhir äpyäyate. (n) K. 25. 2 (105, 1-2); Kap. 38. 5 
(210, 12-13) vy enam (sc. bhrätrvyam) prajayä pas'ubhis' chind- 
väm und chinatti. (o) AB. 2. 1. 7 pusyati prajäm ca pas'üns' ca; 
TS. 2. 1. 9. 4; 2. 4. 6. 2 pusyati prajayä pas'ubhih [Zum Wechsel 
zwischen Akkusativ und Instrumental bei der W. pus vgl. Syntax 
of Cases I § 17, Excursus, A, p. 31]; PB. 10. 1 .6  ardhamäsas'o 
hi prajäh pas'ava ojo balarn pusyanti. (p) TB. 3. 3. 1. 2 samedh- 
ante ’smä ime lokäh prajayä pas'ubhih. (q) K. 10. 11  (139, 13);
1 1 . 15 (151, 2); 12. 13 (176, 1) vindate prajärh vä pas'ün va [Zu 
vâ . . . vä ( =  ca . . . ca) vgl. Zt. f. Indol, und Iran. V III (1931), 
p. 295, col. 1, 22-36]. (r) TS. 2. 1. 8. 4 prajä hi vä etasmin pas'avah 
pravistä athaisa pumänt san vadavah säksäd eva prajäm pas'ün 
avarunddhe; T B . 3. 9. 2. 3 prajä vai pas'ava ekädas'ini, yad eta 
ekädas'inäh pas'ava älabhyante säksäd eva prajäm pas'ün yaja- 
mäno Varunddhe; TS. 5. 7. 8. 4 prajäpatir vä esa yad agnis, 
tasya prajäh pas'avas' chandänsi rüpam, sarvän varnän ista- 
känärii kuryäd, rüpenaiva prajäm pas'ün chandänsy avarunddhe, 
’tho prajäbhya evainatii pas'ubhyas' chandobhyo Varudhya ci- 
nute; 7. 4. 3. 2 annädyam avârunddhausadhîr vanaspatîn pra
järh pas'ün. (s) A B. 1. 13. 24 so (sc. somah) Jsya (sc. yajamä
nasya) s'änto na prajäm na pas'ün hinasti; K B. 6. 2 (23, 8-9) 
tena na ha vä enam bhavo (6. 3, p. 23, 13 s'arvo; 6. 4, p. 23, 
18-19  pas'upatir; 6. 5, p. 24. 1 ugro dcvo; 6. 6, p. 24, 6-7 mahän 
devo; 6. 7, p. 24, 1 1 - 12  rudro; 6. 8, p. 24, 18-19  is'äno; 6. 9,
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p. 24, 24 as'anir) hinasti näsya prajäm näsya pas'ün. (t) S 'B . 2. 1.
3. 8 (Känva 1. 1. 2. 3); 2. 4. 4. 1 (Känva 1. 3. 4. 1) bahuh prajayä 
pas'ubhih syäm; S 'B . 12. 4. 1. 7 bahuh prajayä pas'ubhir bhavi- 
syämi; 1. 8. 1 .9  bahur prajayä pas'ubhir bhavisyasi; 10. 6. 1. 6 
bahuh prajayä pas'ubhir asi; S 'B . 1. 6. 3. 30; 1. 7. 2. 8; 2. 1. 2. 6 
(die Känvaparallele 1. 1. 2. 3 prajäyate ha prajayä pas'ubhih);
2. 1. 3. 8 (Känva 1. 1. 3. 7) bahur haiva prajayä pas'ubhir bha- 
vati; A B. 8. 11. 6 bahur ha vai prajayä pas'ubhir bhavati. 
(u) K . 9. 15 (118, 12-13) prajanisnuh prajayä ca pas'ubhis' ca 
bhavati. (v) JB . 1. 150 (Caland § 43, p. 50, 12); 2. 93; 2. 108 
(bis); 2. 125; 2. 164; 2. 166; 2. 177; 2. 266 (bis); 2. 285 (Caland 
§ 154, p. 198, 7); 2. 288; 3. 26; 3. 75; 3. 83; 3. 98; 3. 149; 3. 224 
bahuh prajayä pas'ubhih prajäyeya; JB . 1. 150 (Caland § 43, 
p. 50, 13); 2. 108; 2. 125; 2. 164; 2. 177; 2. 285 (Caland § 154, 
p. 198, 8-9); 2. 288; 3. 26; 3. 75; 3. 83; 3. 98; 3. 149; 3. 224 
bahuh prajayä pas'ubhih präjäyata; JB . 1. 150 (Caland § 43, 
p. 50, 14); 2. 285 (Caland § 154, p. 198, 12); 3. 26; 3. 75; 3. 83 
bahuh prajayä pas'ubhih prajäyate; JB . 2. 92; 2. 108; 2. 125;
2. 164; 2. 166; 2. 177; 2. 266; 2. 288; 3. 98 bahur eva prajayä 
pas'ubhih prajäyate; JB . 3. 75 bahuh prajayä pas'ubhih prajanisi. 
(w) A B. 1. 1. 1 1 ;  2. 17. 5; 2. 33. 7; 2. 35. 4; 2. 39. 8; 3. 10. 4; 
3 · 35- 8; 3· 37· 4 ! 3 · 3§· 7 ; 3 · 5©· 5 ; ?· 22. 13 ; 5. 23. 5; 6. 3. 1 1 ;  
GB. 2. 4. 5 (214, 2 Gaastra); 2. 6. 15 (270, 5); TB. 2. 2. 9. 10;
3. 1 .4 .  5 (wo prajäyate ha vai prajayä pas'ubhih); 3. 3. 2. 2;
3. 3 .3 . 4; S'BKänva 1. 1. 2. 3 (wo prajäyate ha prajayä pas'ubhih 
gegenüber Mädhy. 2. 1. 2. 6 bahur haiva prajayä pas'ubhir 
bhavati) ; S 'B . 14. 9. 2. 6 (BÄUp. Mädhy. 6. 2. 6 =  Känva 6. 1.6 , 
wo prajäyate ha prajayä pas'ubhih) prajäyate prajayä pas'ubhih; 
K B . 4. 8 (16, 13-16) prajäyeya (ebenso präjäyata und prajäyate) 
prajayä pas'ubhih; TB. 1 .5 .  6. 3 präjäyata prajayä pas'ubhih; 
T S. 6. 2. 5. 2; 7.4. 3. 1 ; 7. 4. 7. 3 praiva jäyante prajayä pas'ubhih; 
MS. 1.9. 6 (137, 7) yah prajayä pas'ubhir na prajäyeta [die 
Parallele K. 9. 14 (115 , 21) in von Schrocders Text yah prajayä 
pas'ubhir eva prabhavet, wofür mit Caland ZDMG. 72, p. 13 
und zu Ä pS'S. 14. 1 3 . 3 . . .  pas'ubhir naiva prabhavet zu lesen 
ist]; MS. 1. 9. 6 (137, 9) prajayä ca pas'ubhis' ca präjäyata; MS.
1. 9. 6 (137, 10 -11) ; 1. 9. 8 (140, 5-6); 1. 10. 7 (147, 19); 2. 3. 7 
(35, 12); 2. 5. 5 (54, 16); K. 13. 7 (189, 19); K. 27. 1 (137, 11)
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=  Kap. 42. 1 (246, 5) prajayä ca pas'ubhis' ca prajäyate; PB.
4. 7. 3; 8. 2. 4; 19. 3. 8 prajayä pas'ubhih präjäyata; 22. 14. 5 
prajayä pas'ubhih präjäyanta und prajäyate; 23. 20. 2 prajayä 
pas'ubhih prajäyante; PB. 2. 7. 4; 3. 10. 2; 20. 12. 3 ; 22. 5. 4;
23. 9. 2; 23. 19. 7; K. 6. 5 (54, 7) =  Kap. 4. 4 (41, 20); K. 9. 14 
(116 , 3); 32. 4(22, 9); K. 35. 20(66, 14) =  Kap. 48. 18 (308, 15) 
pra prajayä pra pas'ubhir jäyate; JB . 2. 93 pra prajayä pas'ubhir 
jäyate; A B. 4. 23. 1-2  tato vai so ’bhavad ätmanä pra prajayä 
pas'ubhir ajäyata | bhavaty ätmanä pra prajayä pas'ubhir jäyate 
ya evarh veda; S 'B . 1 1 . 4. 2. 19 pra prajayä pas'ubhir jäyethäh; 
MS. 1. 9. 8 (140, 2-3); 1. 10. 5 (145, 4); 2. 5. 2 (48, 18); 4. 2. 14 
(38, 4-5) pra prajayä ca pas'ubhis' ca jäyate; TS. 1. 6. 9. 3; 4;
2. 4· 6. 1 ; 2. 6. 1. 4; 5; 5. 6. 2. 3; 6. 5. 1 1 . 3; TB. 1. 1. 4. 8; 1. 5. 
6. 3; 2. 1. 5. 4; 2. 1. 8. 3 ; 2. 2. 4. 4 pra prajayä pas'ubhir mi- 
thunair jäyate; Vädhüla Sütra (Acta Orientalia V I, p. 217, 
18-19, § 97b) pra haiva prajayä pas'ubhir mithunair jäyate ya 
evam veda; TB. 1. 1. 4. 6 pra prajayä pas'ubhir mithunair ja- 
nisyase; AB. 1. 1. 10 mithunenaivainam tat prajayä pas'ubhih 
prajanayati; 2. 39. 7 sa evainam tat prajayä pas'ubhih praja- 
nayati; TB. 1. 1 .4 .  7 gärhapatyenaiväsmai prajärh pas'ün prä- 
janayat; A B. 2. 17. 4 prajäpatim eva tat prajäyamänam prajayä 
pas'ubhir anu prajäyate; PB. 2. 10. 3; TB. 1. 1. 6. 8 tarn lokam 
TB. om. lokam) prajayä ca (TB. om. ca) pas'ubhis' cänu pra
jäyate (TB. pas'ubhir anu prajäyate); TB. 2. 2. 4. 3 imän khalu 
vai lokän anu prajäh pas'avas' chandänsi präjäyanta; GB. 2. 2. 1 
(165, 9 und 11 Gaastra) pränäpänau prajä anu prajäyante, . . ., 
pränäpänau pas'avo ’nu prajäyante [K. 27. 2 (140, 18) =  Kap. 
42. 2 (249, 5) nur pränäpanau vai prajä anu prajäyante]; TS.
6. 5. 10. 1 grahän vä anu prajäh pas'avah prajäyante*; K. 27. 2 
(140, 9-10) =  Kap. 42. 2 (248, 17) upäns'vantaryämau vai pas'a
vo ’nu prajäyanta itarän grahän anv anyäh prajäh; PB. 20. 4. 8 
ahorätre evänu prajayä pas'ubhih prajäyate. (x) MS. 1. 6. 13 
(107, 16); 4. 2. 13 (36, 7); 4. 2. 41 (37, 10) prati prajayä ca pas'u
bhis' ca tisthati; S 'B . 1 1 . 8. 1. 3 prati prajayä pas'ubhis tisthati; 
S 'B . 12. 1. 4. 3 ; 12. 2. 4. 16; 12. 3. 3. 4 pratitisthati prajayä pas'u
bhir asmin loke; S 'B . 10. 6. 1. 4 pratisthitah prajayä pas'ubhir 
asi; ChUp. 5. 17. 1 pratisthito ’si prajayä ca pas'ubhis' ca; TB.
3. 2. 10. 3 ; 3. 3. 2. 4; 5 ; 3. 3. 9. 12 pratitisthati prajayä pas'ubhir
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yajamänah; GB. l. 2. 24; 1. 3. 1 ; 1. 3. 18; 1. 4. 8; 1. 4. 10;
1. 4. 1 1 ;  1. 4. 12 (hier auch pratitisthanti); 1. 4. 15 ; 1. 5. 20;
2. 3. 2; 2. 4. 7; 2. 6. 1 ; 2. 6. 12 (ter); 2. 6. 15 pratitisthati prajayä 
pas'ubhih; TS. 7. 1. 7. 2 prajayaivainam pas'ubhi rayyäm pra- 
tisthäpayati; PB. 8. 5. 15 prajäyäm eva pas'usu pratitisthati; 
MS. 1. 4· 7 (55, 7-8) prajäyäm caiva pas'usu ca pratitisthati; Vä- 
dhula Sütra (Acta Orientalia IV. p. 33, 32) prajäyäm pas'usv 
asmiri ioka uttarayä (sc. ähutyä) pratitisthäma. (y) AB. 3. 7. 5 
tam-tam prajäs' ca pas'avas' cänüpatisthante, tasmät sa prajäkä- 
mena pas'ukämena vasatkrtyah (vgl. GB. 2. 3. 3). (z) Mit der 
W. prath, s. unten 5, Fußnote 2, S. 9.

3. ätmä — prajäh — pas'avah. JB . 1. 186 (JAOS. 19, p. 123, 
8-9) und 3. 276 trini purusa indriyänv: ätmä prajäh pas'avah 
zählt drei ‘Kräfte’ im Menschen auf: das Selbst (Individuum), 
seine Nachkommen und sein Vieh. Ähnlich bezeichnet KB. 17. 1 
(74, 24-75, 1) ätmä vai pancavins'ah (sc. stomah) prajä pas'ava 
upasargah die Nachommenschaft und das Vieh als ‘ Zusatz’ , ‘Bei
fügung’ (vgl. zu dieser Bedeutung von upasarga AB. 4 .4 .1; 2 ; 14) 
zum Selbst (Individuum); vgl. dazu AB. 4. 6. 13 =  GB. 2. 5.3 
ati vai prajätmänam (GB. prajäsyätmänam) ati pas'avah, ‘Nach
kommenschaft und Vieh (reichen) über das Selbst (Individuum) 
hinaus’ ; der Kommentar bezieht cs auf deren Zahl im Vergleiche 
zu dem einen Individuum, svayam eka eva, puträdayas tu 
bahavo gaväs'vädipas'avas' ca bahavah.

4. aprajäh, apas'uh, vgl. oben 2, d, S. 4. In bezug auf den 
Mantra TS. 1. 3. 4. 2, i, der mit den Worten saha prajayä saha 
räyasposena endigt, sagt das brähmana TS. 6. 3. 2. 5 yad etad 
yajur na brüyad aprajä apas'ur yajamänah syät, “ saha prajayä 
saha räyasposcne” ’ty äha, prajayaiva pas'ubhih sahemarh lokam 
upävartate, ‘Wenn er (der Adhvaryupriester? der Opferherr? 
s. Caland zu ÄpS'S. 1 1 , 18. 2, Anm. 1) diese Formel nicht her
sagte, so würde der Opferherr ohne Nachkommenschaft, ohne 
Vieh sein; er sagt (die Worte): “ Mit Nachkommenschaft, mit 
Wohlstand” , so wendet er sich eben mit Nachkommenschaft, mit 
Vieh dieser Welt zu’ . Vgl. dazu K. 26. 2 (124, 2) =  Kap. 40. 5 
(230, 3) “ saha prajayä saha räyasposcne” ’ti, saha prajayä pa- 
s'ubhir imarh lokam upävartate; TÄ. 5. 9. 11  “ saha prajayä
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saha räyasposene” ’ty aha, prajäm eva pas'ünt somapltham at- 
man dhattc.

5. N ach kom m en sch aft und V ie h b e sitz  in der H im 
m elsw elt. Einige Stellen weisen daraufhin, daß Nachkommen
schaft und Viehbesitz nicht nur für diese (d. h. die Erden-) Welt 
erstrebt werden, sondern auch für jene (d. h. die Himmels-) 
Welt.1 So in den Mantras (a) TB. 1. 2. 1. 14-15  (an die beiden 
Feuerbohrer gerichtet) te mat prätah prajanisyethe, te mä pra- 
jäte prajanayisyathah J prajayä pas'ubhir brahmavarcasena 
su varg i· loke, ‘Aus mir (d. h. dem Opferherrn) werdet ihr mor
gen in der Frühe fortgepflanzt werden, und ihr beide werdet, ins 
Dasein getreten, mich fortpflanzen durch Nachkommen, Tiere 
[— Vieh] und priesterliches Ansehn in dem Himmelsraume’ (Ca- 
land, ÄpS'S. 5. 8. 8); (b) TB. 3. 7. 6. 10 (an den Sruvalöffel ge
richtet) syono me sida susadah prthivyärn prathayi (sic2) prajayä 
pas'ubhih su varg e  loke , ‘Sei mir hold und richtig sitzend auf 
der Erde; . . . durch Nachkommenschaft und Vieh im Himmels- 
raume’ "Caland, ÄpS'S. 4. 7. 2). Dazu (c) aus der Prosa TS. 3.
5. 4. 3 sagrhah sapas'uh su vargarh  lokam  eti., ‘Mit seinem 
Haushalte, mit seinem Vieh geht er zur Himmelswelt5.

1 Andere Stellen scheinen dagegen den Besitz von Nachkommen und Vieh 
auf diese Erdenwelt zu beschränken; vgl. S 'B . 12. 1. 4. 3 ; 12 .2 .4 . 16 ; 12. 3. 4. 4 
pratitisthati prajayä pas'ubhir asmin loke ’mrtatvenämusmin, 'In  dieser Welt 
erhält er durch Nachkommenschaft und Vieh 'einen festen Stand, in jener 
durch das Nicht-sterben (d. h. indem er dem Wiedertode nicht anheimfällt)’ ; 
Vädhüla Sütra (Acta Orientalia IV , p. 33, 31-32) den Ausspruch des A runi: 
suvargam eva lokarh pürvayähutyäbhijayäma prajäyärh pas'usv asmin loka 
uttarayä pratitisthäma, ‘Die himmlische Welt will ich durch die erste Opfer
spende ersiegen, durch die zweite (aber) in dieser Welt in Nachkommenschaft 
nnd Vieh einen festen Stand erreichen.’

2 In dem von Caland unübersetzt gelassenen prathayi muß eine Form der W. 
prath stecken, vgl. TS. 5. 6. 5. 3 ; TB. 1. 4. 10. 9; MS. 4. 1. 7 (9, 11) prathate 
prajayä pas'ubhih; TS. 2. 1. 2. 3-4 pratheva pas'ubhih pra prajayä jäyeya
und ta evainarh prathayanti pas'ubhih pra prajayä janayanti; S 'B . 13. 1. 2. 3 ;
TB. 3. 8. 3. 6 prajayaivainam pas'ubhih prathavati; TB. 3. 2. 8. 4 yajamänam 
eva prajayä pas'ubhih prathayati; TB. 3. 3. 7. 5 yajna eva yajamänam prajayä 
pas'ubhih prathayati. Statt TB. 3. 7. 6. 10 =  Ä pS 'S. 4. 7. 4 prathayi könnte 
man prathaya ‘Dehne (mich) in der Himmelswelt durch Nachkommenschaft 
und Vieh aus’ als ursprüngliche Lesart vermuten, doch ist ein Grund für die
Korruption von prathaya zu prathayi nicht ersichtlich.
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Eigentümlich ist eine Stelle, in der augenscheinlich von einer 
Entführung der Nachkommenschaft und des Viehs des Opfer
herrn durch die Sonne in jene (d. h. die Himmels-) Welt die 
Rede ist. Es handelt sich dort, MS. 1. 8. 9 (128, 14), um ein 
Agnihotraopfer, über dem, ehe es noch dargebracht worden ist, 
die Sonne aufgeht (yasyähutam agnihotram süryo ’bhyudiyät). 
Mit Bezug darauf heißt cs: tad ähur: amurh vä esa (sc. süryah) 
lokam samärohayati saha prajayä pas'ubhis' ca yajamänasya, 
tasmäd uta bahur ähitägnir apas'ur bhavatlti, ‘ Da sagen sie: 
“ Zu jener (d. h. der Himmels-) Welt macht er (der Sonnengott 
Sürya) hinaufsteigen [es ist unklar, was als direktes Objekt zu 
samärohayati zu ergänzen ist; Caland zu ÄpS'S. 9. 7. 6 ergänzt 
zweifelnd ‘das Agnihotra’] samt der Nachkommenschaft und 
dem Vieh des Opferherrn; auch ein reicher Ähitägni (d.h. einer, 
der das Opferfeuer gelegt hat) wird dadurch viehlos [man er
wartet ap ra jä  apas'ur (oben 4, S. 8) bhavati parallel zum vor
angehenden saha p ra ja y ä  pas'ubhis' ca|.” ’

Auf den Besitz von Vieh in jener (d. h. der Himmels-) Welt 
beziehen sich auch folgende Brähmanastellen, in denen aber der 
Besitz von Nachkommen in der Himmelswelt nicht erwähnt 
wird:

TS. 6. 1. 8. 5 (vgl. ÄpS'S. 10. 23. 9); 6. 4. 2. 5-6 (vgl. ÄpS'S.
11 . 21. 5) asmai vai lokäya gärhapatya ädhiyate ’musmä ähava- 
nlyo, yad gärhapatya upavaped (6. 4. 2. 5 upasädayed) asmin 
loke pas'umänt syäd, yad ähavanlye ’musmin loke pas'umänt 
syäd, ubhayor upavapaty (6. 4. 2. 5 upasädayaty) ubhayor evai- 
narii lokayoh pas'umantam karoti, ‘Für diese WTelt wird das 
Gärhapatyafeuer gegründet, für jene (Welt) das Ähavanlvafeuer; 
wenn er (den Sand) beim Gärhapatyafeuer ausstreute [(das Was
ser) beim Gärhapatyafeuer hinsteilte], so w'ürde er in dieser Welt 
reich an Vieh sein; wenn beim Ähavanlyafeuer, so würde er in 
jener Welt reich an Vieh sein; bei beiden Feuern streut er (den 
Sand) aus [stellt er (das Wasser) hin], (so) macht er ihn (den 
Opferherrn) in beiden Welten reich an Vieh.’

