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I.

ie Abhandlungen , in denen der Verf. die Quantitatsverschieden-

heiten zwischen den uns iiberlieferten Samhita- und Pada-Texten

der Veden zu besprechen beabsichtigt , werden vorzugsweise aus. Ver-

zeichnissen der Worter, Bildungselemente und Stellen bestehen, in denen

diese Verscbiedenheiten hervortreten ; doch geben eben diese Verschieden-

heiten zu manchen Erwagungen Veranlassung , von denen einige auch

schon bei dem jetzigen Stande der Vedenforschung fahig sind, in Be-

tracht gezogen zu werden und desshalb zu verdienen schienen, theils

in einzelnen , den Verzeichnissen beigefugten Bemerkungen , theils am
Schluss der Abhandlungen in einer Zusammenfassung der sicheren, oder

grossere Wahrscheinlichkeit darbietenden , Resultate mehr oder weniger

ausfuhrlich behandelt zu werden.

In beiden Beziehungen, sowohl in Betreff der Verzeichnisse , als

der Bemerkungen, die sich daran schliessen werden, hat der Verf. theil-

weis schon Vorganger, denen er sich zu grossem Danke verpflichtet

fuhlt. DieArbeiten, welche er vorzugsweise dazu benutzt hat, sind die

trefmchen Ausgaben der Praticakhya's , welche, in Betreff des Rigveda,

A(i. Regnier und M. Miiller, in Betreff der Vajasaneyi- Samhita, Albr.

Weber, der Taittiriya-Samhita und des Atharvaveda, William D. Whitney

geliefert haben.

Ausserdem war dem Verf. durch die ausserordentliche Gute seines
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^eehrten Freundes , des Professors Max Miiller , moglich gemacht , in

"*-^Bezug auf den Rigveda nicht bloss die positive, sondern auch die n<

tive Seite dieser Aufgabe mit Leichtigkeit und vollstandig in Betracht

ziehen zu konnen , d. h. nicht bloss die Falle , wo die Samhita- und

Pada-Texte in der Quantitat der hieher gehorigen Worter von einander

abweichen , sondern auch wo sie mit einander ubereinstimmen. Mein

geehrter Freund hat mir namlich schon wahrend des Druckes den von

herausgegeben Index zum Pada des Rigveda in einzelnen Bogenm
zugesandt und meine Arbeiten auf dem Gebiete der Grammatik der ve-

dischen Sprache dadurch auf eine Weise gefordert, fur welche ich ihm

nicht genug zu danken vermag.

Diese vorzugsweise benutzten Arbeiten werden durch folgende Ab-

kiirzungen angedeutet:

R.-Pr. bezeichnet das Rigveda - Praticakhya und zwar gewohnlich

nach der Ausgabe von M. Miiller citirt; die Zahlen sind die der Regeln.

V.-Pr. bezeichnet das Vajasaneyi - Praticakhya nach Weber's Aus-

gabe in den Indischen Studien 1857.

T.-Pr. das Praticakhya zu der Taittiriya-Samhita;

Ath.-Pr. das zum Atharvaveda:

beide nach Whitney's Ausgaben.

Rv. ist = Rigveda

Sv. as S^maveda

VS. = Vajasaneyi - Samhita

TS. =ss Taittiriya-SawhitS,

Ath. = Atharvaveda.

Da unzahligemal anzugeben war, auf die wie vielte Silbe eines

Stollem (Pada, eino Ouantitiitverschiedenheit fullt, so waren auch hid

abgekurzte Angaben nothwendig ; sie sind zwar ohne weiteres leicht ver-

standlich; doch mogen auch sie hier erwahnt werden.

(6 in 8) bedeutet; 'in der 6. Silbe eines achtsilbigen Stollens'; eben

o (5 in 2)
4in der 5. eines elfsilbigen' u. s. w.

(2) bedeutet 'in der 2. Silbe irgend eines Stollens'; ebenso (3 in

der dritten.
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Da endlich iiberaus haufig ein Stollen anders zu lesen ist , als er

in dem Samhita-Text geschrieben oder gedruckt erscheint, dieser aber,

als die diplomatische Grundlage der Vedenforschung , stets anzufuhren

ist, so ist die Art wie er zu lesen ist, durch 'z. 1* bezeichnet.

II.

Die Quantitatsverschiedenheiten, durch welche sich die Samhita-

und Pada-Texte unterscheiden, betreffen nur die Vokale a, i, u; speciell

sind, nach der Lehre des Eigveda-Praticakhya nur diese dehnungsiahig

(R.-Pr. 433 vgl. 47); dasselbe gilt auch von den Gbrigen Veden.