MS. 3. 2. 7 (26, 3) jivah kurma upadheyah, . . ., pas'ünärii 
vä esa medha, etarh vai medham pas'yanta enarii pas'avo ’mus
mini loka upatisthante, ‘Eine lebende Schildkröte soll darauf ge
legt werden; . . .; denn diese ist die Opferessenz der Tiere; eben
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diese Opferessenz erschauend hält sich das Vieh in jener Welt 
bei ihm (dem Opferherrn) auf.’ Implizite ist das amusminl loke 
auch in der Parallelstelle TS. 5. 2. 8. 5 zu upatisthante zu er
gänzen: yat kürmam upadadhäti yathä ksetravid anjasä nayaty 
evam evainarh kürmah suvargarh lokam anjasä nayati, medho 
vä esa pas'ünärh yat kürmo, yat kürmam upadadhäti svam eva 
medham pas'yantah pas'avah upatisthante, ‘ Dadurch daß er 
eine Schildkröte darauf legt, — wie ein Ortskundiger geraden- 
wegs (zum Ziele) binführt, ebenso führt die Schildkröte ihn (den 
Opferherrn) geradenwegs zur Himmelswelt; die Schildkröte ist 
ja die Opferessenz der Tiere; dadurch daß er die Schildkröte 
darauf legt, hält sich das Vieh bei ihm (dem Opferherrn) auf 
[ergänze: ‘ in jener Welt, wohin ihn die Schildkröte geführt hat’], 
indem es seine eigene Opferessenz erschaut’ . Die Parallele 
K. 20. 7 (25, 22) =  Kap. 31. 9 (156, 16) erwähnt die Himmcls- 
welt nicht: medho vä esa pas'ünärh yat kurmo, yat kürmam 
upadadhiity otam evainarh medham abhisamjänänäh pas'ava 
upatisthante.

Daß ein vom ‘Wiedertode’ (punarmrtyu) unbedrohter Vieh
besitz auch in der Himmelswelt erwünscht war, geht aus S'B.
12. 9. 3. 11 hervor; diese Stelle ist von Oldenberg, Lehre der 
Upanishaden (1915), Anmerkung 3, S. 341, 6 - 11  richtig inter
pretiert worden (im Gegensatz zur Auffassung S. 30, 3-7).

6. Der G edan ke an ein rea les  F o rtleb en  des In d i
viduum s in seinen N achkom m en liegt einer Zeremonie 
zugrunde, bei der der sterbende Vater seine körperlichen und 
geistigen Funktionen auf seinen Sohn überträgt: KausUp. 2. 15 
pitäputriyam sarhpradänam, S 'B . 14. 4. 3. 25 (BÄUp. 1. 5. 25 
Mädhy. =  17 Känva) samprattih. Die Beschreibung in der 
KausUp. gibt ein ins einzelne gehendes, ganz konkretes Bild 
der Übertragung vom Vater auf den Sohn: der Sohn soll dabei 
mit seinen Sinnesorganen die des Vaters berühren (indriyair in- 
driyäni samsprs'ya); in elf Mantras werden die einzelnen Funk
tionen aufgezählt,1 die der Vater auf den Sohn überträgt; aus

1 Der Wortlaut der in der Änandäs'rama Series publizierten Rezension 
weicht von dem in der Bibi. Ind. publizierten etwas ab: zwischen karmäni und 
sukhaduhkhe schiebt Anand. einen Mantra mit s'ariram ein, dagegen fehlt 
in Anand. der Mantra mit manah: an Stelle von prajnäm der Bibi. Ind. liest
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dem Schlußsatze geht hervor, daß die Übertragung auf den Sohn 
auch dann wirksam bleibt, wenn der Vater, wider Erwarten, 
nicht stirbt; in diesem Falle verliert er gewissermaßen seine alte 
Persönlichkeit und seinen alten irdischen Status und soll ent
weder unter der Herrschaft seines Sohnes leben, oder das Leben 
eines Wanderasketen führen (putrasyaivais'varye pitä vaset pari 
vä vrajet).

Es ist klar, daß dieses sozusagen konkrete Fortleben des 
Vaters in seinem Sohne nicht als allgemein — (d. h. für alle Men
schen ohne Unterschied) -  gültig angenommen wird, sondern 
nur als die Wirkung eben der Sarhpradänazeremonic, von der 
die Übertragung der körperlichen und geistigen Funktionen 
vom sterbenden Vater auf den Sohn abhängig ist.

Daß aber ein Faden (tantub)1 die Vorfahren mit ihren Nach
kommen verknüpft, daß der einfache Zeugungsakt eine Art 
Wiedergeburt des Vaters in seinen Nachkommen bewirkt und 
dem Vater ein Nicht-Sterben (vgl. den S'loka AB. 7. 13. 4 — 
S 'S 'S . 15. 7, amrtatvarh gachati, in der Anmerkung, unten S. 14) 
durch das Fortleben in seinen Söhnen und Enkeln2 sichert, ist 
ein dem vedischen Inder nicht fremder Gedanke.

Änand. dhiyo vijnätavyatn kämän. Für die ganze Sequenz vgl. die Parallele 
KausUp. 1. 7, wo, wie an unserer Stelle, präna in der Bedeutung ‘Geruchs
sinn’ steht. Zu änandam ratirii prajätim (alle drei mit Bezug auf das Fort
pflanzungsvermögen) vgl. Sitzber. Bayer. Ak. Wiss., Jahrgang 1937, Heft 3, 
S. 18, 16 ff.

Die BÄUp. sagt nur ganz summarisch athaibhir eva pränaih saha putram 
ävis'ati, 'dann geht er (d. h. der sterbende Vater) mit eben diesen Sinnes- 
funktionen in den Sohn ein’ , ohne die pränäh weiter zu spezifizieren.

1 Vgl. prajätantuh TaittAr. 7. 11 . 1 =  TaittUp. 1. 1. 1 (prajätantum mä 
vyavachetslh). So TS. 3. 5. 2. 3 ; 4. 4. 1. 2; K. 17. 7 (250, 9); 37. 17 (97, 21); 
Kap. 26. 6 (108, 18); PB. 1. 10. 1 ;  Vait. 25. 1 ta n tu r  asi, p ra jä b h y a s  tv ä , 
p ra jä  (Vait. prajäm) jinva; TaittAr. 10. 63. 1 =  MahänUp. 22. 1 p ra jä y ä s  
tan tu ih  tanvänah; AB. 3. 1 1 .  19 und 3. 38. 5 (zu RV. 10. 57. 2 und 10. 53. 6) 
erklärt: prajä vai tantuh, prajäm eväsmä etat samtanoti und TS. 3. 5. 2. 4 
(zu TS. 4. 4. 1. 2) pitrn eva prajä anusariitanoti.

2 Zur Gleichnamigkeit von Großvater und Enkel sagt W. Schulze, Kleine
Schriften 1934, S. 68, Fußnote 2 “ Erst durch die Geburt eines Enkels scheint
das, ich möchte sagen, p ersö n lic h e  F o rt le b e n  des Individuums gesichert
(Rohde, Psyche, 4916)”  und Fußnote 4, in fine, auf S. 69 “ Der ursprünglich
sten Auffassung ist jedenfalls die Gleichnamigkeit von Enkel und Großvater
eine Gewähr rea len  F o rt le b e n s  gewesen.”



In einem zum Teile dunklen1 Mantra, der beim S'unäsiriya- 
tertialopfer in Verbindung mit der Haarschneidezeremonie ver
wendet wird, heißt cs TB. 1. 5. 5. 6 ekarh mäsam udasrjat para- 
mesthi prajäbhyas, tenäbhyo maha ävahad amrtam martyä- 
bhyah, prajäm  anu p ra jä y a se  tad u te m arty ä m rta m , 
‘ Einen Monat gab Paramesthin den Geschöpfen frei; dadurch 
brachte er diesen Großes: das Nicht-sterben den Sterblichen; 
den Nachkommen nach wirst da geboren (Caland: “ In deinen 
Nachkommen wirst du wiedergeboren” ), das ist, o Sterblicher, 
dein Nicht-sterben.’ In RV. 4. 54. 2; VS. 33. 54 devebhyo hi 
prathamam yajnivebhyo ’mrtatvam suväsi bhägäm uttamäm | 
ad id dämänam, savitar, vy ürnuse ’nücinä jivitä mänusebhyah 
wird das wirkliche amrtatva, das nur den Göttern verliehen ist, 
mit dem dem sterblichen Menschen erreichbaren amrtatva, das 
irn Fortleben in den Nachkommen besteht, kontrastiert; Ludwig 
übersetzt: ‘Zuerst den heiligen göttern zeugtest du Unsterblich
keit als höchsten anteil j und darauf, o Savitar, eröifnest du als 
gäbe das leben den menschen in ihrer aufeinanderfolge’ mit der 
Bemerkung (V, p. 398) “ während jeder Gott für sich unsterblich 
ist, ist es beim menschen nur das genus” ; Lommel (Acta Orien- 
talia X I, 134) ‘Den opferwürdigen Göttern nämlich erstens ver
leihst du Unsterblichkeit ( =  daß sie überhaupt nicht sterben 
müssen), das höchste Anrecht, sodann erschließest du als Gabe 
für die Menschen das Leben in der Aufeinanderfolge (wörtlich: 
die aufeinanderfolgenden Leben; gemeint: die genealogische Ab
folge des in der Zeugung fortgepflanzten Lebens)’ , mit der Be
merkung: “ Alle Wesen wollen fortleben, aber nicht zu sterben 
ist nur den Göttern gegeben, während das, was die Menschen 
erwarten dürfen, nur ist, daß ihr Leben in ihren Kindern fort
dauert, daß sozusagen die Fackel des Lebens von Hand zu Hand 
geht.”

Vielleicht darf man auch RV. 5. 4. 10 prajäbhir, agne, amrtat- 
väm as'yäm ‘Möge ich, o Agni, durch (meine) Nachkommen das 
Nicht-sterben erlangen’ hierher ziehen, etwa im Sinne von 
‘möge ich in meinen Nachkommen weiterleben’ .

Aber die Anzahl von Stellen, die auf solches irdische Fort
leben des Toten in seinen Kindern gedeutet werden können, ist

E xk u rs  zu § 1 1 3

1 Caland zu ÄpS'S. 8. 21. 1 ‘ ‘Verse, deren Sinn rätselhaft ist.”



gering. Jedenfalls bewegt sich die gewöhnliche Auffassung des 
dem Menschen beschiedenen Nicht-sterbens (amrtatva) durch 
die Abwehr des Wiedertodes (punarmrtyu) in der Himmelswelt 
in ganz anderen Bahnen, vgl. das von Boyer, JAsiat. 1901, II, 
p. 451 ff. Zusammengestellte.

Anmerkung. Im Gegensatz zu dem absoluten amrtatva der 
Götter, das mit ‘Unsterblichkeit’ übersetzt werden kann, handelt 
es sich in bezug auf den Menschen immer um ein relatives 
amrtatva, d. h. um ‘ein noch n icht Sterben5; und zwar wird 
das Wort amrtatva in bezug auf den Menschen in den Bräh- 
manas in drei Bedeutungen gebraucht; (1) Nachdem der Mensch 
nach seinem Tode in die Himmelswelt eingegangen ist, erlangt 
er ein relatives amrtatva, solange es ihm gelingt, dort den Wieder
tod (punarmrtyu) abzuwehren; (2) Nach dem Tode erlangt der 
Mensch ein relatives amrtatva, insofern er hier auf Erden in 
seinen Nachkommen weiterlebt, vgl. den S'loka A B. 7. 13. 4 =  
S 'S 'S . 15. 17 rnam asmin sarhnayaty am rtatvarh  ca gachati 
(S 'S 'S . vindate) | pitä putrasya jätasya pas'yec cej jivato mukham; 
endlich (3) wird es für den Menschen schon als ein relatives 
amrtatva bezeichnet, wenn er auf dieser Erde seine volle irdische 
Lebensdauer (d. h. hundert Jahre) erreicht; so z. B. PB. 22. 12. 2 
etad väva manusyasyämrtatvam yat sarvam äyur eti; 23. 12. 3;
24. 19. 2; S 'B . 9. 5. 1. 10.

7. D ie In stru m en ta le  p ra ja y ä  und p a s 'u b h ih  m it der 
W. ja n  -p pra (s. oben 2, v und w, S. 6-7 die Typen bahuh 
prajayä pas'ubhih prajäyate und prajäyate prajayä pas'ubhih). 
Nach Delbrück, Ai. Syntax § 84, p. 125, 3 von unten — p. 126, 4, 
der diesen Instrumental zu den soziativen Instrumentalen stellt, 
bezeichnet der Instrumental hier denjenigen Punkt, an welchem 
etwas, was mit dem Subjekte vorgeht, in Erscheinung tritt. Über
aus häufig ist dieser Instrumental bei ätmanä1 in der Phrase

1 4  Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus.

1 Sukumar Sen, ‘The Use of the Cases in Vedic Prose’ (Annals of the Bhan- 
darkar Oriental Research Institute, V I I I -X , 1926-1930, Reprint) trennt 
diesen Instrumental mit ätmanä (p. 77, 29-33 des Reprint) als ‘Adverbial In
strumental’ von den Instrumentalen prajayä, pas'ubhih mit der W. jan +  pra 
(p. 50, 22-25), die er mit Delbrück als ‘ Sociative Instrumentals of Circum- 
•tances’ faßt.
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bhavaty ätmana, ‘er für seine Person gedeiht’ 1 (oft im Gegensätze 
zu paräsya bhrätrvyo bhavati ‘sein Rivale geht zugrunde’): A B .
2. 15. 6; 2. 16. 5; 2. 31. 3; 3. 39. 3; 6. 4. 9; GB. 2. 1. 7; 2. 2. 2;
2. 2. 1 1 ;  K B. 1 .2  (2, 10); S 'B . 8. 4. 4. 3; 9. 5. 1 . 2; 7; 13. 3. 4. 2; 
14. 4. 1. 8 (BAUp. 1. 3. 8 Mädhy. =  7 Känva); MS. 1. 9. 3 
(132, 18); 1. 9. 8 (139, io und 18-19); 1. 10. 1$ (155, 1); 3. 2. 7 
(25, 16); 3. 3. 7 (40, 5); 3· 6. 10 (74, 14); 3. 8. 1 (92, 10); 3. 8. 5 
(99, 13); 3. 10. 5 (136, 17); 3. 10. 6 (138, s); 4. 1. 10 (14, 14);
4. 3. 4 (43, 4); 4. 5. 6 (72, 5); 4. 6. 4 (83, 7); 4. 7. 6 (100, 7); 
K. 8. 13 (97, 10) =  Kap. 8. 1 (80, 15 ; K. 12. 3 (165, 5); 13. 4 
(184, 12); 13. 5 (186, 4); K. 19. 11 (13, 9) =  Kap. 31. 1 (148, 1); 
K. 20. 6(25, 17) =  Kap. 31. 8 (156, 11) ; K. 20. 13 (33, 5) =  Kap. 
31. 15 (163, 3); K. 23. 7 (83, 7) =  Kap. 36. 4 (191, 10); K. 24. 9 
(100, 10) =  Kap. 38. 2 (206, 8); K. 24. 10 (101, 22) =  Kap. 38. 3 
(207, 17); K. 25. 2 (104, 7-8) =  Kap. 38. 5 (209, 17-18); K. 25. 6 
(109, 1-2) =  Kap. 39. 3 (214, 23); K. 26. 10 (135, 2) =  Kap. 
41. 8 (244, 24); K. 27. 8 (147, 9); K. 31. 4 (5, 16) =  Kap. 47. 4 
(288, 9); K. 31. 8 (10, 12 -13  ur)d 10, 10) =  Kap. 47. 8 (292, 6 
und 11) ; K. 31. 9 (11 , 13) =  Kap. 47. 9 (293, 6); K. 37. 12 (93, 
9); 37 - 16 (96, 1); TS. 1. 7· 2. 3; 2. 1. 4· 5 ; 2. 5· 8. 5; 2. 5. 1 1 .  9;
3. 2. 3. 2; 3. 3. 7. 2; 3. 4. 6. 2; 5. 3. 3. 1 ; 5· 3· 1 1 · 2; 5· 4 - i - i ;
5. 6. 2. 1;  6. 2. 2. 2; 7; 6. 2. 5. 5; 6. 3. 10. 6; 6. 4. 10. 1; 6. 6. 9. 1 ;
7. 2. 5. 4; TB. 1.4 . 9. 5; 1. 5. 6. 2; 1. 6. 6. 5; 2. 1. 5. 1 1 ;  3. 2. 9. 8; 
3. 3. 5. 1 ;  3. 9. 11. 3; PB. 5. 5. 15 ; 12. 13. 28; 16. 12. 3; 18. 1. 6; 
21. 12. 4; 21. 13. 4; SB. 4. 5. 4; 5. 2. 2; JB . 1. 99 (Caland § 14, 
p. 20, 19); 1. 124 (§ 23, p. 31, 10); 1. 157 (§ 49 , P- 57. 12 von 
unten); 1. i8o(§63, P- 74. 25); 1, 197 (§ 74. P- 78, 11  von unten); 
2· 99 (§ 132, p- 152, 22-23); 2. 124 (§ 137, p. 162, 1 1- 12 ) ; 2. 280 
(§ 153, P- 196, 2 von unten); 2. 292 (§ 155, p. 199, 16) bhavaty 
ätmanä; S 'B . 1. 4. 1. 35 bhavati ha vä ätmanä; MS. 3. 7. 10(90, 7) 
bhavanty ätmanä;2TB. 1 .8 .7 .2 ; M S.4 .4 .10 (6 1,17 )ätmanä punyo 
bhavati; PB. 12. 6. 6; SB. 3. 2. 4. 5; 3. 4. 4; 3 - 5- 3 ; 3- 6. 2 vaslyän

1 Ähnlich JB . 1. 130 (Caland § 27, p. 34, 5 von unten) prati yajham sthäp- 
ayati praty ätmanä tisthati ‘E r gibt dem Opfer einen festen Stand (und) steht 
selbst fest’ ; JB .  3. 247 (§ 205, p. 285, 24) däre dvisantam bhrätrvyam sära- 
yati nätmanä (so Calands Emend. für °tmano der Hs.) däre dhävayati ‘E r  
läßt seinen Nebenbuhler in eine Spalte geraten, er selbst gerät nicht in die 
Spalte’ (Caland).

2 Zum Singular vgl. Syntax of Cases I § 59, Ex. 175, Rem., p. 184 ff.



ätmanä bhavati; K. 7. 6 (38, 13) =  Kap. 5. 5 (55, 3) s'reyän- 
s'reyän ätmanä bhavati (cf. S 'B . 3. 5. 1. 21 kena mad esa s'reyän, 
‘ Im Hinblick auf was ist dieser besser als ich?’); TB. 2. 2. 4. 6 
suvarna ätmanä bhavati durvarno ’sya bhrätrvyah; S 'B . 12. 1.
3. 22 sa päplyän bhavati s'reyänsa ätmanä,1 ‘Ihm ergeht es 
schlechter, (aber) diesen für ihre Person (ergeht es) Dessen’ Be
achtenswert ist A B. 4. 23. 1-2  tato vai so ’bhavad ätmanä pra 
prajayä pas'ubhir ajäyata | bhavaty ätmanä pra prajayä pas'ubhir 
jäyate ya evam veda, wo ätmanä und prajayä pas'ubhih neben
einander stehen.

Außer den von Delbrück angezogenen Stellen gehören auch 
folgende hierher: K. 1 1 . 1 (143, 16); MS. 1. 9. 5 (136, 3-4); 2. 1. 4 
(6, 7); 2. 1. 5 (7, 10); 3. 9. 1 (113 , 8) saumyo brähmano devatayä, 
‘Der Brahmane gehört in Hinsicht auf die Gottheit dem Soma 
zu’ ; MS. 1. 6. 5 (94, 17), 2. 1. 9 (10, 13); 2. 5. 8 (58, 11) aindro 
vai räjanyo devatayä; MS. 2. 2. 3 (16, 19); 2. 5. 7 (56, 16); 3. 4. 3 
(47, 17) bärhaspatyo brähmano devatayä; MS. 2. 5. 7 (56, 16);
2. 5. 9 (60, 6) brähmanaspatyo brähmano devatayä; MS. 2. 3. 1 
(26, 15) maiträvaruno hi brähmano devatayä; MS. 2. 3. 1 (26, 10) 
aindrävaruno hi räjanyo devatayä; MS. 2. 1. 4 (5, 6-7) agnlso- 
miyo vai brähmano devatayä; MS. 1. 10. 7 (147, 16); K. 36. 2 
(69, 19) aindrägnam prsadäjyam devatayä; MS. 3. 7. 9 (88, 18) 
trikapälo vaisnavo devatayä; MS. 1. 10. 10 (150, 14) dvädas'a- 
kapäla aindrägno devatayä; TB. 1. 3. 6. 8 bärhaspatyo vä esa 
{sc. naiväras' caruh) devatayä; SB. 2. 1. 10 gäyatrl chandasäg- 
neyi devatayä, ‘ Im Hinblick auf das Metrum ist sie eine Gäyatrl, 
im Hinblick auf die Gottheit gehört sie dem Agni zu’ ; SB. 2. 1. 
15 tristup chandasaindri devatayä; SB. 2. 1. 21 jagati chandasä 
sauri devatayä; SB. 2. 1. 26 anustup chandasä präjäpatyä de
vatayä; SB. 2. 1. 30 panktis' chandasä sauml devatayä. Ganz 
ähnlich rüpena ‘im Hinblick auf ein charakteristisches Merk
mal’ : PB. 12. 9. 6; 13. 3. 4; 13. 9. 6; 14. 9. 2 gäyatryah satyas 
tristubho rüpena ‘(Diese Verse) die (eigentlich) Gäyatrls sind, 
sind im Hinblick auf den Wortlaut (weil sie z. B. das Wort vrsan 
‘ Bulle’ enthalten, das auf Indra hindeutet, dessen Metrum die 
Tristubh ist) Tristubhs.’ PB. 14. 5. 10; 14. 1 1 . 6; 15. 5. 6 gäya-

1 6  Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus.

1 Siehe Anm. 2 S. 15.
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tryah satyo jagatyo rüpena; PB. 1 1 . 10. 6; 14. 3. 5; 14. 9. 5; 
15. 3. 4 jagatyah satyas tristubho rüpena; PB. 12. 3. 7; 12. 1 1 . 7 ;  
1 3 · 5- 7; 13. u .  7 tristubhah satyo jagatyo rüpena; PB. 1 1 .  8. 2; 
5; 14. 3. 2 vrsanvatyas tristubho rüpena, ‘Weil sie (die Verse) 
das Wort “ Bulle” enthalten, sind sie Tristubhs’ ; PB. 1 1 .  10. 5;
12. 5. 6 anustubhah satyas tristubho rüpena.

II . Übereinstimmung von Sexus und grammatischem Genus 
in der Sym bolik der Brahm anas.

2. Als Beispiele solcher Übereinstimmung von Sexus und 
Genus mögen folgende dienen:

(a) Die der Rezitation eines Verses vorangehende Silbe Hin 
(hinkära, mascul.) als Mann, der Vers selbst (rc, femin.) als Frau. 
PB. 6. 8. 5 prajäpatir vai hinkära(h) striyo bahispavamänyo (sc. 
rcah), yad dhinkrtya prastauti mithunam eväsya (sc. yajamäna- 
sya) yajnamukhe dadhäti prajananäya, 'Die Silbe Hin ist (iden
tisch mit) Prajäpati, die Bahispavamänaverse sind (d. h. symbo
lisieren) Frauen; indem (der Prastotrpriester), nachdem er Hin 
gemacht hat, das Präludium intoniert, bringt er zu Anfang des 
Opfers dieses (Opferherrn) eine Paarung zustande, zum Zwecke 
der Fortpflanzung’ ; AitÄr. 1. 3. 1 (87, 5 Keith) yad eva hin- 
kärena pratipadyatä3i vrsä vai hinkäro yosä rk, tan mithunam, 
mithunam eva tad ukthamukhe karoti, prajätyai, ‘(Der Grund,) 
warum er mit der Silbe Hin beginnt, (ist:) die Silbe Hin ist ja 
der Mann,1 der Vers ist die Frau;1 das ist eine Paarung; so bringt 
er zu Anfang der Hymne eine Paarung zustande, zum Zwecke 
der Fortpflanzung.’

(b) Der Vokativ soma (mascul.) als Mann, der Instrumentalis 
des femininen Adjektivums citräbhih als Frau. Zu dem Tristichon 
RV. 9. 62. 25-27 =  SV. 2. 125-127 =  SVJaim . 3. 13. 1-3 , das 
mit den Worten anfängt: pavasva väco agriyah soma citräbhir 
ütibhih, ‘Läutere dich, o Soma, der Erste der Rede, mit ausge-

1 Keith p. 179, 4-5 übersetzt: ‘Now with regard to his beginning with the 
word him , the word is masculine and the rc feminine.’ Aber vrsan und yosä 
beziehen sich nicht auf das grammatische Genus, sondern auf den Sexus: 
‘Der Hinkära symbolisiert den Mann, der Vers symbolisiert die Frau. Es 
könnte ebensogut wie im Beispiele (b) hinkäro vai punso rüpam rk striyäh 
stehen. Vgl. unten Exkurs zu § 2, h, S. 2 1-27.
München Ak. Sh. 1943 (Oertel) 2



zeichneten Hilfsleistungen’ bemerkt PB. 4. 2. 18 mithunam iva 
vä esä vyährtih, . . ., someti punso rüparh citräbhiritistriyä, m ithu
nam evaibhyo yajnamukhe dadhäti prajananäya, ‘Dieser Spruch 
ist gewissermaßen eine Paarung: . . . “ O Som a” hat das C harak
teristikum des Mannes, “ mit ausgezeichneten” (das) der F rau ; 
so bringt er zu A nfang des Opfers für diese (Opferteilnehmer) 
eine Paarung zustande, zum Zwecke der Fortpflanzung.’

(c) Der auf den Gott Sarasvat bezügliche Vers repräsentiert 
den Mann, der auf die Göttin Sarasvat! bezügliche die Frau. 
PB. 16. 5. 3-4 sarasvatas' ca sarasvatyäs' cottare bhavatah | 
mithunam vä etad yat sarasväns' ca sarasvat! ca, mithunam 
eväsya yajnamukhe dadhäti prajananäya, ‘Die beiden nächsten 
(Verse) gehören (der eine) dem Sarasvat, (der andere) der Saras- 
vatl zu (d. h. sie sind an Sarasvat und Sarasvat! gerichtet). 
Sarasvat (mascul.) und Sarasvat! (femin.) bilden ein (zeugungs
fähiges) Paar; so bringt er zu A nfang des Opfers dieses (O pfer
herrn) eine Paarung zustande zum Zwecke der Fortpflanzung.’

V g l. mit Bezug auf das dem Sarasvat und der Sarasvat! dar- 
gebrachtc Mus T B . 1 .6 .  11 sarasvatyai carurn nirvapati saras- 
vate carum, mithunam evävarunddhe; dazu TS. 3. 5. 1. 4 saras
vatyai carum (sc. nirvapet) sarasvate dvädas'akapälam, . . 
sarasvatyai carur bhavati sarasvate dvädas'akapälo, ’m äväsyä 
vai sarasvat! paurnamäsah sarasvän . . . mithunatväya prajätyai: 
mit Bezug auf das der Sarasvat! und dem Püsan geweihte M us 
S 'B . 2. 5. 1. 11 (Känva 1. 4. 3. 9) atha (Känva om.) särasvatas' 
carur bhavati (Känva caruh) pausnas' carur, yosä vai (Känva 
om. vai) sarasvat! vrsä pusä, tat (Känva tad u) punar uparistän 
(Mädhy. om. uparistän) mithunam prajananarii kriyate (Mädhy. 
prajananam, om. kriyate).

(d) Die drei Götter A gni, V äyu und Aditya als Männer, die 
Göttin Usas als Frau. M it Bezug auf den Vers R V . 7. 33. 7 c 
trayo gharmäsa usasam sacante ‘Drei Gluten folgen der Usas’ 
heißt es PB. 20. 15. 3-5 agnir usasam sacate, väyur usasam sa- 
cate, ’säv äditya usasam sacate | trlni mithunäni täni1 | esu1 
mithunam dve sarhbhavato, mithunäd yat prajäyate tat trtiyam,

l8  Hanns Oertel, Widersprüchc zwischen Genus und Sexus

1 So ist m it C alan d  n ach  JB . 2. 241 in P B . zu lesen und abzuteilen ; der 
T e x t der Bibi. Ind. liest trini m ithunäni tän y esu | m ithunam  dve sa m b h a va to . . .



§ 2. Übereinstimmung von Genus und Sexus 19

‘A g n i folgt der Usas, V äyu  folgt der Usas, jener Ä ditya folgt der 
U s a s ; das gibt drei (zeugungsfähige) P aare; unter diesen paaren 
sich (je) zwei (d. h. A gni, V äyu und Äditya paaren sich mit der 
U sas); was aus der Paarung geboren wird, ist das Dritte5.1 Fast 
wTörtlich damit übereinstimmend die Parallelen JB. 2. 241 (JA-
O S . 18, p. 34) und das S'ätyäyanabrähm anafragm ent (Bata- 
krishna Ghosh, Collection of the Fragments of Lost Brähma- 
nas, Calcutta, 3935, p. 48, frg. X V II).

(e) Sowohl der mit den W orten: indrägaccha hariva ägaccha 
beginnende M antra als auch der diesen M antra rezitierende 
Priester (vgl. unten § 5, 3; S. 46) werden mit dem Femininum 
subrahm anyä bezeichnet. D arauf beruht die symbolische V er
bindung von rsabha ‘Bulle* (mascul.) mit subrahmanyä ‘Subrah- 
maijyäpriester’ A B . 6. 3. 7 tad ähuh: kasmäd asmä (sc. subrah- 
mariyäyai) rsabharh daksinäm abhyäjantlti, vrsä vä rsabho yosä 
subrahm anyä, tan mithunam, tasya mithunasya prajätyä iti, ‘Sie 
sagen: “ W arum treiben sie für diesen (Subrahmanyäpriester) 
einen Bullen als Opferhonorar herbei?” “ Der Bulle ist der 
M ann, der Subrahmanyäpriester die Frau; das gibt ein (zeu
gungsfähiges) Paar; damit sich dieses Paar fortpflanzen m öge.” >

(f) Die M asculina tava ‘dein’ (auf A gni bezüglich), varsasya 
‘des Regens’ (so liest JB.), agne ‘o A gn i’ , abhisrstah ‘ausgegossen’ 
symbolisieren den M ann; die Feminina s'riyah ‘die Schönheiten’ , 
vidyutah ‘des Blitzes’ , usasäm ‘der Morgenröten’ , osadhlh ‘die 
K räuter’ die Frau. R V . 10. 91. 5; S V . 2. 332; SVJaim . 3. 28. 4; 
P B . 13. 2. 1 tava s'riyo varsyasyeva vidyutas' citräs' (SV .; PB. 
vidyuto agnes'; SVJaim . vidyuto agne) cikitra usasäm na keta- 
vah (S V .; SVJaim .; PB. usasäm ivetayah) | yad osadhlr abhisrsto 
vänäni ca pari svayarh cinuse annam äsye (S V .; SVJaim . äsani; 
in PB. fehlt dieser Stollen), ‘Deine (Deine, des A g n i,; Deine,

1 Z u r T ria s  ‘V a ter -  M utter -  K in d ’ vgJ. S 'B . 2. 5. 1. 18 (K ä n v a  1. 4. 3. 15) 
tred hä barh ih  sam naddham , ta t punar ekad hä bh avaty, evam  hi p rajan an asya  
rüpaih, prajan anaih  hidaiii, tred hävin ih itam  hldam  prajananarh: p itä  m ätä 
yaj jä y a te  tat trtlyam ; A itÄ r . 3. 1. 6 (132, 8 K eith ) jä y ä  p ü rvarü p am  patir 
u ttararüpam  putrah sam dhih; S 'ä n k h Ä r. 7. 16 (K eith  A it. Ä r. p. 310, 22) 
jä y ä  pürvarüpam  p atir uttararü pam  putrah sam h itä; 7. 15 (ibid. p. 310, 13) 
m ätä  pürvarüpam  p itottararü paiii p rajä  sam h itä; u nd v g l. L u d w ig  IV , p. 52 
zu R V . 4. 45. 1.



o Agni,] Schönheiten erscheinen herrlich wie (die) des Blitzes 
der Regenwolke, wie die Banner [wie das Kommen] der M orgen
röten, wenn über Kräuter und Gehölz ausgegossen du dir selbst 
im Munde die Speise rings aufschichtest’ wird von JB. 3. 87 
interpretiert: yat “ tava s'riyo varsasyeva (so liest hier und weiter 
unten die JB. Hs.) vidyuta” ity ägneyam äjyarh bhavati, tenaiva 
mithunam pancamam ahah kriyate; taveti punso rüpam, s'riya 
iti striyai; varsasyeveti (so liest die JB. Hs. hier wie oben) punso, 
vidyuta iti striyä;1 agna (so liest JB. mit SVJaim .) iti punsa, 
usasäm iveti striyai; yad osadhir iti striyä, abhisrsta iti punso; 
’bhipürvam evaitan mithunam prajananarh dadhati yajamänasya 
prajätyai, ‘ Indem die Äjyaform el für A gni lautet: “ Deine Schön
heiten wie (die) des Blitzes des Regens (usw.)” , dadurch wird 
der fünfte (Opfer)tag zu einer (zeugungsfähigen) Paarung ge
macht. (Das Wort) “ Deine” hat das Charakteristikum des M an
nes, (das Wort) “ Schönheiten” (das) der Frau; (die Worte) “ wie 
des Regens” (das) des Mannes, (das Wort) “ des Blitzes” (das) 
der Frau; (das Wort) “ o A g n i” (das) des Mannes, (die Worte) 
“ wie der M orgenröten” (das) der Frau; (die Worte) “ wenn über 
die Kräuter” (das) der Frau, (das Wort) “ ausgegossen” (das) des 
Mannes. Ordnungsgemäß bringen sie so eine fortpflanzungs
fähige Paarung zustande, damit sich der Opferherr fortpflanzen 
möge.’

(g) Der trivrt stomah (mascul.) und die gäyatrl (femin.) sym
bolisieren die göttliche Paarung. JB. 3. 89 etad vai daivyam 
paramam mithunam prajananarh yat trivre ca stomo gäyatri ca 
chando, daivyam eva tat paramam (die Hsch. pararii) mithunarn 
prajananarh dadhati yajamänasya prajätyai, ‘Der Trivrt als 
Stoma und die Gäyatrl als Metrum sind die höchste göttliche 
fortpfianzungsfähige Paarung; so bringen sie die höchste gött
liche fortpflanzungsfähige Paarung zustande, damit der Opfer
herr sich fortpflanzen m öge.’

Dagegen wird JB. 2. 81 (Caland § 129, p. 144, 4 von unten) 
dem Masculinum trivrt stomah weiblicher Sexus beigelegt, 
s. unten § 3, C, b, S. 37.

20 Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus

1 V g l. V ä d h u la  S ütra  (A cta  O rien ta lia  V I , p. 132, 16) stry eva v id yu t pu- 

m än stana[yi]tnuh.
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(h) Die Schaukel (preiikha, mascul.) symbolisiert den Mann, 
der Sessel (äsandi, femin.) die Frau. A itÄ r. 1. 2. 4 (86, 3 Keith) 
prenkham  hotädhirohaty audumbarlm äsandim udgätä, vrsä 
vai prenkho yosäsandl, tan mithunam, mithunam eva tad uktha- 
mukhe karoti prajätyai, prajäyate prajayä pas'ubhir ya evam 
veda, ‘D er Hotrpriester besteigt die Schaukel, der Udgätrpriester 
den aus Udum baraholz verfertigten Sessel; die Schaukel (pren- 
kha, mascul.) (symbolisiert) ja den Mann, der Sessel (äsandi, 
femin.) die Frau; das ist eine Paarung; so bringt er am A nfang 
der Hymne eine Paarung zustande zum Zwecke der Fortpflan
zung; wer so weiß, der pflanzt sich an Nachkommenschaft und 
V ieh  fort.’

E x k u r s  zu § 2, h 

Z u r  B e d e u tu n g  v o n  v r s a n  u n d  yo sä .

In der obigen Stelle, Ä itA r. 1. 2. 4 (86, 3), übersetzt Keith 
vrsä vai prenkho yosäsandl mit ‘The swing is masculine, the 
seat feminine’ , vgl. seine Übersetzung von A itÄ r. 1. 3. 1 (87, 5) 
oben § 2, a, S. 17. Er faßt also vrsan und yosä als grammatische 
termini technici auf, und bemerkt (AitÄr. p. 66, 24) ausdrücklich: 
“ The grammatical terms yosan [sic, lies yosä) und vrsan are 
used for feminine and masculine.”  Darin stimmt er überein mit 
Aufrecht, A B . p. 431, 24-25 (zu A B . 6. 3. 7, oben § 2, e, S. 19): 
“ D as Masculinum hieß vrsan, das Femininum yosä. V g l. A itÄ r. 
1. 2. 4 und öfter im S 'B .”  und mit Liebich, Zur Einführung in 
die indische einheimische Sprachwissenschaft II (Sitzber. d. 
Heidelberger A k. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse, Jahrgang 1919, 
X V ) § 13, p. 10, 31: “ Sodann sehen wir einige grammatische 
Kategorien entwickelt: vrsan und yosä in bezug auf grammati
sches Geschlecht (AB. 6. 3. 7), wofür später pumän und strl ge
sagt w ird.”