Diese Dehnung wird im R.-Pr. (434; 436), nicht aber in.denen

der anderen Veden, Pluti genannt ; sie ist aber nicht, wie die sonst durch

Pluti entstandenen Dehnungen dreizeitig (vgl. R.-Pr. 32 und Whitney

zu Ath.-Pr. I. 105).

III.

Die in der Samhit& beziiglich der Quantitat vom Pada-Text ab-

weichenden Vokale werden ferner im R.-Pr. 61; 433 sdmavaga genannt,

d. h. als Mittel betrachtet, urn Mangel im Metrum auszugleichen. Die

umfassendste Categorie der hieher gehorigen Falle, welche unter XIII

besprochen werden soil, bringt dieses Pratic&khya speciell in Verbindung

mit bestimmten Stellen , welche die betreffenden Vokale ,
oder vielmehr

Silben, im Metrum einnehmen, d. h. erklart die in ihnen hervortretenden

Dehnungen aus der Stelle des Metrums , in welcher sie erscheinen, und

im Wesentlichen mit vollem Recht

Die iibrigen Praticakhya's kennen weder diesen Namen deuten

sie diesen Grund der Entstehung, der Quantitatsverschiedenheiten an;

eben so wenig die specielle Verbindung jener Hauptcategorie derselben

mit bestimmten Stellen des Metrums, obgleich die Veden
,
zu denen sie

gehoren, in den Dehnungen selbst fast ausnahmslos mit dem Rigveda

fibereinstimmen.

Die Praticakhya's des Atharvaveda und der Vajasaneyi-Samhita

geben namlich nur nach ausseren Kennzeichen an, welche Worter des

Sist-pkil Classe. ^^ Ff
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Pada-Textes in der Sawhita bezuglich ihrer Quantitat zu andern sind

und wo diess Statt findet; das Praticakhya der Taittinya-Sawahita um-

gekehrt. welche Worter der Sawmita in Bezug auf die Quantitat im Pada-

Texte zu andern sind. Es kommt diess in praktischer Beziehung zwar

wesentlich auf dasselbe heraus , doch entspricht das letztere Verfahren

dera geschichtlichen Verhaltniss des Pada-Textes zu dem der Samhita,

wahrend die andern Praticakhya's dieses gewissermassen auf den Kopf

gestellt haben.

Schon dieser Mangel jeder Spur einer metrischen Begriindung dieser

Verschiedenheiten in diesen letzteren Praticakhya's fuhrt auf die Ver-

muthung, dass das des Rigveda -^- von welchem es in Folge seiner tiefen

und umfassenden Behandlung der Aufgabe der Praticakhya's schon iiber-

haupt hochst wahrscheinlich ist, dass es verhaltnissmassig spat zu der

Gestalt abgeschlossen ward, in welcher es auf uns gelangt ist— in seiner

generellen Auffassung dieser Verschiedenheiten eine ziemlich junge

Entdeckung ausspricht.

Wenn gleich wir nicht beabsichtigen dem Umstande, dass sich in

den iibrigen Praticakhya's keine Spur dieser Auffassung zeigt, allein ein

besonderes Gewicht fur die Begriindung dieser Vermuthung einzuraumen —
denn wer kennt nicht die Misslichkeit und geringe Beweiskraft eines

bloss a silentio entlehnten Arguments — so lasst sich doeh nicht ver-

kennen, dass, wo noch andre hinzutreten, auch er einen hoheren Werth

erhiilt. In dieser Beziehung verdient auf jeden Fall beachtet zu werden,

dass auch Paftini, wo er Dehnungen erwahnt, welche in der Samhita

der Veden erscheinen — wie VI. 3, 126 (ashtd-padil im Pada ashta-p );

126 (vigvd vasu, Pada vigva-v°) ; 131 (somd-vant, Pada soma -v°) ; 133 (z. B.

tu, Pada tu\ bkaratd, Pada bharatd , urushyd, Pada urushya) ; 134 (z. B.

abhi, Pada ubhi); 135 (z. B. vidmd, Pada vidmd); 136 (evd, Pada eva):

13S {purusha, Pada pur )
— keine Spur einer Kenntniss der Auffassung

des ll.-Pr. zeigt. — Freilich ist auch dieses silentium nichts weniger

als entscheidend. Denn unter den vedischen Dehnungen, welche Paw.

erwahnt, koiumen auch solche vor, welche nicht bloss in den Samhita-,

sondern auch in den Pada-Texten Platz finden , so VI. 3, \21-citrta fur
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f

aewohuliches-citfAa (vgl. z. B. tri-cifika TS. V. 6. 10. 2), 129 vigvanara,

130 vifvdmitra, 132 oshadhlbhis (vgl. fur diese drei den M. Mttller'schen

Index des Rigveda-Pada), so dass man erkennt, dass Paw. die Differenzen

zwischen dem Samhita- und Pada-Text gar nicht im Auge hat, sondern

die zwischen den vedischen und den eigentlich grammatischen Formen.

wobei jene nur ganz ausserlich und in jeder Beziehung ungenugend

unter Categorien gebracht werden. Dieses geschieht ungefahr in ahn-

licher Weise , wie in den Praticakhya's zu der VS., TS. und dem Ath.

und es lasst sich vermuthen, dass die Darstellung dieser Pratioakhy

sowohl, als Pacini's, bedeutend gewonnen haben wurde, wenn sie i

die Auffassung dieser Quantitatsverschiedenheiten im R -Pr. Riicksicht

genommen hatten, oder hatten nehmen konnen.

Entscheidender fur die Vermuthung, dass die Entdeckung des Zu-

sammenhangs dieser Diffenzen mit dem Metrum erst nach Abschluss

des Pamni und der tibrigen Pr&tic. (ausser dem des Rigv.) eingetreten

sei, spricht ein Umstand, welcher in der 2. Abhandlung der 'Einleitung

in die Grammatik der vedischen Sprache' und bei Behandlung der Ve-

denmetrik hervortreten wird. Dort wird sich namlich ergeben, dass

sich vor der Zeit der Diaskeuase unter denjenigen, welche die vedischen

Lieder vortrugen , eine Vortragsweise derselben gebildet hatte
,

durch

welche das Metrum vollstandig verdunkelt und der Context nicht selten

verunstaltet ward. In Folge davon sind die Inder nie zu einer voll-

>n Erkenntniss des vedischen Versbaues gelangt, und wir durfen
standig

folgern, do„„, __ das, was sie davon richtig erkannten, erst nach und

nach gewo°nnen ward, die Erkenntniss des Einflusses aber, den das Me-

trum nicht selten auf die grammatische Wortform geubt hat
,

sicherhch

den ersten Resultaten ihrer Vedenforschung gehort
gsten zu

haben diirfte

Doch auch dieser Umstand bietet keine einigermassen zuverlassige

Gmndlage fur die Annahme des verhaltnissmassig spaten Abschlusses

des R.-Pr . und speciell der spaten Entdeckung des Verhaltmsses dieser

Quantitatsverschiedenheiten zu dem Metrum.

Glucklicherweise aber sind uns Angaben iiber emen Fall

Ff*
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bewahrt, vvelche es (iber alien Zweifel erheben , dass der Abschluss des

Ii.-Pr. zu der Gestalt , in welcher es uns vorliegt , erst ziemlieh lange

nach Pdwini Statt gefunden hat.

ltigveda VIII. 2, 3 lautet namlich der 2. Stollen

:

Beziiglich des auslautenden i in sarasi' bemerkt nun Katyayana im

:.. Varttika zu Paw. VII. 1, 39 (Ausg. von Bohtlingk, T. II p. 311),

dass es fur i stehe : sarasi stehe fur gewohnliches sarasi d. h. es sei

der Locativ Singularis von saras, in welchem statt der Locativendung f

vedisch / eingetreten sei.

In dem Mahabhashya von Patanjali wird zu dieser Stelle des Pawini

dieses Yartt. ohne jegliche Bemerkung wiederholt (Mahdbh. ed. Benares

187 2, Abthlg. V. p. 66a
, Z. 3. 4.

Dagegen wird in demselben Mahabhashya zu Pan. I. 1, 19.

(Mahdbh. ed. Ballantyne p. 385 ff. =. ed. Benares Abthg. I. p. 82&
)

sarasi' nicht als Locativ von sdras (d. h. wie bei K&tyayana fur sarasi)

gefasst, sondern als Locativ Sing, eines Themas sarasi, ganz in Analogie

mit dem vedischen Locativ gaurt von dem ebenfalls gleichlautenden

Thema gaurf.