Ich glaube nicht, daß diese Bedeutung von vrsan und yosä 
sich für die hier in Frage kommenden Brähmanastellen nach- 
weisen läßt, vielmehr bedeuten die Wörter hier immer ‘ Mann* 
und ‘Frau’ . Ganz klar ist diese Bedeutung in einigen S 'B .- 
S  teilen:



Zunächst S 'B . 1. 5. 3. 15 sa vai: “ vyantu vetv” iti yajaty 
ajämitäyai, jämi ha kuryäd yrad: “ vyantu vyantv” iti vaiva 
yajed “ vetu vetv” iti vä, “ vyantv” iti vai yosä, “ vetv” iti vrsä, 
mithunam evaitat prajananam kriyatc, tasmäd: “ vyantu vetv” 
iti yajati, ‘A ls Einladungsformel sagt er (abwechselnd): “ S ie  
s o lle n  zur Entgegennahme herbeikommen“  (und) “ E r  s o ll  
zur Entgegennahme herbeikommen” , um eine W iederholung zu 
verm eiden; denn wenn er als Einladungsformel sagen würde ent
weder (nur): “ Sie sollen zur Entgegennahme herbeikommen” 
(in der Pluralform) oder (nur): “ Er soll zur Entgegennahme her
beikommen” (in der Singularform), so würde er sich einer 
Wiederholung schuldig machen. (Die Pluralform) “ Sie sollen 
zur Entgegennahme herbeikommen” ist (d. h. symbolisiert) die 
Frau, (die Singularform) “ Er soll zur Entgegennahme herbei
kommen” der M ann:1 dadurch wird eine fortpflanzungsfähige 
Paarung zustande gebracht; das ist der Grund, warum er als 
Einladungsformel (abwechselnd sowohl): “ Sie sollen zur E nt
gegennahme herbeikommen” (als auch): “ Er soll zur Entgegen
nahme herbeikommen” sagt.’ In dieser Stelle liegt die U nm ög
lichkeit, vrsan und yosä als grammatische termini technici zu 
fassen, klar zutage, weil sich vrsari auf den Singular, yosä auf 
den Plural bezieht.

S 'B . 4. 4. 2. 18 yady ukthyah syät: “ somam prabhävaye”  5ti 
brüyät, sa bibhrad evaitat pätram agnin nestur upastham äsl- 
daty, agnir vä esa nidänena yad ägnldhro yosä nestä, vrsä vä 
agnld yosä nestä, mithunam evaitat prajananam kriyate, ‘W enn 
es eine Ukthyalibation sein sollte, soll er sagen: “ Lasse den Som a 
kräftiger werden” ; indem er dasselbe Gefäß (wie bei der Pätni- 
vatalibation) hält, setzt sich der Agnldhpriester dem Nestr- 
priester auf den Schoß; der Agnidhpriestcr ist ja seinem W esen 
nach (identisch mit dem Gotte) Agni, der Nestrpriester ist (d. h. 
symbolisiert) die Frau; der Agnldhpriester ist der (d. h. symboli
siert den) Mann, der Nestrpriester die Frau; so wird eine fort
pflanzungsfähige Paarung zustande gebracht.5 Hier kann sich 
yosä unmöglich auf das grammatische Genus von nestä beziehen, 
da dieses ein Nomen generis masculini is t; s. unten § 3, C, d, S. 39.

22 Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus

1 W eil e in  M ann m e h r e r e  Frauen als G em ahlinnen haben kann.
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S 'B . 12. 8. 2. 6 (s. unten § 3, A , b, 2, S. 31) tasmäd etasya yajna- 
sya vratam  eva diksä, vrsä vai vratam  yosä diksä, vrsä satyarh 
yosä s'raddhä, vrsä mano yosä väg, vrsä patnyai yajamänas, tas
mäd yatraiva patistatra jäyä, ’ tho yajnamukha eva tan mithunäni 
karoti prajätyai, ‘Deshalb besteht bei diesem Opfer die Weihe 
in der Fastmilchobservanz (vrata, neutr.); die Fastmilchobser- 
vanz ist ja der (symbolisiert ja den) Mann, die Weihe (diksä, 
femin.) die Frau; die Wrahrheit (satya, neutr.) ist der (symboli
siert den) Mann, die gläubige Opferwilligkeit (s'raddhä, femin.) 
die F rau; das Denkorgan (manas, neutr.) ist der (symbolisiert 
den) M ann, die Stimme (väc, femin.) die Frau; was die Ge
mahlin (des Opferherm) angeht, so ist der Opferherr in bezug 
au f sie der M ann; deshalb, wo immer ein Ehemann ist, da ist 
auch eine Ehefrau; weiter bringt er so gleich am Anfänge des 
Opfers Paarungen zustande.’ Auch hier kann sich vrsan nicht 
auf das grammatische Genus von vratam, satyam, manah be
ziehen, da diese Nomina generis neutrius sind.

Diese ganz klaren Stellen beleuchten auch die Bedeutung von 
vrsan und yosä in den folgenden Beispielen:

S 'B . 1. 2. 5. 15 (Känva 2. 2. 3. 14) tasyä (Mädhy. om.) agnim 
abhito ’ nsä (M ädhy. abhito ’ gnim ansä) unnayati, yosä vai vedir 
vrsägnih, parigrhya vai yosä vrsänarh s'ete,1 mithunam evaitat 
prajananam kriyate (Känva om. mithunam bis kriyate), tasmäd 
asyä agnim  abhito ’nsä (M ädhy. tasmäd abhito ’gnim ansä) un
nayati, ‘Die beiden Schultern dieses Opferbettes (Altars) führt 
er zu beiden Seiten des (Ähavanlya-)feuers hinauf; das Opfer
bett (der A ltar, vedi, femin.) ist (d. h. symbolisiert) die Frau, das 
Feuer (agni, mascul.) den M ann; die Frau liegt ja dem Manne 
bei, indem sie ihn umfaßt; dadurch wird eine fortpflanzungsfähige 
Paarung zustande gebracht; das ist der Grund, warum er die 
zwei Schultern dieses (Opferbettes) zu beiden Seiten des Feuers 
hinaufführt.’

S 'B . 1. 3. 1. 9 (Känva 2. 2. 4. 6) sa vai sruvam evägre (Känva 
sruvam agre) sarhmärsty athetaräh sruco (Känva sammärsti, und 
om. athetaräh sruco), yosä vai srug vrsä sruvas (Känva vrsä vai 
sruvo yosäh srucas), tasmäd yady api bahvya iva striyah särdham

1 C f. R V . 1. 105. 2b ä jä y a  yuvate pätim .



(Känva yady api striyo bahvya iva saha) yanti ya eva täsv api 
kum äraka iva (Känva yady äsäm api kum äraka iva madhye) 
pumän bhavati sa eva tatra prathama ety (Känva sa eva pürvah 
pratipadyate) anücya itaräs, tasmät sruvam evägre sammärsty 
athetaräh srucah (Känva om. anücya bis srucah), ‘Den Sruva- 
löffel (sruva, mascul.) reinigt er zuerst, dann die anderen1 Opfer
löffel (sruc, femin.). Der Opferlöffel ist (d. h. symbolisiert) ja die 
Frau [Känva: ‘ Die Opferlöffel sind ja  (d, h. symbolisieren ja) die 
Frauen’], der Sruvalöffel den M ann; das ist der Grund, warum, 
wenn auch viele Frauen Zusammengehen, sofern sich ein Mann, 
wenn es auch nur ein kleiner Knabe ist,2 unter ihnen befindet, 
dieser vorangeht, die anderen (d. h. die Frauen) hinter ihm; 
deshalb reinigt er den Sruvalöffel zuerst, dann die anderen Opfer
löffel.’

S 'B . l.  9. 2. 21 ; 22; 24 atha vedarh patnï visransayati, yosä vai 
vedir vrsä vedo, mithunäya vai vedah kriyate, ’tha yad enena 
yajna upälabhate mithunam evaitat prajananam kriyate | atha 
yat patnï visransayati yosä vai patnl vrsä vedo, mithunam evaitat 
prajananam kriyate, tasmäd vedam patnï visransayati j . . . j tarn

1 W örtlich : ‘ D en  S ru v a  (genannten O pferlöffel) reinigt er zuerst, dann die 
anderen S ru c ’s (genannten  O pferlöffel)’ . Zu diesem  ‘pleonastischen’ (H avers, 
H an d bu ch  der erklärenden  S yn tax , 1931, § 39, S. 34, 34 ff. m it den L iteratu r
an gab en  S. 2 17 , 6 von  unten) G ebrauche von itara  (vgl. ähnlich ‘ pleonasti- 
sches’ anya, P W . s. anya, col. 362, 26-42 m it V erg le ich  von  ß 4 11 f.) vergleich e 
P B . 5. 1. 4 trivrc chiro bh avati . . . p än k ta  itara  ä tm ä u nd 7 sakrd  dhinkrtena 
s 'ira sä  p a räcä  stuvate . . . p u n arabh yävartam  itaren ätm an ä stuvate, tasm äd 
ita ra  ätm ä m edyati ca  k rs 'y ati ca  ‘ D er (sogenannte) ’ ’ K o p f“  (des M ahävrata- 
itotra) besteht aus drei T ristich a, der andere (d.Ji. der vom  ’ ’ K o p f“  v e r
schiedene) ’ ’ K ö rp e r“  (des M ah ävratastotra) besteht aus fü n f (V ersen)’ und 
‘ S ie  singen  den (sogenannten) ’ ’ K o p f“  (des M ahävratastotra), nachdem  sie 
einm al H in  gem ach t haben ohne W ied erh o lu n g (der Tristichonverse) . . . m it 
W ied erh o lu n g (der V erse) singen  sie den anderen (d. h. den vom  ’ ’ K o p fe “  
verschiedenen, sogenannten) ’ ’ K ö rp e r“  (des M ah ävratastotra); deshalb  w ird 
der andere ’ ’ K ö rp e r“  (d. h. die vom  ’ ’ K o p fe “  verschiedenen K örperteile) fett 
u nd m ager’ . D e r K o m m en tar glossiert itara an beiden Ste llen  m it s'irovyatir- 
ikta . V g l.  auch M in ard , L a  S ubordination  dans la  Prose V éd iq u e  (A nnales de 
l ’U n iversité  de L yo n , 3me Serie, Lettres, Fasc. 3) 1936, § 419, A n m erk u n g, 
p. 123.

2 S o rich tig  L évi, L a  D octrin e  du Sacrifice dans les Brähm anas (1898) 
p. 157, u nd M in ard , L a  Subordination  dans la  Prose V édique, § 596, p. 165; 
fa lsch  u nd unverständlich  E g g e lin g .
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§ 2, Exkurs zu § 2, h 25

ä vedeh sarhstrnäti, yosä vai vedir vrsä vedah, ‘ Die Gattin (des 
Opferherrn) löst den Opferbüschel a u f; das Opferbett (der A ltar, 
vedi, femin.) ist ja  (d. h. symbolisiert ja) die Frau, der O pfer
büschel (veda, mascul.) den M ann; weiter wird der O pfer
büschel zum Zwecke der Paarung gemacht; wenn er (der Prie
ster) also während des Opfers (das Opferbett, den A ltar) mit 
diesem (Opferbüschel) berührt, so wird dadurch ein zeugungs
fähiges Paar zustande gebracht; weiterhin, was die Tatsache an
geht, daß die Gattin (des Opferherrn) den Opferbüschel auflöst, 
so ist (symbolisiert) die Gattin (des Opferherrn) die Frau, der 
Opferbüschel (aber symbolisiert) den M ann; dadurch wird eine 
zeugungsfähige Paarung zustande gebracht; , . der (Priester) 
streut ihn (den Opferbüschel) bis zum Opferbette (Altar); das 
Opferbett symbolisiert ja die Frau, der Opferbüschel den M ann.’ 

S 'B . 2. 5. 1. 11 (K än va 1. 4. 3. 9; oben § 2, c, S. 18, 25 ff.) atha 
(K än va om.'i särasvatas' carur bhavati (Känva caruh, om. bha- 
vati) pausnas' carur, yosä vai (Känva om. vai) sarasvatl vrsä 
püsä, tat (K änva tad u) punar uparistän (M ädhy. om. upa
ristän) mithunam prajananam  kriyate (Mädhy. prajananam, om. 
kriyate), ‘ Dann folgt das Reismus für Sarasvatl (femin.) und das 
Reismus für Püsan (mascul.); Sarasvatl symbolisiert ja  die Frau, 
Püsan den M a n n ; so wird weiterhin eine zeugungsfähige Paa
rung zustande gebracht.’

S 'B . 3. 3. 1. 11 tärh (sc. patnlm) nestä väcayati: “ to to1 räya 
(VS. 4. 22) ity, athainäm  somakrayanyä samkhyäpayati, vrsä vai 
somo yosä patny, esa vä atra somo bhavati yat som akrayanl, 
mithumam evaitat prajananarh kriyate, tasmäd enärh soma
krayanyä sam khyäpayati, ‘Der Nestrpriester läßt sie (die G at
tin des Opferherrn) (den M antra): “ Dein Reichtum ” hersagen; 
dann läßt er sie von der Som akuh anblicken; der Som a (symboli
siert) den M ann, die Gattin (des Opferherrn) die Frau; die Som a
kuh wird ja hier (d. h. bei dieser Zeremonie) zum Som a; dadurch 
wird eine zeugungsfähige Paarung zustande gebracht; das ist 
der Grund, warum  er (der Nestrpriester) sie (die Gemahlin des 
Opferherrn) von der Som akuh anblicken läßt.’

1 Z u m  P rakritism us to  aus ta v a  v g l. W ack ern agel I § 48, p. 54, 17 ; V e d ic  
V arian ts II  § 42, p. 25, 3 u nd § 748, p. 339, 9 von unten.
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S 'B . 4. 4. 2. 18 udänayati nestä patnlm, täm udgäträ sam 
khyäpayati: “ prajäpatir vrsäsi retodhä reto mayi dhehl” ’ ti, pra- 
jäpatir vä udgätä yosä patnl, mithunam evaitat prajananarh 
kriyate, ‘Der Nestrpriester führt die Gemahlin (des Opferherrn) 
heran; er läßt sie vom Udgätrpriester anblicken (während sie den 
M antra hersagt): “ Du bist Prajäpati, der M ann, der den Samen 
legt; lege Samen in m ich” ; der Udgätrpriester (symbolisiert) den 
M ann, die Gemahlin (des Opferherrn) die Frau; so wird eine 
zeugungsfähige Paarung zustande gebracht.’

S 'B . 4. 4. 2. 10 Vom  Pätnivataschoppen und dem Sävitra- 
schoppen soll der eine mit dem Upäns'ugefäße, der andere aber 
mit dem Antaryäm agefäße geschöpft werden. Dann fährt der 
T ext fort: samänam hy etad yad upäns'vantaryämau, präno hi, 
yo vai pränah sa udäno, vrsä vai präno yosä patnl, mithunam 
evaitat prajananam kriyate, ‘Denn ein und dasselbe sind U pans'u- 
und Antaryäm agefäß, nämlich der Atem , denn Einatmen und 
Ausatm en sind ein und dasselbe; der Atem  (symbolisiert) ja  den 
M ann, die Frau (des Opferherrn) die F ra u ; so wird eine zeugungs
fähige Paarung zustande gebracht.’

S 'B . 4. 4. 2. 15 athähä: “ ’gnlt pätnlvatasya yaje” ’ ti, vrsä vä 
agnid yosä patnl, mithunam evaitat prajananarh kriy^ate; sa 
ju h o ty : “ agnä3i patnivann” iti, vrsä vä agnir \rosä patni, mithu
nam evaitat prajananam kriyate, ‘Er sagt: “ Agnidhpriester, sage 
die Einladungsforme) zum Pätnivataschoppen her” ; der A gn idh 
priester (symbolisiert) ja den M ann, die Gemahlin (des Opfer
herrn) die Frau; so wird eine zeugungsfähige Paarung zustande 
gebracht; er bringt die Libation dar (mit den W orten): „O  Agni, 
der du von den (Götter-)frauen begleitet bist” ; A gni (symboli
siert) ja den Mann, die Gemahlin (des Opferherrn) die Frau; so 
wird eine zeugungsfähige Paarung zustande gebracht.’

S 'B . 6. 3. 1. 30 daksinata ähavanlyo bhavaty uttarata esäbhrir 
upas'ete, vrsä vä ähavanlyo yosäbhrir, daksinato vai vrsä yosäm 
upas'ete,1 ‘ Das Ähavanlyafeuer ist rechts, links liegt dieser Spa

1 Z u m  V o lk sg lau ben , daß  bei der B eiw ohnung der M an n  rechts, d ie  Frau 
lin k s liegen  soll, v g l. J A O S . 26, p. 188-189, wo auch griechisch e u n d  la te i
n ische Parallelen . Zu den dort angeführten  Stellen fü ge  h inzu : K . 20. 6 
{25, 8) =  K ap . 31. 8 (156, 2-3); K . 20. 9 (28, 12) =  K ap . 31. 11 (159, 1); 
S 'B .  8. 4. 4. 11; P B . 8. 7. 10; 12. 10. 12; C alan d  zu Ä p S 'S .  8. 6. I2b.



§ 2, Eskurs zu § 2, h 27

ten (abhri, fem in.); das Ahavaniyafeuer (symbolisiert) ja  den 
M ann, der Spaten die Frau; rechts liegt ja der M ann der Frau 
bei.n

S 'B . 14. l- 4. 16 atha patnyai s'iro ’pavrtya m ahävlram  Iksa- 
mänärh väcayati: “ tvastrmantas tvä sapeme” 2 ’ ti, vrsä vai pra- 
vargyo yosä patnl, mithunam evaitat prajananam kriyate, ‘ N ach
dem er das Haupt der Gemahlin (des Opferherrn) entblößt hat, 
läßt er sie, während sie den M ahävlratopf anblickt, sagen: “ Z u 
sammen mit Tvastr wollen wir uns dir widmen” ;2 die Pravargya- 
zeremonie (pravargya, mascul.) (symbolisiert) ja den M ann, die 
Gem ahlin (des Opferherrn) die Frau; so wird eine zeugungs
fähige Paarung zustande gebracht.’

A n  Stelle von yosä -  vrsan steht in S 'B . 2. 5. 1. 16 (K änva 1. 4.
3. 13) yosä -  retah ‘die Frau -  der Samen’ : yosä payasyä reto 
väjinam, ‘ Die geronnene M ilch (symbolisiert) die Frau, die M olke 
den (männlichen) Samen.’

In den obigen Stellen, die ja durchgängig nach demselben 
Schema gebaut sind, handelt es sich immer um eine mystische 
Identifikation irgendwelcher Gegenstände oder W esen mit den 
Begriffen von ‘M ann’ und ‘Frau’ (vrsan und yosä), um daraus 
das Sym bol einer zeugungsfähigen Paarung abzuleiten. D abei 
k a n n  das verglichene Objekt in seinem grammatischen Genus 
mit vrsan (mascul.) bzw. yosä (femin.) übereinstimmen, urie das 
ja  auch sonst in den in § 2 zusammengestellten Stellen der Fall 
ist, aber n o t w e n d ig  ist dies, wie aus den in § 3 angeführten 
Stellen hervorgeht, nicht.

Zur Bezeichnung der drei grammatischen Genera dienen pu- 
mans, strl, napunsaka s. unten § 4, a, S. 43.

(Ende des E xk u rses zu § 2, h)

(i) Das Darbhagras (darbha, mascul.) symbolisiert den M ann, 
der Vers (rc, femin.) die Frau. T B . 3. 3. 2. 2 atho rg väva yosä 
darbho vrsä, tan mithunam, mithunam eväsya tad yajne karoti 
prajananäya, prajäyate prajayä pas'ubhir yajamänah, ‘W eiter ist

1 Siehe Fußn ote 1, S. 26.
2 Zu diesem  M an tra v g l. S itzber. B ayer. A k . d. W iss., J a h rg a n g  1942, 

H eft 8, § 12, S. 43.
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der Vers (rc, femin.) die Frau, das D arbhagras (mascul.) der 
M ann; das ist eine Paarung; so bringt er in dessen (d .h . des 
Opferherrn) Opfer eine Paarung zustande zum Zwecke der Fort
pflanzung; der Opferherr pflanzt sich an Nachkommenschaft 
und V ieh  fort.’