Diese selbe Auffassung erscheint aber deutlich auch in R.-Pr. 7 3,

wo sarasi ebenfalls mit gaurf und ausserdem mit den in gleicher Weise
zu Paw. 1. I. 19 gehorigen camii (Locativ von camit), tanu (Loc. von

hind) und Mi (Loc. von vedi) zusammengestellt wird. Auch beruht auf

ihr die Pada-Schreibweise dieses Wortes; indem namlich auch diese

if mit langem i ist, wahrend , wenn die Pada - Verferti©
Kdty&yana's Auft'assung gehabt hatten, sarasi mit kurzem * hatte ge-

schrieben werden mttssen; und dieses hatte hier um so unbedenklicher

-eschehen konnen
. da die Auslaut - Silbe , in welcher dieser Vokal er-

scheint, die 8. eines 1
1 silbigen Stollens ist, welche nach der al

Kegel des R.-I'r. in der Sarohitd gedehnt werden muss.

t>

Es ist mm aber nicht dem geringsUn Zweifel zu unterwerfen. dass

Katydyana, dessen Vdrttika's einen der tiefsten Kenner der Veden
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und des Sanskrits iiberhaupt bekunden — vollends wenn er wirklich

mit dem gleichnamigen Verfasser des V.-Pratic. identisch ist seine

Auffassung dieses I in sarasi nicht mit solcher Sicherheit vorgetragen

haben wurde, wenn jene andre schon zu seiner Zeit in einem Tractat

gelehrt gewesen ware, welcher in so enger Beziehung zu dem Rigveda

steht, wie das R.-Pr., und ein Pada-Text sarasi' ebenfalls geboten hatte.

Er wurde diess sicher urn so weniger gethan haben, da seine Auffassung,

wie diess auch vom Verfasser des Vivarawa zum Mahabh. bemerkt wird

(ed. Ballantyne p. 386), zugleich einen sehr unregelmassigen Accent-

wechsel voraussetzt, indem namlich sdras im Locativ sarasi proparoxytonirt

ist, sarasi' dagegen im Rv. oxytonirt erscheint.

Wir diirfen also mit volliger Entschiedenheit behaupten, dass diese

Auffassung des i in sarasi dem Verf. der V&rttika's noch nicht bekannt

war, also der Abschluss des R.-Pr. noch nicht vor dessen Zeit, und dem-

gemass noch viel weniger vor der des Pawini Statt gefunden haben konnte.

Diese Erklarung von sarasi' konnte demnach erst in der Zeit

zwischen Katyayana und Patanjali oder gar erst von Patanjali selbst

aufgestellt sein. Letztre Frage will ich hier nicht naher diskutiren,

kami aber nicht bergen, dass der Umstand, dass Patanjali fur seine Er-

klarung sich auf einen Sprachgebrauch im Dekhan (Dakshiwapatha) be-

ruft, wonach das Thema sarasi hier 'grosse Teiche' (mahanti sarawsi

bezeichne, mir sehr wahrscheinlich macht, dass er zuerst diese Erklarung

gegeben hat; ist diese Vermuthung richtig, dann ist diese Deutung der

Form erst aus dem Mahabhashya in das R.-Pr. hinubergenommen und

dieses erst nach Patanjali's Zeit — d. h. etwa nach dem 2. Jhdt. vor unsrer

Zeitrechnung — zu der uns iiberlieferten Gestalt abgeschlossen.

Hat aber Pacini das R.-Pr. nicht in dieser Gestalt gekannt, so er-

halt auch die oben ausgesprochene Vermuthung, dass weder die ubrigen

fraticakhya's
, noch Pawini die Auffassung dieser Quantitatsverschieden-

heiten kannten, welche uns im R.-Pr. entgegentritt , keinen geringen

Z^wachs an Wahrscheinlichkeit und ich wage fast mit Bestimmtheit

211 behaupten
, dass so bald der oben angedeutete Beweis fur die Ver-

dunkelurig der Vedenmetra und ihre spate und ungenugende Erforschung
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erbracht sein wird, wohl Niemand an der Richtigkeit dieser Vermuthung

zweifeln wird.

Beilaufig will ich nicht unbemerkt lassen, dass ich zwar nicht ver-

kenne, dass der eben gegebene Nachweis benutzt werden kann, urn Gold-

stucker's Ansicht zu stutzen, wonach die Pr&ticdkhya's (iberhaupt jiinger

als Pawini seien ; allein, wenn man das vergleicht, was ieh iiber die

Praticakhya's in den GgA. 1858 S. 1603 ff. und 1859 S. 1011 ff. be-

merkt habe und bald naher auszufuhren gedenke, wird man finden, dass

weder Goldstiicker's Discussion noch der hier besprochene Fall zu so

weit gehenden Schliissen berechtigen.

IV.

Was nun die Annahme eines Zusammenbangs dieser Quantitatsver-

schiedenheiten mit dem Metrum betrifft, so ist sie, wie schon bemerkt,

im Allgemeinen ricbtig. Es sprechen fur ihre Richtigkeit, wenigstens

in der weit uberwiegenden Mehrheit der Fiille, mehrere Momente, unter

denen ich nur folgende hervorheben will.

I. Die (iberwiegende Anzahl der Langen in der Sawhita statt ent-

sprechender Kurzen im Pada erscheint in solchen Stellen, in denen das

Metrum eine lange Silbe
9

1

.

nothwendig macht und auch — mit verhaltnissmassig seltenen Aus-

nahmen — wirklich zeigt. Der Art ist die 6. Silbe in 8 silbigen Stollen,

da diese in der uberwiegenden Mehrzahl der Falle mit einem Di-

iambus (v—v— ) schliessen; ferner die 10. in einem 12. oder 11 silbigen
v

10

Stollen, da jene ebenfalls vorzugsweise auf einen Diiambus (v—v—
10 10

diese auf einen Bacchius (v ), oder catalaktischen Jambus (v— v)

schliessen

2. oder fast nothwendig, indem das Metrum Rhythmen bevorzugt,

in denen die Lange der betreffenden Silbe nothwendig ist.

Der Art sind:

a.. Die Dehnungen in der 8 Silbe 11. oder 12-silbiger Stollen.

indem hier die 5. bis einschliesslich S. Silbe (d. h. der 2. Fuss) der-
5 8

selben vorzugsweise durch einen Choriamb (—„*_), Jonicus a minore
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5 B 5 8 5 8

u v _\ Paeon quartus (vvv—), Epitritus secundus (

—

v ), Diiambus
5 8 5 8

(v—v—), Epitritus primus (v ) gebildet wird (vgl. 'Ueber die indo-

germ. End. des Gen. Sing, fans u. s. w.' in den 'Abhandlungen. Bd.

XIX hist-phil. CI. S. 17— 19), in denen, wie das Schema zeigt, die 8.

Silbe lang sein muss,

b„ in denselben Stollen die Dehnungen der 5. Silbe wegen der

eben erwahnten Haufigkeit des Choriambus (—vv-) und Epitritus se-

cundus (— v ), als 2. Fusses,

c, in denselben Stollen die der 7. wegen des Jonicus a minore

(w-—), Epitritus secundus (— vl—) und Epitritus primus (v ),

d.. die Dehnungen der 2. Silbe in alien Stollen wegen des Vor-
e>

herrschens des iambischen Charakters in fast alien vedischen Versen

damit dieser (v—) sogleich im Anfange derselben hervortrete,

e., der 4. Silbe ebenfalls in alien Stollen, wahrscheinlich aus dem-

4

selben Grunde (y—v—) wie in d.

II. spricht dafur der Umstand , dass die Dehnungen fast nie ein-

treten, wenn das folgende Wort mit mehr als einem Consonanten beginnt,

da die vorhergehende Auslautsilbe schon durch die Position beschwert

wird. Selbst wo das R.-Pr. Dehnung vor Position annimmt, ist fast

ausnahmslos die Position aufzuheben. So z. B. wird R.-Pr. 462 die

Dehnung in sdnd svhh (Pada sdna) in Rv. IX. 4, 2 (= Sv. II

und 9, 9 ausdrncklich erwahnt, weil sie gegen die Regel vor

sition eintritt; es ist aber hier, wie fast in alien Stellen, in

im Rigveda erscheint. siiar (die TS. schreibt bekanntlich durchweg suvar,

vgl. Weber Ind. Stud. XIII, 105) zu lesen i). Dadurch wird die Silbe

** die 6. eines 8 silbizen Stollens und war nach der erwahnten allge-

Po

denen

im Rv. geschrieben ist (M. Miillers
1) Unter den 91 Stellen, in denen svar im kv. geSum le uc,. „. y~ -----

Pada-Index hat p. 6495, 8 noch vier, welche irrige Citate sind, namhch I. 4
4,

"
3; 52, 13; 83, 4) finden sieh nnr drei, in denen svar znlesen ,st namkct.