(j) Der Soma (mascul.) symbolisiert den M ann, die Surä 
(femin.) die Frau. T B . l. 3. 3. 4 somagrahäns' ca surägrahäns' 
ca grhnäti, pumän vai somah stri surä, tan mithunam, mithunam 
eväsya tad yajne karoti prajananäya, ‘ Er schöpft die Som a
schoppen und die Suräschoppen; der Soma ist der Mann, die 
Surä die Frau; das ist eine Paarung; so bringt er in dessen (d. h. 
des Opferherrn) Opfer eine Paarung zustande zum Zwecke der 
Fortpflanzung.’

(k) In der Schnur oder dem Jochbande, mit dem sich die G at
tin des Opferherrn umgürtet, wird ein Knoten (granthi, masc.) 
geschürzt. Dieser Knoten symbolisiert den Mann, die Gattin des 
Opferherrn ist die Frau. T B . 3. 3. 3. 4 granthim grathnäti, . . ., 
pumän vai granthih stri patnl, tan mithunam, mithunam eväsya 
yajne karoti prajananäya, prajäyate prajayä pas'ubhir yajamänah, 
‘Sie schürzt einen K noten; . . .; der Knoten ist der M ann, die 
Gattin (des Opferherrn) ist die Frau; das gibt eine Paarung; (so) 
bringt sie im Opfer dieses (Opferherrn) eine Paarung zustande 
zum Zwecke der Fortpflanzung; der Opferherr pflanzt sich an 
Nachkommenschaft und Vieh fort.’

A n m e r k u n g .  Natürlich braucht nicht immer im einzelnen 
festgcstellt zu werden, welcher Gegenstand den Mann und wel
cher die Frau symbolisiert. So z. B. M S. 3. 4. 10 (57, 15) yat 
kum bhäs' ca kum bhyas' ca tan mithunam, yad dvandvarh 
prajätyai, ‘Die Kum bhatöpfe (mascul.)1 und die Kumbhitöpfe 
(femin.)1 sind eine Paarung; (die Tatsache), daß sie (je) ein Paar 
bilden (dient) zur Fortpflanzung’ ; T S . 5. 6. 2. 3 kum bhäs' ca 
kum bhls' ca mithunäni bhavanti mithunasya prajätyai, pra pra-

1 W ie  sich  die K u m b h atöp fe  von den K u m bh itö p fen  unterschieden, ist 
n ich t k la r; C a la n d  zu Ä p S 'S .  16. 32. 5, A n m . 2: “ V erm u tlich  ist die kum bh l 
m it zw ei brustähnlichen E rhöhu ngen  versehen” ; K e ith  zur T S .-S te lle : “ T h e  
pots are g iven  distin ctive m arks to  ascribe to  them  m ale and fem ale characte- 

ristics.”
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jayä pas'ubhir mithunair jäyate yasyaitä upadhlyante ya u cainä 
evam veda. Ähnlich T B . 3. 3. 9. ix  atho yad vedas' ca vedis' ca 
bhavato mithunatväya prajätyai, ‘Weiter, daß es (hier) den 
Opferbesen (veda, mascul.) und das Opferbett (Altar, vedi, 
femin.) gibt, (dient) dazu eine Paarung herzustellen, zum Zwecke 
der Fortpflanzung.’ PB. 18. 9. 20 vatsatary unnetuh sändas 
trivatso grävastuto mithunatväya, ‘ Eine Kälbin (bildet das 
Opferhonorar) für den Unnetrpriester, ein dreijähriger, unver- 
schnittener Bulle für den Grävastutpriester, um eine Paarung 
zustande zu bringen.’

III. Widerspruch zwischen Sexus und grammatischem Genus 
in der Symbolik der Brähmanas.

§  3 . A u f solche Fälle, in denen Sexus und Genus übereinstim 
men (§ 2) sind die Beispiele aber keineswegs beschränkt: in einer 
beträchtlichen Anzahl werden Wörter dem Sexus nach als m änn
lich oder weiblich aufgefaßt ohne die geringste Rücksichtnahm e 
auf ihr grammatisches Genus. Bei einer Anzahl solcher Stellen 
(aber durchaus nicht immer) geben die Brähmanaexegeten A n 
deutungen, die den vom grammatischen Genus abweichenden 
Sexus verständlich machen.

Ich stelle das Material in vier Gruppen zusammen: A . Nom ina 
generis neutrius mit männlichem Sexus (S. 29-33), B· Nom ina 
generis neutrius mit weiblichem Sexus (S. 34-35), C. Nom ina 
generis masculini mit weiblichem Sexus (S. 35-39), und D. N o
mina generis feminini mit männlichem Sexus (S. 39-43)·

A . N o m in a  g e n e r is  n e u tr iu s  m it m ä n n lic h e m  S e x u s .1

(a) Das Neutrum yoktra ‘Jochband’ mit männlichem Sexus.

Bei der Weihe (dlksä) wird dem Opferherrn ein Gürtel (me- 
khalä, femin.) umgelegt, seiner Gattin ein Jochband (yoktra, 
neutrum) um eine Paarung zustande zu bringen (m ithunatväya): 
M S. 3. 6. 7 (69, 7) yoktrena patni samnahyate (v. Schroeders 
Emendation; die Hss. patnim sa nahyate) mekhalayä diksito 
’ tho mithunatväya; TS. 6. 1.3 . 5 m ekhalayäyajam änam  dlksayati

1 Zu C alands a u f diesen W iderspruch gegrün dete V erm u tu n g v g l.  u nten  
§ 4 , S. 43 f.



yoktrena patnlm m ithunatväya; aus einem unidentifizierten Bräh- 
mana zitiert S'abara zu PüM i 6. 1. 18 (Bibi. Ind. I, p. 614, 18) 
yoktrena patnlm samnahyati m ekhalayä yajamänarh mithunat
väya.

Dazu bemerkt K. 23. 4 (78, 15) =  Kap. 36. 1 (187, 13) mekhalä 
punso bhavati yoktram striyäs, stri vai mekhalä, pumän yoktram, 
mithunam eva yajnamukhe viparyühete (Kap. viparyühati)1 
prajananäya, ‘ Der Gürtel (mekhalä, femin.) gehört für den M ann, 
das Jochband (yoktra, neutrum) für die Frau; die Frau ist ja 
(identisch mit dem) Gürtel (mekhalä, femin.), der Mann (mit 
dem) Jochband (yoktra, neutrum); (so) befestigen die beiden 
wechselseitig [Kap. ‘(so) befestigt (der Priester für die beiden 
wechselseitig’]1 eine (zeugungsfähige) Paarung beim A nfang des 
Opfers zum Zwecke der Fortpflanzung.’2

(b) Das Neutrum manas ‘ Denkorgan’ mit männlichem Sexus.

(1) A B . 5. 23. 4-5 manasä prastauti, manasodgäyati, manasä 
pratiharati, väcä s'ansati | väk ca m anas' ca devänärh mithunam, 
devänäm eva tan mithunena mithunam avarundhate, devänärh 
mithunena mithunam prajäyante prajätyai, prajäyate prajayä 
pas'ubhir ya cvarh veda, ‘M it dem Denkorgane (d. h. nicht laut) 
führt er den Prastäva(-teil des Sämans) aus, mit dem Denkorgane 
den Udgitha(-teil), mit dem Denkorgane den Pratihära(-teil), mit 
der Stimme (d .h . laut) intoniert der das S'astra; Stimme und 
Denkorgan sind die Paarung der Götter; so erreichen sie (die 
Opferteilnehmer) Paarung durch die Paarung der Götter; durch 
die Paarung der Götter werden sie (d. h. die Opferteilnehmer je
weils) als ein (zeugungsfähiges) Paar geboren, zur Fortpflanzung; 
wer so weiß, der pflanzt sich an Nachkommenschaft und Vieh fort.’

Ganz ähnlich Vädhüla Sütra (Acta Orientalia V I, p. 132, 
15-16) tad eva väk caiva rnanas' ca mithunam, ‘Gerade so sind 
Stimme und Denkorgan ein (fortpflanzungsfähiges) Paar’ .

1 Z u r B edeutung der W . üh -}- vi-p ari und zu r var. lect. von  K . und K ap . 
vg l. Sitzber. Bayer. A k . d. W iss., Ja h rga n g  1934, H eft 6, p. 58-uo.

2 C aland zu Ä p S 'S . 10. 9. 13 m erkt an: “ D en  O p ferveran sta lter u m gürtet er 
m it dem G ürtel, die G attin  m it dem Jochband, um  die P a a ru n g  herzustellen, 
weil die m ekhalä ein Fem ininum  ist, das Jochband ein M ascu lin u m  (! so das 
K ä th .).”  Siehe aber oben § 2, a, Fußnote, S. 17, E xk u rs zu § 2, h, S . 2 1-2 7 , 
und § 4, r., S. 43.
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Vergleiche damit in einer Erzählung vom Wettstreite der Göt
ter und Dämonen, JB. 2. 291-292 (Caland § 155, p. 198, 2 von 
unten) devä etad väco mithunam apas'yann: | eko1 ’smäkam iti 
devä abruvatai,2 ’kasmäkam ity asurä; mana1 eva devä abruvata2 
väcam  asuräs, te devä manasaiva väcam asuränäm avrnjata, ‘ Die 
Götter erschauten diese Paarung der Stimme; die Götter gaben 
ihre W ahl kund2 (mit den Worten): “ Einer (mascul.)1 ist unser” , 
die Asuras (mit den W orten): “ Eine ist unser” ; die Götter taten 
damit kund, daß sic das D enkorgan1 wählten,2 die Asuras, (daß 
sie) die Stimme (wählten);2 mit dem Denkorgane entrissen die 
Götter den Asuras die Stimme.’

(2) Zusammen mit den Neutris vratam und satyam steht 
manah mit männlichem Sexus auch S 'B . 12. 8. 2. 6 (s. oben den 
Exkurs zu § 2, h, S. 23) tasmäd etasya yajnasya vratam eva 
diksä, vrsä vai vratam yosä dlksä, vfsä satyam yosä s'raddhä, 
vrsä mano yosä väg, vrsä patnyai yajamänas, tasmäd yatraiva 
patis tatra jäyä, ’tho yajnamukha eva tan mithunäni karoti 
prajätyai.3

Etwas anders stilisiert ist S 'B . 10. 6. 5· 4 (B Ä U p. 1. 2. 4) so 
’käm ayata: dvitiyo ma ätmä jäyeteti, sa manasä (Instrumental) 
väcam  mithunam samabhavad4 as'anäyä (S'B . und B Ä U p. 
M ädhy. as'anäyäm ;5 B Ä U p. Känva hat die Poona ed. zu 
as'anäyä die var. lect. as'anäyä hi)5 mrtyuh, ‘Er wünschte: “ Möge

1 H ier geh t das M askulin u m  ekah dem  folgen den  N eutrum  m anah parallel, 
w o rau f C alan d , p. 200, 22, A n m erk u n g 4 (“ ob gleich  m anas ein N eutr. ist” ) 
hinw eist.

2 Zu dieser B ed eu tu n g des M edium s der W . brü  v g l. D elbrü ck, A i.  S yn tax , 
p. 246, 7 - 1 4 ;  den dort angeführten  Ste llen  sind noch K . 31. 8 (10, 14) und 
K ap . 47. 8 (292, 8) als P ara lle len  zu M S . 4. 1. 10 (13, 15) beizufügen.

3 V g l. S 'B . 14. 4. 2. 31 (B Ä U p . 1. 4, 31 M äd hy. =  17 K änva) m ana evä- 
syätm ä v ä g  jä y ä  pränah prajä, wo zu r Sequenz ätm ä -  jä y ä  -  p rajä  “V ater -  
M utter -  K in d ’ A B . 3. 23. 7; 3. 24. 1; 3; 5 ätm ä -  p rajä  -  patnl zu vergleichen 

ist, v g l. oben § 2, d, Fußnote 1, S. 19.
4 Ebenso S 'B . 6. 1. 2. 6; 7 -9  sa m an asä (7-9  m anasaiva) väcam  m ithunaiii 

sam abh avat; v g l. S itzber. B ayer. A k . d. W iss., J a h rgan g 1942, H eft 8, S. 19.
5 E g g e lin g : ‘ B y  his m ind he entered into union w ith  Speech, to w it, D eath 

w ith  hunger’ ; B o eh tlin g k : ‘E s (das Verhüllte) verm ischte sich m ittels des 
D enkorgan s m it der Stim m e, der T o d  m it dem  H u n g er,' D a  aber S 'B . 10. 6. 
5. 1 (B Ä U p . 1. 2. 1) m rtyun aivedam  ävrtam  äsid  as'an äyayä, ’ s 'an äyä hi 
m rtyuh T o d  u nd H u n g er identifiziert werden, kann die Lesart as'an äyäm  des



mir ein zweites Selbst geboren werden” ; m itte ls  des D e n k 
o r g a n s  paarte er, der Tod, der Hunger, sich mit der Stimme 
[Deußen: ‘ Da pflog er als Manas mit der Rede Begattung’].’

(c) Das Neutrum ahah ‘T a g ’ mit männlichem Sexus.

JB. 2. 432 punso vä etad rüparh yad ahas striyai rätris, tad 
idam  punso ’tiriktam 2 mustim1 rätryä üne1 dadhäti mithunatväya 
prajananäya, pra mithunena jäyate ya evarh veda, ‘Der T ag hat 
das Charakteristikum des Mannes, die Nacht (das) der Frau; so 
legt er den das Plus des Mannes bildenden Penis in das Minus 
(d. h. die Vulva) der Nacht, zu einer fortpflanzungsfähigen P aa
rung; wer so weiß, der pflanzt sich durch Paarung fort.’

(d) Die Neutra y'ajus ‘Opferformel’ und säman ‘Singweise’ mit 
männlichem Sexus.

V ädhüla Sütra (Acta Orientalia V I, p. 139, 28) idarh vä an- 
vähuh: prajäpatir yajnam asrjata, so ’smät srstah parän ait, sa 
(sc. yajnah)2 pra yajur avllnät3 pra sämeti; sa (sc. yajnah) pra 
yajur avllnät, tasmin mithunam aichata, tan nävindad, yathä 
pumän punsi; [sa pra sämävlinät, tasmin mithunam]4 aichata, 
tan nävindad yathä pumän punsi, ‘ D a sagen sie noch: “ Prajä- 
pati erschuf das Opfer (mascul.); dieses, nachdem es erschaffen 
war, ging von ihm fort. Es (d. h. das Opfer, mascul.) erdrückte

S 'B . u nd der B Ä U p . M äd hy. n icht richtig sein ; der redundierende A n u svära  
m uß g e tilg t werden; so rich tig  H um e: ‘ H e -  death, hunger -  b y  m ind cop u 
la te d  w ith  speech.’ D ie var. lect. der Poona ed. in B Ä U p . K ä n v a  a s 'a n ä y ä  hi 
m rtyuh ist aus par. i irrtüm licherw eise nach par. 4 übernomm en.

1 Zu  atirikta  ‘penis’ und üna ‘v u lv a ’ vgl. S itzber. Bayer. A k . d. W iss., J a h r
g a n g  1942, H eft 8, § 7, f, S . 2 1-2 2 ; zu m usti ebenda § 7, e, S . 20-21.

2 C ala n d , p. 141, Fußn ote 4: “ D aß  im A n fa n g  yajna als W esen zu denken 
ist, das Y a ju s  und S äm an  erdrückt, geht aus K äth . X X I I I .  2 (75, 13) hervor."  
V g l.  auch das m it K . 23. 2 (75, 13) w örtlich übereinstim m ende yajn as srstah 
p ra  y a ju r avlinät K ap . 35. 8 (184, 22-23); w eiter T S . 6. 1. 2. 4 prajäpatir 
y a jn a m  asrjata, so ’ sm ät srstah parän ait, sa pra yajur avllnät p ra  säm a [von 
C a la n d  zu Ä p S 'S , 10. 8. 6 versehentlich m it “ es (d. h. das O pfer) wurde 
du rch  d ie  O pferform el erdrückt und wurde durch die M elodie erd rü ck t”  ü b er
setzt]; M S . 3. 6. 4 (64, 16) yajn o vai srstah pra säm ävlinät pra yaju h.

3 Z u r B edeu tu ng der W . v li s. G eldner, R V -Ü b ersetzu n g  I, p. 275 zu R V . 
2. 23. 16.

4 D ie  eingeklam m erten  W orte fehlen in der H s. und sin d  von C alan d er

gän zt.
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(durch seine Last) das Yajus, (es erdrückte) das Säm an.”  Es 
(d. h. das Opfer, mascul.) erdrückte das Yajus; es wollte Paarung 
mit ihm (dem Yajus); die konnte es nicht erreichen, wie ein 
M ann mit einem Manne (keine fortpflanzungsfähige Paarung 
erreichen kann) j1 es (das Opfer) erdrückte das S äm an; es wollte 
Paarung mit ihm (dem Säman); die konnte es nicht erreichen, 
wie ein M ann mit einem Manne (keine fortpflanzungsfähige 
Paarung erreichen kann).1

Caland, p. 140, Fußnote 10 bemerkt: “ Zwar ist yajus ein N eu
trum, aber die ältere Sprache scheint nur M asculina und Fe
minina zu unterscheiden, oder sie betrachtet die Neutra als 
M asculina.”  Dazu vgl. unten § 4, S. 43.

(e) Das Neutrum brhat (sc. säma) mit männlichem Sexus.2

1. A B . 5. 22. 12-13 devänäm vä etan mithunam yad brhad- 
rathantare, devänärh vä etan mithunena mithunam avarundhate, 
devänäm  mithunena mithunam prajäyante prajätyai | prajäyate 
prajayä pas'ubhir ya evara veda, ‘Das Rathantarasäman und das 
Brhatsäman sind diese Paarung der Götter;3 so erreichen sie 
(d. h. die Opferteilnehmer) Paarung durch die Paarung der G öt
ter; durch die Paarung der Götter werden sie (d. h. die Opferteil
nehmer jeweils) als ein (fortpflanzungsfähiges) Paar geboren, 
zum Zwecke der Fortpflanzung; wer so weiß, der pflanzt sich 
an Nachkommen und Vieh fort.’

V g l. dazu JB. 2. 279 etad vai daivyam mithunam prajananam  
yad ubhe brhadrathantare, tad yad daivyam mithunam praja- 
nanarh tan mä prajanayäd iti.

(2) JB. 3. 189 punso vä etad rüparh yat brhat striyai gäyatrl, 
tad yad atra brhat prstham bhavati tenaivaitad ahar mithunam 
kriyate, ‘Das Brhatsäman hat das Charakteristikum des Mannes,

1 K ontrastiere dam it d ie  fortpflan zun gsfähige P aarun g des O p fers (yajnah, 
rnascul.) m it dem  O pferhonorare (daksinä, fem in.) T S . 6. 1. 3. 6 (C a la n d  zu 
Ä p S 'S . 10. 9. 17); K . 23. 4 (78, 17) =  K ap . 36. 1 (187, 16); M S . 3. 6. 8 (70, 3).

2 K ontrastiere dam it das N eutrum  rathantarasäm a m it w eib lich em  S ex u s 
unten § 3, B , a, S. 34.

3 A u f  eine H eirat zw ischen  R ath an tarasäm an  und B rhatsäm an  w ird  w a h r
scheinlich JB . 1. 145 (C a la n d  § 38, p. 46, 19 und O ver en uit foet J B ., V er- 
slagen  en M ededeel. d. k. A k . van W et. A m sterdam , A fd . L etterkun de V , 1, 1, 

p. 39-40) angespielt.
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die Gäyatrl (das) der Frau; dadurch daß hier das Brhatsäman 
als Prstha(stotra) (verwendet) wird, dadurch wird dieser (Opfer-)- 
tag zu einer (fortpflanzungsfähigen) Paarung gemacht.*

B. N o m in a  g e n e r is  n e u tr iu s  m it w e ib lic h e m  S e x u s .

(a) Das Neutrum rathantaram (sc. säma) mit weiblichem Sexus.