• H. 35, 6 Jit 72, 1, dieM ist sogar zweifelhan;, da ^,» *—46, 3

52

Vb. noch einW Stoll'en
'
befindet und 11. und 12-silbige Stollen nicht selten

Verse vorkoixmien
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meinen Regel zu dehnen. Hatten die Verfasser des Rigveda-Praticakhya

dieses hier, vvie in anderen Fallen geschehen ist (vgl. weiterhin), beachtet,

dann wurden sie diese Dehnung nicht besonders erwahnt haben, da sie

unter ihre allgemeine Regel fallt. Freilich kommen auch — zwar nur
\

selten — Dehnungenvor wirklicher Position vor — giebt es doch in den

Veden so ziemlich keine einzige Regel, welche nicht Ausnahmen erlitte,

Inconsequenzen , durch welche die Diaskeuasten die Treue besiegelt

haben, mit welcher sie bei Fixirung des Textes ihren Gewahrsmannern
gefolgt sind —

;
doch lassen sich fur diese mehr oder weniger sichre oder

wahrscheinliche Erklarungen erkennen. So z. B. findet sich in dem oben er-

wilhnten Verse IX. 4, 2 (R.-Pr. 486) auch sand jyotih mit Dehnung des a von
sdna in der 2. Silbe des Stollens vor wirklicher Position. Diese konnte
man auf den ersten Anblick daraus zu erklaren geneigt sein, dass die

Position hier durch jy , eine muta cum liqtiida
,

gebildet wird ; wahr-
scheinlicher ist mir aber , dass die Analogie dieses Verses , in welchem
sogleich dasselbe Wort gedehnt erscheint (sand jyotih sand star
Vy | v_t,_), Sowie zweier andrer, des 1. und 3., wo sand ebenfalls

mit Dehnung in der 2. Silbe des Stollens vorkommt [sand ca soma jeshi

ca und sand ddksham utd krdtum) und — mit einer Ausnahme namlich
dpa l

) t in 3, b — aller ubrigen
, in denen ein zweisilbiges Wort, wenn

es nicht von selbst lang auslautet (wie vigvd in 2, b), oder deutliche
Position hat (wie tdva kratod in 6, a, soma dvi<> in 7, b), oder irrig mit
dem folgenden contrahirt ist (wie abhy arsha in 7 a und 8 a, wo die

Contraction wieder auf/uheben ist), ebenfalls gedehnt ist (so'«7^ in

1, c; 2. c 3, c; 4, c; 6, c; 7, c; 8, c; 9,c; 10, c), dahin gewirkt hat,

da j der Gewiihrsmann. oder die Gewahrsmiinner, denen die Diaskeuasten
folgten

,
irrigerweise auch hier vor der Position jy langes d aussprachen.

III. ebenso spricht dafur der Umstand, dass fast nie eine
am Knde eines Stollens eintritt; denn der Stollen ist ursnrfh

^ he Vers und desseu Schluss demgenniss anceps. Wo

Dehnung

srlich der

n Stollens

(R-Pr.

uberhaupt seinen Auslaut nur an
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von dieser Regel eintreten , was ubrigens sehr selten der Fall ist,

entsteht daher das Prajudiz. dass die Lange der urspriingliche Schluss

der Wortform war.

IV. endlich wird die Richtigkeit der Auffassung des R.-Pr. dadurch

wesentlich unterstutzt, dass das Metrum auch sonst — was den heimi-

schen Forschern entgangen ist — auf die Umgestaltung der grammati-

schen Wortformen von Einfluss war. Es erklaren sich dadurch mehrere

Formen, welche — so viel ich sehe — durch andre Einflusse nicht er-

klarbar sind.

Ich werde hier nur einige noch nicht von diesem Gesichtspunkt

aus betrachtete Formen besprechen — andere fur die Abhandlung fiber

die phonetischen Erscheinungen bewahrend — ; da sie jedoch auch an

und fur sich von einiger Bedeutung sind , mogen sie einen besonderen

Abschnitt fallen.

5C1 *^«w,*vv»~

V.

Hieher gehort zunachst tdkshati in Rv. I. 162, 6 = VS. XXV. 29

TS. IV. 6. 8.2. Dass hier tdkshati fur tdkshanti steht, ist schon in

Vartt. 2 zu Pan. VII. 1, 39 erkannt (vgl. Mahabhfehya
,

V. 65b

)
und

auch von Sayawa zum Rv. und Mahidhara zu der VS. angenommen.