1. In der oben A , e, 1, S. 33 zitierten Stelle A B . 5. 22. 12-13 
wird das Neutrum rathantaram (sc. säma) mit weiblichem Sexus 
dem Neutrum brhat (sc. säma) mit männlichem Sexus gegen
übergestellt.

2. JB. 3. 219 punso vä etad rüpam yat tristup,1 striyai rathan
taram (sc. säma), ‘ Die Tristubh1 hat das Charakteristikum des 
Mannes, das Rathantarasäman (das) der Frau.’

(b) Das Neutrum ghrtam ‘Schmelzbutter’ mit weiblichem  
Sexus.

A B . 1 .1 .  8-11 ghrte carurh nirvapeta2 yo ’ pratisthito m anyeta | 
. . .  | . . .  | tad yad ghrtam tat striyai payo, ye tanduläs te punsas, 
tan mithunam, mithunenaivainam (sc. yajamänam) tat prajayä 
pas'ubhih prajanayati, prajätyai, prajäyate prajayä pas'ubhir ya 
evarh veda, ‘W er meint, daß er ohne festen Stand sei, der bringe 
ein Mus in Schmelzbutter dar, zur Fortpflanzung;3 die Schm elz
butter ist (identisch mit) der M ilch der Frau, die Körner sind (ein 
Charakteristikum) des Mannes; das gibt eine Paarung; durch 
die Paarung läßt er diesen (Opferherrn) sich an Nachkomm en
schaft und Vieh fortpflanzen; wer so weiß, der pflanzt sich an 
Nachkommenschaft und Vieh fort.’

3 4  Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus

1 Zum  Fem ininum  tristubh m it m ännlichem  Sexus s. unten D , a  S . 39.
2 D as M edium  ist bem erkensw ert (D elb rück, A i. Syn tax, p. 252, 7 von 

unten). E s ist in der vedischen Prosa sonst n ur noch an vier Ste llen  b e legt:
P B . 25. 10. 8 paurnam äsarh n irvap an te; 22 agn aye käm äyestim  n irvap an te;
S 'B K ä n v a  1. 2. 1. 4 yasm ai käm äyottarän i havinsi n irvap eta  (gegen ü ber
M ad hy. 2. 2. 1. 5 yam  abhi käm am  uttaräni havinsi n irvap ati); S 'B K ä n v a
1. 2. 1. 11 ya  etäni havinsi n irvapate (gegen über M äd hy. 2. 2. 1. 18 . . . n ir
vapati). Bei C alan d, S 'B K ä n v a  I, Introduction III  § 35, p. 74 sin d  die beiden
Känvastellen  nachzutragen.

8 D er D ativus finalis prajätyai gehört logisch  zu glirte  carum  n irvap eta , v g l. 
S itzber. Bayer. A k . d. W iss., Ja h rg a n g  1941, B an d II, H eft 9, § 7, S . 6-9.



Ebenso K . 10. 1 (125, xo) mithunam vä etad yad ghrtam  ca 
tandüläs' ca, dhenvä ghrtam payo ’naduhas tandülä, mithune- 
naivätmänam abhitah paryühate,1 'D ie Schmelzbutter und die 
Körner ergeben eine P aarun g; die Schmelzbutter ist ja (identisch 
mit) der M ilch der Kuh, die Körner sind (charakteristisch für) 
den Bullen; durch die Paarung schützt er sich von allen Seiten’ ; 
K. 22. 13 (68, 16) carur ghrte syät prajäkämasya vä pas'ukämasya 
vä, mithunam vä etad yad ghrtam ca tandülas' ca, dhenvä 
ghrtam  payo ’naduhas tandulä, mithunam eva yajnamukhe 
dadhäti prajananäya; M S. 1. 6. 8 (99, 10) ädityaiii ghrte carum 
nirvapet pas'ukämo, dhenvä vai ghrtam payo ’naduhas tanduläs, 
tan mithunam, pas'ünäm pustyai prajätyai.

In diesen Stellen ist ganz klar angedeutet, daß das Neutrum 
ghrtam  weiblichen Sexus hat, weil die Schmelzbutter mit der 
Frauen- oder Kuhmilch identifiziert wird.

Zu  vergleichen ist T B . l .  1 .6 . 5-6 (Caland zu Ä p S 'S , 5. 22. 1) 
dhenvai vä etad reto | yad äjyam anaduhas tandulä, mithunam 
evävarunddhe, ghrte bhavati yajnasyälüksäntatväya.

C . N o m in a  g e n e r is  m a s c u lin i  m it w e ib l ic h e m  S e x u s .

(a) D as Maskulinum äyustoma mit weiblichem Sexus.

P B . 4. 8. 1-3 gaus' cäyus' ca stomau bhavatah | . . . | ünäti- 
riktau bhavata, ünätiriktam vä anu prajäh prajäyante, prajätyai, 
‘D er Gostoma und der Äyustoma werden (angewendet), zur 
Fortpflanzung;2 . . .; diese haben (je) ein Plus3 und ein M inus;3 
infolge des Plus4 und des M inus4 werden ja die Nachkommen ge
boren.’
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1 Z u r W . üh +  pari v g l. S itzber. B ayer. A k . d. W iss ., Ja h rg a n g  1934, 
H eft 6, S . 59-60 m it Fußn ote 1. Zum  M edium  m it ätm änam  v g l. D elbrü ck, 
A i .  S yn ta x  § 155, p. 262.

2 D er D ativu s finalis prajätyai gehört lo gisch  zu ü n ätiriktau  bh avatah , v g l. 
S itzber. B ayer. A k  d. W iss., Ja h rg a n g  1941, II, H eft 9, § 7, S . 6 -9 .

3 E in  P lu s: insofern der G ostom a nicht 240, sondern 241 Stotriyaverse hat; 
ein M in us: insofern der Ä yusto m a n icht 260, sondern n u r 259 Stotriyaverse 
hat (vgl. C alan ds A n m erk u n g zu P B . 4. 8. 3 und 4). V g l .  K . 33. 2 (27, 17); 

T S . 7. 4. 11 . 2 ek ayä  (sc. rcä) gau r a tirikta  ek ayäyur ünah.
4 Z u  atirikta  ‘penis’ und ü n a ‘v u lv a ’ v g l. S itzber. B ayer. A k . d. W iss., 

J a h rg a n g  1942, H eft 8, § 7, f, S. 21-22.
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D urch das Wortspiel mit üna, das sowohl 'um einen Vers de
fektiv’ als auch 'vulva’ bedeuten kann, deutet der T ext an, warum 
hier das M askulinum  äyustomah weiblichen Sexus hat.

So erklären sich auch die folgenden Stellen: PB. 16. 3. 7 
athonäriktau stomau mithunau prajätyai, 'Weiter sind diese 
beiden Stomas (d. h. der Gostoma und der Äyustoma), da sie ein 
Plus und ein Minus haben, ein (fortpflanzungsfähiges) Paar,1

1 Zu m ithunau nicht ‘z w e i  P aare’ , sondern ‘ e in  Paar, das aus zw ei ein 
ze u g u n g sfä h ig es  P aar bildenden (d. h. einem  m ännlichen und einem  w eib
lichen) W esen besteht’ . So w ird das m ithunäbh yäm  in T S . 6. 1. 10. 2 mithu- 
näbhyärii krin äti m ithunasyävaruddhai ausdrücklich  Ä p S 'S . 10. 25. 15 d e
fin iert (Zt. f. Indol, und Iran. V I I I ,  S. 294, S p . 1, Z. 12-20); ebenso e rk lä rt 
S 'a r ik a ra  das m ithunau in C h U p . 1 . 1 . 6  y a d ä  vai m ithunau sam ägacch ata  
äp ay a to  v a i tä v  anyo ’ n yasya käm am , ‘W enn sich zw ei ein fortpflan zun gsfähiges 
P a a r bildende (d. h. ein m ännliches und ein w eibliches) W esen geschlechtlich 
v erein igen , so erfüllen die beiden einer des anderen W unsch’ durch nuthunä- 
v ay a va u  strlpum änsau. V g l.  O lden bergs und W hitneys A nm erkungen zu  R V .
io . 17. 2 =  A V . 18. 2. 33; K eiths A n m erk u n g zu T S . 7. 5. 9. 4, w o sich 
m ithunau a u f den M äg h a d a  und die Puris'cali (JB . 2. 405, C aland § 165,. 
p. 2 15 , 1 2 -13 ; Ä p S 'S . 11. 17. 19; 11. 19. 6) bezieht. So auch beim  O p fer
honorar, das aus einem  m ännlichen und einem  w eiblichen T iere bestehen soll: 
T S . 3. 5 . 1 . 4  =  T B . 1. 6. 1. 11 =  1. 7. 2. 1 m ithunau gävau  daksin ä; T B .
1. 1. 6. 11 m ithunau gävau  d ad äti; K . 8. 8 (91, 11) =  K ap . 7. 2 (73, 13-14 ) 
m ithu n au  gävau  deyau; K B . 5. 4 (19, 23) yan  m ithunau gävau  d ad äti; S 'B , 
9. 5. 1. 57 tüparau m ithunau d adyät (zur B edeu tu ng von tü p ara  v g l. C alan d  
zu P B . 4. 1. 2, A n m . 2). V g l.  w eiter K . 13. 4 (184, 6) sa etä  asrjata rsabharh 
c a  v a s 'ä m  ca  yam arh ca  yam yarh ca, tasm äd yau yam au m ithunau jäyete  
rsabho evän yo bhavati v a s 'ä n y ä ; M S . 2. 5. 3 (51, 5) sa p rajäpatir etau m ithu- 
nau p a s'ü  ap as'yad  rsabham  ca  vas 'äm  ca; (51, 9) sa etau m ithunau pas'ü  
ä la b h e ta  rsabhaih ca  v as 'äm  ca; M S . 3. 4. 2 (46, 12) =  K . 21. 11 (52, 1) 
y u g m a d a yu jau  vä  etau (K . om . v ä  etau) stom au m ithunau prajan anäya (K . 
p ra jätyai), ‘ D iese beiden Stom as (, von denen er eine) eine gerade (A n zah l 
v on V ersen ) hat, der andere eine ungerade, b ilden  ein (fortpflanzungsfähiges) 

P a ar, zu m  Zw ecke der F ortpflan zung. [Für das V erh ältnis von  ‘gerade5 und 
‘u n g erad e ’ zu ‘m ännlich’ und ‘w eiblich ’ s. unten § 3, D , b, S. 42]; A it- 
Ä r . 1. 3. 1 (89, 8 K eith) dvau  vai santau m ithunau prajäyete prajätyai, ‘ Diese, 
d a  sie zw ei sind (und) ein (fortpflanzungsfähiges) Paar bilden, pflanzen sich 
fort, (und dienen so) dem  Z w ecke der F ortpflan zu ng’ ; JB . 2. 89 (C aland § 131, 
p. 149, 8) athaitäv  u dbh idvalabid hau, prajananakäm o haitäbh yäm  yajeta, 
tr ivrtp an cad as 'au  stom au b h avatah  saptisaptad as'ä, ü nätiriktau  m ithunau 
p ra jan an l, ‘Jetzt diese beiden : der U d b h id  (-ekäha) und der V a lab h id  (-ekäh a); 
m it diesen  beiden soll opfern, w er F ortpflan zung begeh rt; deren beider S to 
m as bestehen (beim V alab h id ) aus neun und aus fünfzehn (Versen), (beim
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zum Zw ecke der Fortpflanzung’ ; PB. 23. 5. 2; 23. 22. 4 yad gaus' 
cäyus' ca dve ahani bhavato mithunau stomäv upayanti prajä- 
tyai, ‘ Insofern es diese zwei (Opfer)tage gibt, (nämlich den 
Go(tag) und den Äyus(tag), wenden sie zwei Stomas an, die ein 
(fortpflanzungsfähiges) Paar bilden,1 zur Fortpflanzung5; PB.
24. 14. 5; 25. 1. 12 athaite go-äyusi, mithunau stomäv upayanti 
prajätyai ‘Weiter gibt es diese (beiden) Go- und Ä yu s(tage); da
bei wenden sie zwei Stomas an, die ein (zeugungsfähiges) Paar 
bilden, zum  Zwecke der Fortpflanzung.5

(b) Das Maskulinum trivrt (sc. stomah) mit weiblichem Sexus.

JB. 2. 81 (Caland § 129, p. 144, 4 von unten) tasya trivfd bahis- 
pavamänarn bhavati, nyünarh vai trivrn nyünarh prajananam : 
tad yat prajananam tan mä prajanayäd iti, ‘Das Bahispava- 
mäna(stotra) dieses (Opfer)tages ist ein Trivrt(stom a); der 
Trivft(stom a) hat ein M inus;2 was ein Minus hat, ist zur Fort
pflanzung geeignet; (er wünscht): “ W as zur Fortpflanzung ge
eignet ist, das soll mich fortpflanzen” .1 Das brähmana deutet 
durch das Wortspiel mit nyüna3 ( = ‘um eine Silbe defektiv1 :: ‘vul- 
va}) an, warum  dem Maskulinum trivrt hier weiblicher Sexus zu
geschrieben wird. Zu vergleichen ist PB. 19. 3. 9 dve samstutä-

U dbhid ) aus sieben und aus siebzehn (V ersen); (da) sie ein  M in u s u n d  ein 
P lu s haben [d. h. n ach C alan d s E rk läru n g: w eil der U d b h id  sieben  V e rse  hat, 
also einen V e rs  w en iger a ls d ie Strophe der ach tsilb igen  G äyatrI S ilb en , u nd 
der V a lab h id  neun V erse, also einen V ers m ehr als die S trop h e der a ch t
silb igen  G ä y a tri Silben] bilden sie ein (fortpflanzungsfähiges) P a a r  (un d sind) 
zu r F ortp flan zu n g ta u g lich 5; S 'B . 2. 5. 2. 16 (K ä n v a  1. 5. l .  14) b ezieh t sich  
m ithunau b h avatah  a u f das vorangehende yan  mesi ca  m esas' c a  b h avatah . 
V g l. auch den M an tra  beim  S om akaufe S 'B . 3. 3. 3. 4 . . . dhenus te, m ithunau 
te gävau, tisras te 5n yäh  m it dem  bräh m ana 3. 3. 3. 18 atha yan  m ithu nau  b h a 
vatah  sam ithunam  evaitat (seil, som am ) krin äti.

A u ch  S 'B . 10. 1. 1. 10 na ha v ä  asyäp u tratäyai k ä  can a s 'a n k ä  b h a v a ti ya  
evam  etau m ithu näv ätm änam  cägn im  ca  v ed a  ‘W er das Selb st und A g n i a ls 

ein  fortp flan zun gsfähiges P a ar kennt, der brau ch t in keiner W eise S oh n lo sig - 
keit zu fürchten 5, gehört hier, obwohl ätm an und agn i das g le ich e  g ra m m a ti
sche G enus m asculinum  haben.

1 Siehe F u ß n ote  1 S . 36.
2 C aland, p. 145, 25, A n m . 2: “ w eil der T riv rt eine Silbe zu w e n ig  zu r 

V iräj hat” .

3 Zu nyüna ‘v u lv a 5 s. S itzber. B ayer. A k . d. W iss., J ah rgan g 1942, H e ft 8.
§ 7, f, S. 21-22.
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näm viräjam  atiricyate, dve striyä üne, prajananäya, prajananam 
eva tat kriyate prajätyai, ‘Von diesen (Versen), wenn sie zu
sam m engezählt werden, überschreiten zwei die Viräj (d. h. die 
Zahl 10 oder ein Vielfaches davon; in diesem Falle beläuft sich 
die A nzahl der Verse auf 202 an Stelle von 200); das W eib hat 
zwei M inus (s. dazu Calands Anm erkung zur Stelle), zur Fort
pflanzung; so wird eine Fortpflanzung zustande gebracht, zum 
Zw ecke der Fortpflanzung.’

Oben § 2, g (JB. 3. 89), S. 20 wurde dem trivrtstomah in 
Übereinstim m ung mit seinem grammatischen Genus männlicher 
Sexus beigelegt.

(c) D as Maskulinum pragätha1 mit weiblichem Sexus.

P B . 4. 3. 8 vrsä2 vä esa retodhä yad abhlvartah, pragäthesu 
reto dadhad eti, yad itah samänarh säma bhavaty anyonyah pra- 
gätho reta eva tad dadhati, yat purastät samänah pragätho bha
vaty anyonyat säma reta eva tad dhitam prajanayanti, ‘ Der 
A bhivarta ist der Mann, der Besamende; er führt fortwährend 
den Samen in die Pragäthas ein; dadurch daß von hier an (d. h: 
während der ersten Jahreshälfte) das Säman dasselbe ist, der 
Pragätha (aber) verschieden, führen sie den Samen ein; dadurch 
daß nachher (d. h. während der zweiten Jahreshälfte) der Pra
gätha derselbe ist, das Säman (aber) verschieden, bringen sie 
den eingeführten Samen zur Geburt.’

V g l. JB. 2. 378 (Batakrishna Ghosh, Collection of Fragments 
o f Lost Brähmanas, Calcutta, 1935, p. 72-75, fgm. X X X III)  
prajäpatir vä abhivartah prajäs' chandäiisi, sa esa prajäpatih 
prajäsu garbham  dadhad ety, anyäsv -  anyäsu (sc. rksu) stuvanti 
samänena sämnä, reta eva tat sincanti, tasmäd bahvisu reto 
dad h äti; samänlh purastäd reo bhavanty anyad-anyat säma, reta 
eva tat siktarh prajanayanti, tasmät samänä bahün süte, ‘ Der 
A bhivarta ist (identisch mit) Prajäpati, die M etra (mit den) Ge-

1 C a la n d  zu P B . 4. 4. 1: “ A  p ragäth a  is a com bination o f  tw o verses: either 
a  bjrhati (o f 8 +  8 + 1 2 +  8 syllables) and a satobrhati (of 12 +  8 + 1 2  +  8 syllables), 

or a  k a k u b h  (o f 8 +  1 2 + 8  syllables) and a satobrhati. B y  repetition, out o f 
th ese tw o  verses are m ade th ree.”

2 Z u r G leichsetzun g von abhivartah m it vrsä  v g l. die G leichsetzun g m it 
rsabhah, P B . 18. 6. 14 abhivarto brahm asäm a bh avati, brah m ano vä  esa 
rsabha, rsabhatäm  evainam  (sc. yajam änam ) gam ayati.

38 Hanns Oertel, Widersprüche zwischen Genus und Sexus



schöpfen; dieser Prajäpati befruchtet fortwährend die Geschöpfe; 
auf verschiedenen Versen singen sie das Stotra, (aber) mit der
selben Säman(melodie); so entlassen sie den Sam en; daher be
samt ein (Mann) viele (Frauen); danach sind die Verse dieselben, 
(aber) die Säman(melodie) ist verschieden; so bringen sie den 
eingeführten Samen zur Geburt; deshalb gebiert dieselbe (Frau) 
viele Kinder.’

Zum  weiblichen Sexus von pragäthah (mascul.) ist zu be
achten, daß er aus Versen (rk, femin.) besteht.

(d) Das Maskulinum nestr ‘der Nestrpriester’ mit weiblichem  
Sexus.

S 'B . 4. 4. 2. 18 yady ukthyah syät: “ somarh prabhävaye” ’ ti 
brüyät, sa bibhrad evaitat pätram agnln nestur upastham  äsl- 
daty, agnir vä esa nidänena yad ägnldhro yosä nestä, vrsä vä 
agnid yosä nestä, mithunam evaitat prajananam kriyate, ‘W enn 
es eine Ukthyalibation sein sollte, soll er sagen: “ Lasse den Som a 
kräftiger werden” ; indem er dasselbe Gefäß (wie bei der Pätni- 
vatalibation) hält, setzt sich der Agnidhpriester dem Nestr
priester auf den Schoß, der Agnidhpriester ist ja seinem W esen 
nach (identisch mit dem Gotte) A gni, der Nestrpriester (symboli
siert) die Frau; der Agnldhpriester (symbolisiert) den M ann, der 
Nestrpriester die Frau; so wird eine zeugungsfähige Paarung 
zustande gebracht.’ V g l. oben Exkurs zu § 2, h, S. 22.