Das Wort bildet das Ende eines 12. silbigen Stollens, dessen Schluss

ein Diiambus ist; ksha steht also in der 11. Silbe welche kurz sem

ya tdkshati v— v

Ein ahnlicher Grund erklart die Instrumentalform yrathind

Stellen
grammatisches prathimnS) von prathiman ,

welche nur in zwei

scheint Kv. I. 8, 5 (= Sv. I. 2. 2. 8. i «- Ath. XX. 71, 1
1

und Kv

VIII. 56 (Val. 8). t). In beiden Stellen bildet <W> die 5. S.lbe erne,

8 silbigen Stollens (es ist namlich statt dyair zulesen dimr)
,

welche

einem Diiambus schliesst {°thind' gdvah v-v
r?- T . *Q i pr<srheint von mahimdn ,

namlich
Em ganz analoger Instrumental erscnemt

nicht
"** (jedoch mit d

&

er regelmassigen Form ma*m* daneben, was^bei

*** nicht der Fall ist). Dieses«^^£^ an
wemger als 39 Stellen: alle aber sind solche, in aenen a

R
Classe. XIX.

Gg
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der Stelle, wo °hi° erscheint, entweder eine Ktirze fast nothwendig macht,

oder eine kurze Silbe vorwaltet.

So zunachst in der ersten Silbe eines Diiambus als Schluss eines

8 silbigen Stollens Rv. III. 59, 7; VIII. 12, 23; 68 (57), 3 = Sv. II.

9. 1. 3. 3; Rv. VIII. 92 (81), 23 == Sv. II. 8. 2. 2. 2; Rv. X. 119, 8.

Ferner im 2. Fuss 11. und 12.silbiger Stollen, urn die, wie schon
bemerkt, hier beliebtesten drei Rhythmen: Choriamb (—vv ), Jonicus

und Paeon quartus (vvv—) zu ermoarlichen. So imminor

Choriamb in 11 silbigen Stollen Rv. I. 180, 9; 186, 9; VII. 21, 4; 9;
X. 70, 5; 88, 7; in 12silbigem Stollen VI. 68, 9. — Im Jonicus a
minore in 11 silbigen Stollen I. 32, 8; 33, 9; 139, 11 (= VS. VII, 19);

HI. 6, 2; 7. 10; VII. 95, 1; X. 28, 7; 81, 2 (= VS. XVII, 1 8 = TS.
IV. 6. 2. 4); 121, 8 (=, VS. XXVII. 26 = TS. IV. 1. 8. 6); 125, 8

Ath. IV. 30, 8 wo aber die grammatische Form mahimnd' statt der
im Rv. erscheint, augenscheinlich durch Einfluss der Grammatik); 129, 3;
in 12 silbigen Stollen I. 151, 5; 173, 6; II. 17, 2; V. 57, 4; 87, 2;
VI. 8. 2; VII. 96, 2; VIII. 70 (59), 6 (= Sv. II- 2. 2. II. 2
XX. 81, 2 und 92, 21). - Im Paeon quartus in 11 silbigen Stollen
III. 30, 13; VI. 15, 14 (« TS. IV. 3. 13. 5); VII. 86

;
1 ; X. 147, 5;

in einem 12 silbigen II. 1, 15.

In I. 122, 11 und VII. 60,10 wird dadurch der Paeon tertius

Ath

(vv-v), wie in Rv. I. 32, 6, ermoglicht und der, wie ich glaube, nie,
oder auf jeden Fall nur sehr selten im 2 Fuss vorkommende Antispast

umgangen.

Die grammatische Form mahimnd' (fur omanisches mahgtunscnes manimana) er-
eheint im Rv. nur dreimal, nnd zwar *imn» zweimal im ersten Fusse

ernes 11. und eines 12. silbigen Stollens, Rv. VI. 16, 13; X. 88, 14,
wo das Metrum in den Veden am beschrankt ist: das dritte-
mal zeigt sie del jedoch auch im zweiten Fuss eines elfsilbisen Stollen
namhch Rv. I. 59, 7, wo dadurch der Ep primus (t; ) ent-

&ehort
teht. Da dieser Rhythmus im 2. Fuss nicht zu den

so kann man die Form hier unangefochten lassen; allein ,T wcnn~ man
bedenkt, dass m in alien fibngen Stellen des 2. Fusses ausgestossen ist
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am die haufigen Rhythmen, speciell in 1 9 um den Jonicus a minore zu

cewinnen , so kann man kaum den Verdacht unterdrucken , dass die

grammatische Form liier aus demselben Grunde, wie im Ath. IV. 38, 8

iin Gegensatz zu mahind des Rv., an die Stelle von ursprunglichem

mahind' getreten und mit diesem zu vertauschen sei.