D. N o m in a  g e n e r is  fe m in in i  m it m ä n n lic h e m  S e x u s .

(a) Das Femininum tristubh mit männlichem Sexus.

JB. 3. 219 punso vä etad rüparh yat tristup striyai rathantaram , 
‘Die Tristubh hat das Charakteristikum des M annes, das 
Rathantara(säman) (das) der Frau’ (vgl. oben § 3, B, a, 2, S. 34).

Der männliche Sexus von tristubh erklärt sich wohl daraus, 
daß die Tristubh Indras Metrum ist (R V . 10. 130. 5 indrasya 
tristub iha bhägo ahnah) und daher =  ‘ K raft’ , T S . 3. 2. 9. 3; 
T B . 1. 7. 9. 2 indriyam vai tristuk; T S . 2. 4. 11. 2 indriyarh vai 
vlryam tristuk; S 'B . 5 .3 . 1 .2  viryam tristup; daher ist es charak
teristisch für die Tristubh, daß sie das W ort vrsan enthält: JB. 3- 
69; 101; 208 vrsanvad vai tristubho rüpam.
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(b) Das Femininum anustubh mit männlichen Sexus.

In der folgenden Stelle werden zwei Arten von anustubh 
unterschieden, von denen die eine dem Manne gleichgesetzt 
wird, die andere der Frau.

V ädhüla Sütra (Acta Orientalia V I, p. 215, 28-216, 17 [§ 97a] 
und p. 217, 12 [§ 97b]): 1. pürnähutir ha vä anustub dlksaniya- 
sya, saisä dvätrins'iny anustup saisä stry, agnlsomlyasya pas'oh 
prayäjänüyäjä upajaya esä trayastrins'iny anustup sa esa pu- 
mäns, tad etan mithunam. 2. yayä (sc. rcä) vasatlvarir grhnäti 
saisä dvätrins'iny anustup saisä stri, savanlyasya pas'oh prayäjä
nüyäjä jupajaya] esä trayastrins'iny anustup sa pumäns, tad etan 
mithunam. 3. astau krtvah pavayaty (Calands Emend. für 
krtvävapayaty) ekädas'a krtvo dvitlyam dvädas'a krtvas trtlyarh, 
yaivägrayanarh prati väg agra ägacchat saitäsäm dvätrins'iny 
anustup saisä stry, anübandhyasya pas'oh prayäjänüyäjä upa
jaya esä trayastrins'iny anustup sa esa pumäns, tad etan m ithu
nam. 4. tä vä etäh sad anustubho yajne bhavanti, tä idarh sarvarh 
prajanayantis' (Calands Emend. für °yanti) caranti yad idarh kim 
ca. 5. tad ähuh: katamä uttaräh sad anustubha iti. 6. pra vo 
deväyägnaya (R V . 3. 13. 1) iti prätahsavane ’nustubhaih hotä 
pratipadyate, saisä dvätrins'iny anustup saisä stri, väg agregä 
agra etv (TS. 3. 1. 10. 2, g) ity esä trayastrins'iny anustup sa esa 
pumäns, tad etan mithunam. 7. ä tvä ratharii yathotaya (R V . 8. 
68. 1) iti mädhyandine savane ’nustubham hotä pratipadyate, 
saisä dvätrins'iny anustup saisä stri, väg agregä agra etv (TS. 3.
l .  10. 2, g) ity esä trayastrins'iny anustup, sa esa pumäns, tad 
etan mithunam. 8. tat savitur vrnimaha (R V . 5· 82. 1) iti trtlyasa- 
vane ’nustubham hotä pratipadyate, saisä dvätrins'iny anustup 
saisä stri, väg agregä agra etv (TS. 3. 1. 10. 2, g) ity esä trayas
trins'iny anustup, sa esa pumäns, tad etan mithunam. 9. etä 
uttaräh sad anustubhas, tä vä etä dvädas'a sampadyante, dvä
das'a mäsäh samvatsarah, samvatsara eva pratitisthati 10. tä vä 
etä indram evägre devänärh putram janayäm  cakruh.

Es werden hier zwei Gruppen von Anustubhs unterschieden: 
die erste Gruppe in §§ 1-4, die zweite Gruppe in §§ 6-9. In 
beiden Gruppen werden Anustubhs mit männlichem Sexus sol
chen mit weiblichem Sexus gegenübergestellt, die jeweils eine 
fortpflanzungsfähige Paarung zustande bringen. A m  Schlüsse
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(§ 10) wird gesagt, daß Indra aus der Paarung dieser Anustubhs 
erzeugt wurde, ‘ l .  Der Vollöffelspendevers1 beim W eiheopfer ist 
die (eine) Anustubh, sie ist die aus zweiunddreißig (Silben) be
stehende Anustubh, sie (symbolisiert) die Frau; die (elf) Voropfer, 
die (elf) Nachopfer (und) die (elf) Zuopfer des dem A gn i und 
Som a geweihten Opfertieres die sind die aus dreiunddreißig 
(Silben) bestehende (andere) Anustubh, die ist der M ann; das 
(d. h. diese beiden Anustubhs) ist eine (fortpflanzungsfähige) 
Paarung. 2. Der Vers, mit welchem man das übernächtige W asser 
schöpft (d. i. T S . 1 .3 . 13. 1, a) ist die aus zweiunddreißig (Silben) 
bestehende (eine) Anustubh, die ist die Frau; die (elf) Voropfer, 
die (elf) Nachopfer (und) die (elf) Zuopfer des Opfertieres bei der 
Som akelterung, die sind die aus dreiunddreißig (Silben) be
stehende (andere) Anustubh, die ist der M ann; das ist eine (fort
pflanzungsfähige) Paarung. 3. Das (zuerst) achtmal, zum zweiten 
M ale elfmal (und) zum dritten M ale zwölfmal (wiederholte) “ Er 
läutere sich” und die Stimme, die dann zum Ägrayanaschoppen 
zuerst hinzukam ,2 das ist deren aus zweiunddreißig (Silben) be
stehende (eine) Anustubh, die ist die Frau; die (elf) Voropfer, 
die (elf) Nachopfer (und) die (elf) Zuopfer beim Anübandhya- 
opfertiere das sind die (andere) Anustubh, die ist der M ann; das 
ist eine (fortpflanzungsfähige) Paarung. 4. Das sind die sechs 
Anustubhs (der ersten Gruppe) beim Opfer; die bringen fort
während alles, was hier ist, zur Geburt. 5. Nun sagen (fragen) 
sie: “ Welches sind die nächsten sechs Anustubhs (d. h. die sechs 
Anustubhs der zweiten Gruppe)?” 6. D er Hotrpriester rezitiert

1 C aland, p. 216 , 2 1-2 2 : “  'd er V ers der Vollöffelspende’ T S . 1. 2. 2, c ” ; 
d. i. v is 've  (V ed ic  V arian ts III  § 731, p. 370) devasya  netur m arto vrn ita  sa- 
khyam  vis've  rä y a  isudh yasi dyum naih vrn ita  pusyase sväha. T S . 6. 1. 2. 6 
berechnet die S ilb en zah l w ie fo lg t: saptäksaram  pratham am  padam  astäk- 
saräni trlni, ‘ D as erste Versviertel hat sieben S ilben  (indem  netur als zw eis ilb ig  
gerechnet wird), d ie (anderen) drei (Versviertel) haben acht S ilben ’ . V g l.  oben 
§ 1 Fußnote 3 S . 3.

2 C aland p. 216, 27-30 paraphrasiert d ie Ste lle: "‘W eib  ist das acht-, elf- 
und zw ölfm al w iederh olt ‘ Läutere d ich ’ beim  Schöpfen  des Ä gray a n a sch o p - 
pens, wozu an zw eiu nd dreiß igster S te lle  die Stim m e kom m t, die b e i dieser 
G elegenheit ‘ fre igelassen ’ wird, v g l. C alan d-H en ry, L ’A gn istom a, S . 16 5 .”  
Z u  v a g  agra  ä g a cch a t vergleiche den w eiter unten m ehrm als an g efü h rten  
M an tra  T S . 3. 1. 10. 2, g  v ä g  a gre gä  a gra  etu. D as Im perfectu in  ä gacch a t ist 
a u ffä llig .



bei der Morgenpressung den Anustubhvers R V . 3. 13. 1; das ist 
die aus zweiunddreißig (Silben) bestehende (eine) Anustubh, die 
ist die Frau; der M antra T S . 3. 1. 10. 2, g ist die aus dreiund
dreißig (Silben) bestehende (andere) Anustubh, die ist der M an n ; 
das ist eine (fortpflanzungsfähige) Paarung. 7. Der Hotrpriester 
rezitiert bei der Mittagspressung den Anustubhvers R V . 8. 68. 1; 
das ist die aus zweiunddreißig (Silben) bestehende (eine) A n u 
stubh, die ist die Frau; der M antra T S . 3. 1. 10. 2, g  ist die aus 
dreiunddreißig (Silben) bestehende (andere) Anustubh, die ist 
der M ann; das ist eine (fortpflanzungsfähige) Paarung. 8. Der 
Hotrpriester rezitiert bei der Abendpressung die Anustubh R V . 
5. 82. 1; das ist die aus zweiunddreißig (Silben) bestehende (eine) 
Anustubh, die ist die Frau; der M antra T S. 3. 1. 10. 2, g  ist die 
aus dreiunddreißig (Silben) bestehende (andere) Anustubh, die 
ist der M ann; das ist eine (fortpflanzungsfähige) Paarung. 
9. Das sind die nächsten sechs Anustubhs (d. h. die sechs A n u 
stubhs der zweiten Gruppe). Sie ergeben (zusammen mit den vor
her in §§ 1-4 besprochenen sechs Anustubhs) zwölf; das Jahr 
hat zwölf Monate; im Jahre hat er (der Opferherr) einen festen 
Stand. 10. Diese (d. h. die als männlich und weiblich gedachten 
Anustubhpaare) erzeugten zuerst von den Göttern den Indra als 
ihren Sohn.’

Der Sexus der Anustubhs hängt in dieser Stelle von der 
Silbenzahl a b ; die gerade Zahl ‘zweiunddreißig’ deutet auf weib
lichen, die ungerade Zahl ‘dreiunddreißig’ auf männlichen Sexus. 
Dazu bemerkt Caland p. 216, 20-21: “ 33 ist atirikta, das A b 
zeichen des M annes” , vgl. dazu den Kontrast von atirikta und 
(ny)üna oben § 3, A , c (S. 32) und C, a und b (S. 35 und 37). 
Auch sonst werden die geraden und ungeraden Zahlen auf den 
Sexus bezogen: PB. 16. 14. 6; 19. 11. 7; 20. 11. 10; 21. 6. 4; 
21. 9. 5; 22. 6. 5; 22. 7. 7 ubhaye stomä yugmantas' cäyujas' ca, 
tan mithunam, tasmän mithunät prajäyate, ‘Beide (Arten von) 
Stomas (werden verwendet), die geraden und die ungeraden; das 
ist eine (fortpflanzungsfähige) Paarung; von dieser Paarung her 
pflanzt er (der Opferherr) sich fort’ ; JB. 2. 81 (Caland § 129, 
p. 145, 1); 2. 162; 2. 206; 2. 281 tasyobhaye stomä bhavanty 
ayujas' ca yugmantas' cai, ’ tad vai daivyam  mithunam prajana- 
nam yad ubhaye stomäs: tad yad daivyam mithunam prajananam
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tan mä prajanayäd iti, ‘ Beide (Arten von) Stomas werden für 
diesen (Opfertag verwendet), die ungeraden und die geraden; 
diese beiden (Arten von) Stomas sind die göttliche fortpflan
zungsfähige Paarung; (er wünscht): “ W as die göttliche fort
pflanzungsfähige Paarung ist, das möge mich fortpfianzen’” ; 
M S. 3. 4. 2 (46, 12) yugm adayujau vä etau stomau mithunau 
prajananäya, ‘Gerade und ungerade sind diese beiden Stomas, 
ein fortpflanzungsfähiges Paar1 bildend, zum Zwecke der Fort
pflanzung’ ; K . 21. 11 (52, 1) yugm adayujau stomau mithunau1 
prajätyai; T S . 5. 4. 8. 5 yugmadayuje juhoti mithunatväya, ‘ Die 
geraden und die ungeraden bringt er dar, zum Zwecke einer 
Paarung.’2

IV . Calands Ansicht, 
daß die ältere Sprache nur Masculina und Feminina unterscheide 

und die Neutra als Masculina betrachte.

4 . Caland, der zu Ä p S 'S . 10. 9. 13 den Gebrauch des neutralen 
yoktra und zu JB. 2. 292 (Caland § 155, p. 200, 22, Anm. 4) 
den des neutralen manas mit männlichem Sexus anmerkt, knüpft 
A cta  Orientalia V I, p. 140, Fußnote 10 an den männlichen Sexus 
des neutralen yajus die B em erkung: “ Zwar ist yajus ein Neutrum, 
aber die ältere Sprache scheint nur M asculina und Feminina zu 
unterscheiden, oder sie betrachtet die Neutra als M asculina.” 

Dieser Annahme Calands steht Folgendes entgegen:

(a) Nicht nur die Unterscheidung der d r e i grammatischen 
Genera, sondern auch die drei grammatischen termini technici 
(pumans, stri, napunsaka) dafür finden sich schon S 'B . 10. 5. 1-2 
und 3 mit B ezug auf die Benennung der Altarziegel, wobei zu 
bemerken ist, daß napunsaka aus *na-stri-punsaka ‘nicht männ
lich ( =  generis masculini) oder weiblich ( =  generis feminini)’ 
verkürzt ist und nicht etwa ‘nicht einen Menschen bezeichnend’ 
also ‘sächlich’ bedeutet (Wackernagel, K Z . 67 [1942], p. i64f.).

1 Zum  D u a l m ithunau v g l. oben § 3, C , a , Fußn ote 1, S. 36.
2 D agegen  hat T B . 3. 2. 2. 6 ayu n gäyu n gän  m ustinl lunoti m ithunatväya 

prajätyai, ’ E r  schneidet musti's [eine musti ist eine H andvoll] im m er von un 
gerader A n zah l, der P aaru n g, der F ortp flan zu ng halber’ (C alan d  zu Ä p S 'S .

1. 4. 4), verbindet also die ungerade Zahl a llein  m it der Fortpflanzung, sofern 
d ie  Lesart rich tig  ist.
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(b) W ie aus den Zusammenstellungen in § 3 ersichtlich ist, 
stehen Nomina generis neutrius mit männlichem Sexus nicht 
allein, sondern daneben finden sich Nomina generis neutrius mit 
weiblichem  Sexus; Nomina generis masculini mit weiblichem 
Sexus; und Nomina generis feminini mit männlichem Sexus 
(wobei noch zu beachten ist, daß in der Stelle § 3, D, b, S. 40 f. 
das Femininum anustubh mit männlichem Sexus dem Femini
num anustubh mit weiblichem Sexus gegenübersteht).

Daraus ergibt sich, daß der W iderspruch zwischen dem gram 
matischen Genus und dem Sexus bei den oben behandelten N o
minibus für grammatische Schlußfolgerungen überhaupt nicht 
herangezogen werden darf, weil in ihnen der Sexus eines Nomens 
ohne jede Rücksicht auf sein grammatisches Genus lediglich 
durch sachliche Erw ägung der Brähmanaexegeten zum Zwecke 
mystischer Identifikationen bestimmt wird.

W ie gänzlich unabhängig vom grammatischen Genus der 
Sexus bei solchen mystischen Identifikationen war, beweist die 
Tatsache, daß selbst Wörtern, denen überhaupt jede Beziehung 
zum grammatischen Genus abgeht, gelegentlich ein Sexus bei
gelegt wird. So schreibt PB. 4. 2. 18 dem Imperativ pavasva 
männlichen Sexus zu: mithunam iva vä esä vyährtih, “ pavasve” 
5ti punso rüparh “ väca” iti striyai, ‘Dieser Spruch ist gewisser
maßen eine Paarung; “ Läutere dich” hat das Charakteristikum 
des Mannes, “ der Rede” (das) der Frau; ebenso JB. 3. 9 so 
( =  sä [sc. rk] +  u) vai mithunam bhavati, “ pavasve” 3ti vai 
punso rüpaiti “ väca” iti striyai, tad etan mithunam prajananam 
kriyate. Dem Adverbium  uccä schreibt JB. 2. 422 (Caland § 168, 
p. 220, 38) männlichen Sexus zu: ete vai daivyam mithunam yad 
ete gäyatryä, “ uccä ta” (im M antra SV . 1. 467 und 468 =  SV- 
Jaim. 1. 49. 1 und 2; R V . 9. 61. 10 und 9. 1. 1) iti punso rüpam, 
“ svädisthaye ” 5ti striyai, tad etan mithunam prajananam kriyate, 
pra mithunena jäyate ya evarii veda, tasmäd ete gäyatryau 
kärye, ‘Diese zwei Gäyatrlverse sind die göttliche Paarung: 
“ Empor dir” hat das Charakteristikum des Mannes, “ mit der 
süßesten” (das) der Frau; so wird eine fortpflanzungsfähige 
Paarung zustande gebracht; wer so weiß, pflanzt sich durch Paa
rung fort; deshalb sind diese beiden Gäyatrlverse anzuwenden.1 
V g l. weiter S 'B . 1. 5. 3. 15 (oben Exkurs zu § 2, h, S. 22), wo
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der Singular auf den ‘M ann’ und der Plural auf die ‘ Frau ’ be
zogen wird; und Vädhüla Sütra (Acta Orientalia V I p. 215, 28ff. 
(oben § 3, D , b, in fine, S. 42), wo die gerade Zahl die ‘ Frau’ , die 
ungerade Zahl den ‘M ann’ symbolisiert.

V.  Lexikalischer Widerspruch zwischen grammatischem 
Genus und Sexus.

5. Ganz verschieden von den oben §§ 3-4 behandelten W ider
sprüchen zwischen grammatischem Genus und Sexus, die, wie ich 
gezeigt zu haben glaube, überhaupt nicht in das Gebiet der 
Gram m atik, sondern in das der brähmanischen Sym bolik und 
M ystik gehören, sind die folgenden le x ik a l is c h e n  Beispiele, 
in denen

(1) Ein Nomen generis neutrius (a) ein männliches und (b) ein 
weibliches Wesen ;

(2) Ein Nomen generis masculini ein wcibliches W esen;
(3) Ein Nomen generis feminini ein männliches W esen be

zeichnet.

1. Das Nomen generis neutrius mitram ‘Freundschaft’ in der 
Bedeutung von (a) ‘Freund’ und (b) ‘ Freundin’ .1

(a) A B . 6. 20. 3 und 17; A itÄ r. 1. 2. 2 (83, 17 Keith) tad u 
vais'väm itram , vis'vasya ha vai m itra m  vis'vamitra äsa. V g l. 
JU B . 3. 3. 6 tad e|ad vais'väm itram  uktham, tad annarh vai 
vis'vam  präno m itra m .

T S . 6. 4. 8. 1 weigert sich M itra den Soma zu töten mit der 
Begründung: sarvasya vä aham m itr a m  asmi und so auch S 'B . 
4. 1. 4. 8 sarvasya vä aham m itr a m  asmi, na mitram sann amitro 
bhavisyämi, . . ., tasmät pas'avo ’ päkräm an: m itr a m  sann 
amitro ’ bhüd iti. Dagegen haben die Parallelen M S. 4. 5. 8 (75, 
12); K . 27. 4 (142, 14); K ap. 42. 4 (250, 20) m itro  ’ham asm i.2

1 D ieser G ebrauch ist nach O ld en berg  R V N o te n  I, p. 39, 37 (zu R V . 1. 
36. 17) dem R V . frem d.

2 V g l.  dazu das W ortspiel m it dem  E igen n am en  Sum itra  JB . 1. 163 (A ctes 

du onzièm e C ongrès Internat, des O rien t., Section A ryen ne, P a ris  1897, 
p. 230, 13; C alan d  § 53, p. 60, 4 von unten) sum itra eväham  (so liest n ach  
W hitn eys A bsch rift eine H s., die anderen eväha) sum iträyäsm i durm itro dur- 
m iträya  und P B . 13. 6. 10 sum itrah san  krüram  akah.
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A B . 8. 27. 2 tasya rajä m itra m  bhavati . . . yasyaivam vidvän 
brähm ano rästragopah purohitah.

S 'B . 1. 5. 3. 17 yataram vai sarhyattayor m itra m  (E ggeling: 
‘a friend, an ally’) ägacchati sa jayati, tad etad upabhrto ’dhi ju- 
hOm m itr a m  ägacchati, tena prajayati.1

A uch  bei dualischem Subjekte steht der Singular mitram T B .
2. 2. 7. 1-2 tasmäd apy ä m itr a u  sam gatya nämnä ced dhavyete 
m itr a m  eva b h a v a t a h ,  vgl. dazu S 'B . 13. l. 6. 1 tasmäd apy 
ämitrau sam gatya nämnä ced abhivadato ’nyo ’nyarh sam eva 
jänäte.

D agegen steht der Plural miträni T B . 1. 7. 8. 7 miträny eväs- 
mai kalpayati; A itÄ r. 3. 1. 6 (131, 16-17 Keith) und S'änkhÄ r. 7. 
18 (Keiths A it.Ar. p. 310, 5 von unten) väcä vai vedäh samdhi- 
yante väcä chandänsi väcä miträni (Keith: ‘ friends’) sariidadhati 
(S'änkhÄ r. sariidadhati).

(b) T S . 6. 2. 9. 2 p a tn l  hi sarvasya m itra m .

2. Das Nomen generis masculini därah ‘Ehefrau’ .

B Ä U p . 6. 4. 12 K änva: s'rotriyasya d ä re n a  nopahäsam 
icchet ( =  PGS. 1. 11. 6) gegenüber S 'B . 14. 9. 4. 11 (B Ä U p . 6.
4. 11 M ädhy.) s'rotriyasya jä y ä y ä  upahäsam necchet. In der 
vedischen Prosa ist därah (sing, mascul.) nur in dieser Känva- 
stelle belegt. V gl. Renou, Gr.Sk. § 207, p. 276, 7—8 und § 208, 
p. 276, 5, wo die Känv as teile nachzutragen ist.

3. Das Nomen generis feminini subrahmanyä in der Bedeu
tung ‘der die Subrahmanyäformel rezitierende Priester’ (s. oben 
§ 2, e, S. 19); vgl. A B . 6. 3. 4 kasmäd enarii pumänsam santam 
strim iväcaksate.2

Die feminine Form A B . 7. 1. 2; S 'B . 4. 3. 4. 22; PB. 18. 9. 19. 
D agegen die maskuline Form subrahmanyä S 'B . 3. 3. 4. 9; PB.
25. 4. 5; 25. 15. 3; 25. 18. 4; Vädhülasütra (Acta Orientalia V I , 
p. 200, 15 [§ 85])·____________________________________

1 D e r Instrum ental m itrena S 'B  5. 3. 5. 13 und der A k k u sativ  m itram  S 'B
11. 4. 3. 20 können generis m asculini oder neutrius sein.

2 G an z ähnlich stilisiert ist striyah satis tän (T A . tä) u m e punsa ähuh in 
dem  R ätseiliede  R V . 1. 164. 16; A V . 9. 9. 15; A V P a ip p . 16. 67. 6 (A m erican  
O rien ta l Series I X , 1936, p. 67); T Ä . 1. 11 . 4; N ir. 14. 20, das sich  a u f die 
sechs Jahreszeiten  (rtu, gen eris m asculini) bezieht, denen w eiblicher S exu s 
b e ig e le g t wird.
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VI. Zusammenfassung

6. Widersprüche zwischen dem grammatischen Genus eines 
Nomen und seinem Sexus finden sich auf zwei ganz verschiedenen 
G ebieten:

A . A u f lexikalischem  Gebiete (oben § 5) z. B. bei dem Nomen 
generis masculini därah in der Bedeutung ‘Ehefrau’ .

B. A u f dem Gebiete der Brähmanasymbolik (oben § 3), inso
fern verschiedenen Wesenheiten (Personen oder Sachen) ein 
Sexus zugeschrieben wird, der ihrem grammatischen Genus 
widerspricht, um eine mystische Identifikation zustande zu brin
gen, z. B. dem Nomen generis masculini nestr ‘der Nestrpriester’ 
weiblicher S exu s: vrsä vä agnld yosä nestä, ‘Der Agnidhpriester 
ist der (symbolisiert den) Mann, der Nestrpriester die Frau5 oder 
dem Nomen generis feminini tristubh ‘das Tristubhmetrum > 
männlicher Sexus und dem Nomen generis neutrius rathantara 
(-säman) ‘die Rathantaramelodie* weiblicher Sexus: punso vä 
etad rüpam yat tristup striyai rathantaram, ‘Die Tristubh hat 
das Charakteristikum des Mannes, das Rathantara(-säman) (das) 
der Frau’ . Bei solchen Identifikationen k a n n  zwar das gram 
matische Genus mit dem ihm zugeschriebenen Sexus überein
stimmen (oben § 2), nicht selten aber widersprechen sich beide 
(oben § 3).

Derartige mystische Identifikationen (B) gehören in das G e
biet der Brähmanasymbolik, nicht aber in das Gebiet der G ram 
matik. Das obiter dictum Calands (oben § 4): “ Die ältere Sprache 
scheint nur M asculina und Feminina zu unterscheiden, oder sie 
betrachtet die Neutra als M asculina” , dem der männliche Sexus 
bei Nomina generis neutrius in einigen Beispielen der Gruppe B 
(oben § 3 A ) zugrunde liegt, gilt also für das Altindische nicht.





S achverzeichnis

A k k u s a tiv  und Instrum ental bei der W . pus § l ,  E x k u rs, 2, o  (S. 5, Z. 18-20).

C ala n d  ü b er das V erh ältn is des Genus neutrum  zum  G enus m asculinum  und 
fem in in u m  § 4 (S. 43-45).

D ativu s finalis, caudaler, m it zw ischengestellter Parenthese § 3, B, b, F u ß 
note 3 (S. 34) und C , a, Fußnote 2 (S. 35).

D u a l m ith u n au  ‘ein zeugun gsfähiges Paar, das aus zw ei geschlechtsverschie
denen W esen  besteht’ § 3, C, a  Fußn ote 1 (S. 36) und D , b Fußnote 1 ( S .43).

F em in inu m , gram m atisches, mit m ännlichem  Sexus in der B rähm anasym bolik 

§ 3, D  (S. 39- 43). 

le x ik a lisch  § 5, 3 (S. 46, Z. 24).
F ortleben  des Individuum s in seinen N achkom m en § 1, E x k u rs, 6 (S. 11 -14 ).
F o rtp fla n zu n g  in der F am ilie  und im V iehb estän de des O pferherrn in der 

S ym b o lik  der Brähm anas § 1 (S. 3).

G enera, gram m atische, term ini technici für die drei in den Brähm anas § 4 
(S. 43, Z. 24-31).

G enus u nd Sexus, W iderspruch zwischen, in der B rähm an asym bolik  § 3 
(S. 29-43). 

lex ik a lisch er § 5 (S. 45-46).
G erade und ungerade Z ahl, in der S ym bo lik  der B rähm an as auf den Sexus 

b ezo gen  § 3, D , b  (S. 42, Z. 23ff.).

H eirat zw ischen  R athantarasäm an und B rhatsäm an § 3, A , e, Fußnote 3 (S. 33).
H im m elsw elt, V iehbesitz in der, § 1, E x k u rs 5 (S. 9 -11 ).

Instrum ental und A k k u sativ  bei der \/pus § 1, E x k u rs 2, o  (S. 5, Z. 18-20). 
u nd L o k ativ  bei der \/sthä -f- prati § 1, E x k u rs , 2, x  (S. 7, Z. 32 ff.).

Instrum enta] als K asus desjenigen P unktes, an w elchem  etw as, was m it dem  
S u bjek te  vorgeh t, in Erschein un g tritt § 1, E x k u rs 7 (S. 14 -17).

Instru m en tale  p rajayä  und p as'ubhih bei der \/ ja n  +  pra § 1, E x k u rs 7 
(S. i 4 ff.).

K oord in ation  von  prajä ‘ N achkom m enschaft’ und p as'avah  ‘V ie h ’ § 1, E x 
kurs 1-4  (S . 4-8).

L o k ativ  und Instrum ental bei der -\/sthä +  prati § 1, E x k u rs 2, x  (S. 7, 
Z. 32 ff.).

M an n  lie g t der F rau  rechts bei, E x k u rs zu § 2, h, Fußn ote 1, S. 26.
M ask u lin u m , gram m atisches, m it w eiblichem  S exu s in der B rähm ana

sym bolik  § 3, c  (S. 35- 39)· 
lexik a lisch , § 5, 2 (S. 46, Z. 17 ff.).

München A k. Sb. 1943 (Oertcl) 4



M ed iu m  m it ätm änam  § 3, B, b, Fußnote 1 ,  S. 35. 
der \/b rü  § 3, A , b, Fußnote 2, S. 31. 

der y V a p  +  n>s § 3, B, b, Fußnote 2, S. 34.

N ach kom m en sch aft und V ieh  in der H im m elsw elt § 1, E x k u rs  5 (S. 9 -1 1 ) .
N achkom m en , Fortleben des Individuum s in seinen, § 1, E x k u rs 6 (S. 11-14 ).
N eu tru m , gram m atisches, mit m ännlichem  S exu s in der B räh m an asym bo lik  

§ 3, A  (S. 29-34). 
lex ik a lisch , § 5, 1, a  (S. 45-46).

N eu tru m , gram m atisches, mit w eiblichem  S exu s in der B räh m an asym bolik  

§ 3, B  (S. 34- 35 )· 
lexik a lisch , § 5, 1, b (S. 46).

N eu tru m , sein V erh ältnis zum  M askulin um  und Fem ininum  n ach  C alan d  § 4 

(S. 4 3 - 4 5 ).

P lu ra l u n d  S in g u lar in der B räh m an asym bolik  a u f den S ex u s bezogen, E x k u rs 
zu § 2, h, S. 22, Z . 19-22.

P rakritism us, vedischer, E x k u rs zu § 2, h Fußnote 1, S . 25.

R ech ts lie g t der M ann der Frau bei, E x k u rs  zu § 2, h, F u ß n ote  1, S. 26.

Sexus und Genus, Übereinstimmung von, in der Brähm anasym bolik § 2 
(S. 17-29).

S ex u s und Genus, W iderspruch zw ischen, in der B räh m an asym b o lik  § 3 
(S. 29-43).

le xik a lisch er § 5 (S. 45-46).
S ex u s in der B räh m an asym bolik  bezogen a u f gerade u nd u ngerad e Z a h l § 3, 

D , b  (S. 42, Z. 23 fr.). *
a u f S in g u lar und P lu ra l, E x k u rs zu § 2, h, S. 22, Z. 19-22.
auch W örtern zugeschrieben, denen jede  B eziehung zu m  gram m atischen
G en us fehlt § 4 (S. 44, Z. 16).

S in g u la r  und Plural in der B räh m an asym bolik  a u f den S ex u s bezogen, E xk u rs 
zu § 2, h, S. 22, Z. 19-22.

T r ia s :  ‘V a te r -  M utter -  K in d ’ § 2, d, Fußn ote 1, S. 19 und vgl. Fußnote 3, 

S . 31.

U n g e rad e  und gerade Z ah l in der B räh m an asym bolik  a u f den S exu s bezogen

§ 3, D , b (S. 42, Z. 23 ff.).
‘ U n sterb lich k eit’ (am rtatva) relative beim  M enschen =  ‘das noch nicht S ter

ben ’ § 1, E x k u rs 6, A n m erku ng, S. 14, Z. 6-23.

V ie h b e sitz  in der H im m elsw elt § 1, E x k u rs 5 (S. 9 -11).

Z a h l, gerad e und ungerade, in der B räh m an asym bolik  a u f den S ex u s bezogen 
§ 3 ,  D , b (S. 42, Z. 23 f f) .

So Sachverzeichnis



W ortverzeichnis

a tirikta  § 3, A , c, Fußn ote 1 (S. 32) und § 3, C , a, F u ß n ote  4 (S. 35). 
anustubh (fem in.) m it m ännlichem  S exu s § 3, D , b (S. 40). 
anya ‘pleonastisches’ , E x k u rs  zu § 2, h, F u ß n ote  1, S . 24. 
anortatva (in b e zu g  a u f den M enschen) § 1, E x k u rs  6, A n m erk u n g, S . 14, 

Z. 6-23.
ahah (neutrum ) m it m ännlichem  Sexus § 3, A ,  c  (S. 32).
ätm ä -  jä y ä  -  p rajä  ‘V a te r  -  M utter -  K in d ’ § 2, d, F uß n ote  1 (S. 31) und v g l.

F ußnote 3, S . 31. 
ätm änam  m it M edium  § 3, B, b, F ußn ote 1, S. 35. 
äyustom a (m ascul.) m it w eiblichem  S exu s § 3, C , a  (S. 35). 
itara  ‘plenastisches’, E x k u rs  zu § 2, h, F u ß n ote  1, S. 24. 
üna § 3, A , c, F u ß n ote  1 (S. 32) und § 3, C , a , F u ß n ote  4 (S. 35).
\/ü h  +  pari § 3, B , b, Fußn ote 1, S. 35. 
y 'ü h  +  v i -  pari § 3, A , a, F ußn ote 1, S . 30. 

kum bha- und ku m bh i-T öp fe, § 2 (in fine) F u ß n ote  1, S . 28. 
gh rta  (neutrum ) m it w eiblichem  S exu s, § 3, B , b, S . 34-35.
V J an +  pra m it den Instrum entalen p ra jayä  und p as'u bh ih , § 1 E x k u rs  7,

S. 14-17·
to, vedischer Prakritism us fü r tava , E x k u rs zu § 2, h, F ußn ote 1, S . 25. 
trivrt ( -  stom a, m ascul.) m it w eiblichem  S exu s § 3, C , b  (S. 37-38). 
tristubh (fem in.) m it m ännlichem  S exu s § 3, D , a  (S. 39). 

d ä ra  (m ascul. sing.) ‘E h efrau ’ § 5 , 2  (S. 46).
n estr (m ascul.) m it w eiblichem  S exus, E x k u rs  zu § 2, h  (S. 22) u nd § 3, c, d  

(S. 39)·
p a s 'a va h  koordiniert m it p rajä  § 1, E x k u rs  1-4  (S. 4-8).
-y/pus m it A k k u sa tiv  und Instrum ental, § 1, E x k u rs 2, o (S. 5, Z . 18-20).
p ra g ä th a  (m ascul.) m it w eiblichem  Sexus § 3, C , c (S. 38).
p rajä  k oo rd in iert m it p as'a va h  § 1, E x k u rs 1-4  (S. 4-8).
brh at ( -  säm an, neutrum ) m it m ännlichem  Sexus § 3, A , e (S. 33).
-v/brü, M edium , § 3, A , b, F ußn ote 2, S . 31. 
m anas (neutrum ) m it m än nlichem  Sexus § 3, A , b (S. 30-31). 
m itra (neutrum ), le x ik a lisch , m it m ännlichem  und w eiblichem  S exu s § 5, l a  

und b (S. 45-46).

m ithunau (D ual) ‘ ein ze u g u n gsfä h ig es Paar, das aus zw ei geschlechtsverschie
denen W esen besteht’ § 3, C , a, F ußn ote 1 (S. 36) und D , b, F u ß n ote  1 (S. 43). 

yajus (neutrum ) m it m än nlichem  S ex u s § 3, A , d (S. 32-33). 
yo k tra  (neutrum ) m it m än nlichem  S exu s § 3, A , a (S. 29-30). 
yosä und vrsan nicht gram m atisch e term ini technici § 2, a, F ußn ote 1 (S. 17) 

und E x k u rs zu § 2, h (S. 2 1-2 7). 

rathantara ( -  säm an, neutrum ) m it w eiblichem  S ex u s § 3, B , a  (S. 34).
-y/vap +  nis, M ed ium  § 3, B , b, Fußn ote 2, S . 34.



52 Wortverzeichnis

vrsan  und yosä nicht gram m atische term ini technici § 2, a, Fußnote l (S. 17) 
und E x k u rs  zu 2, h (S. 21-27). 

v ä  . . . v ä  ( =  ca . . . ca) § 1, E xku rs, 2, q (S. 5, Z. 23-25) und S. 35, Z. 7-8. 
v rata  (neutrum ) m it m ännlichem  Sexus § 3, A , b, 2 (S. 31).

\/vlI § 3, A ,  d, Fußn ote 3, S. 32.
sa tya  (neutrum ) m it m ännlichem  Sexus § 3, A , b, 2 (S. 31). 
sam p ratti- und sarhpradäna Zerem onie § 1, E x k u rs 6 (S. 11). 
säm an (neutrum ) m it m ännlichem  S exu s § 3, A , d (S. 32-33). 
su brah m an yä  (fem in.) lexik a lisch , m it m ännlichem  Sexus § 2, e, (S. 19) und 

§ 5 , 3 (S. 46).
•%/sthä +  prati m it Instrum ental und L o kativ  § 1, E x k u rs, 2, x  (S. 7, Z . 32 ff.).



Inhaltsverzeichnis

I. Hinweise auf die Fortpflanzung in der Fam ilie und im Viehbe

stände des Opferherrn in der Sym bolik des Brähmanas § l (S. 3) 3 -17

E x k u rs zu § 1: 1-2  D ie K oordination  von p rajä  und p as'avah  (1) 

in den M an tras (S. 4) und (2) in der B räh m an aprosa  (S. 4-8). 3. 

ä tm ä -  p rajäh -  p as'avah  (S. 8). 4. a p ra jä h -a p a s 'u h  (S. 8). 5. N a ch 

kom m enschaft und V iehbesitz in der H im m elsw elt (S. 9 -11 ). 6. D as 

F ortleben  des Individuum s in seinen N achkom m en (S. 1 1 -14 ).

7 . D ie  Instrum entale p rajayä und p as'ubhih bei der \/jan Pra

(S. 14-17)

II. Übereinstimmung von Sexus und grammatischem Genus in der

S ym b o lik  der Brähm anas § 2  ..................................................................17—29

E x k u rs zu § 2, h: (vrsan und yosä nicht gram m atische term ini tech- 

nici) (S. 21-27)

III . W iderspruch zw ischen Sexus und gram m atischem  Genus in der 

S ym b o lik  der Brähm anas § 3 .......................................................................29-43

A . N om in a generis neutrius m it m ännlichem  S e x u s ........................29~34

B . N om in a generis neutrius m it w eiblichem  S e x u s ............................ 34-35

C . N om in a generis m asculini m it w eiblichem  S e x u s ........................35-39

D . N om ina generis fem inini m it m ännlichem  S e x u s ........................39~43

I V . C alands A n sicht, daß die ältere Sprache n ur M askulina und F e 

m inina unterscheide und die N eutra als M askulin a  betrachte § 4 . 43-45

V . L ex ik alisch er W iderspruch zwischen gram m atischem  G enus und

natürlichem  S exus § 5 .....................................................................................45_4Ö

V I. Zusam m enfassung ......................................................................................... 47

Sachverzeichnis ....................................................................................................... 49~5°

W ortverzeichnis ........................................................................................................5 1_52

I nhaltsverzeichnis 53