Uebergehen will ich nicht, dass auch von bhUmdn der Instrumental

bhiina in Rv. X. 82, 4 (= TS. IV. 6. 2. 2 == VS. XVII. 28) und Rv.

X. 149, 3 erscheint und zwar beidemal im Schluss eines elfsilbigen

Stollens (in X, 82, 4 ist wohl rishyali statt rishayah zu lesen, vgl. eben
* 1A

so arydh statt ardyah von ari bei Grassmann). Da dieser Schluss v

lautet und %hu° in der 10. Silbe steht, so hatte das Metrum auch recht

gutbhumna vertragen : diese Form erscheint aber in Rv. nicht, sondern

die organische bhitmdnd (jedoch nur einmal X. 31, 6 wo das Metrum

sie geschutzt hat); sollte desshalb und durch Einnuss des so haufigen

mahind', bhiina statt bhumna eingetreten sein ? Uebrigens erscheint bhdmnd'

in der TS. I. 5. 3. 1 und der VS. III. 5 in einem Yajus.

Endlich will ich auch die mir bekannte letzte Form dieser Art

mind' (fiir varimna von varimdn) nicht unerwahnt lassen. Sie findet

sichin derTS. in demselben Yajus, aber das wesentlich entsprechende in

der VS. III. 5 hat statt dessen die grammatische Form varimva. Auch

hier ist sicher nicht das Metrum Grund der Einbusse des m. Die

Inder geben zwar fur alle Yajus Metra an, aber wenigstens sehr viele

sind reine Prosa und wie mir scheint auch dieses. Sollte man wegen

des haufigen Vorkommens m-loser Formen dieser Art spater beide

Formen, die mit m und ohne m, promiscue gebraucht haben

Einen Fall . wo das Metrum wieder entschieden von Einnuss

Weten die beiden Stellen Rv. I. 83. 5 (= Ath. XX. 25, 5) und X.

13 »- 1, wo statt des dicht neben dem letzteren Vers, namhch in X
13 ». 2 (= Ath. X. 7, 43 wo aber V.L.) vorkommenden tatne (vgl. tatnishe

"«d tatnire), tate, mit Einbusse des », erscheint, angenscheinlich wed es

Wdemal den Sehluss eines zwolfeilbigen anf einen Diiambus ausgehenden

Stollens bildet.

Sehen wir hier tatne dureh metrischen Einnuss sein n einbussen,

Gg
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so werden vvir nicht den geringsten Anstand zu nehmen brauchen,

dieselbe Einbusse auch in cake anzunehmen. Auch diese Form erscheint

nur, wo das Metrum Kiirze ihrer ersten Silbe gebietet , namlich im iam-

bischen Schluss 8. oder 12. silbiger Stollen und zwar Rv. I. 25, 19

Sv. II. 7. 3. 6. 1 = VS. XXI. 1 = TS. II. 1. 11. 6); III. 3. 3;

10; 62, 5; VIII. 64 (53), 8; X. 40, 7 ; VS. IV. 21 (= TS. I. 2. 5. 1,

wo aber V. L.). Das Metrum ist zwar in der letzten Stelle durch Corrup-

tion so verdunkelt, dass aucb die heimischen Forscher dariiber nicht

klar werden konnten (vgl. Weber's Ausg. der VS., T. I, Append, p.

LXII) ; allein es ist kaum zu zweifeln , dass der letzte Stollen , dessen

Schluss cake bildet, ein achtsilbiger ist und zwar mit iambischem Aus-

gang, wie gewohnlich.

Cake gehort, wie im Ptsb. Wtbch. mit Recht angenommen ist, zu

dem Verbum kan und steht demgemass fur cakne, gerade wie tate fur

tatne. Dass caktie nicht, wie tatne , daneben bewahrt ist, ist eben so

sehr Zutall, wie der Mangel eines prathimna neben der Bewahrung von

mahimnd' ; diese Bewahrung ist jedoch , mochte man fast sagen, seltener

als der Mangel von prathimnd' : denn prathina erscheint nur 2 mal,

mtihina aber 39 mal, wiihrend mahimnd' nur 3 mal vorkommt.

Unbemerkt darf ich jedoch nicht lassen, dass Grassmann dieses

cake zu einem Verbum kd= kan stellt, welches die Inder nicht kennen

und das Petersburger Worterbuch fur kayamana Rv. III. 9, 2, =a Sv.

I. 1. 1. 5. 9, -kati in den Bahuvrihi- Zusammensetzungen rind-kdti, Rv.

VIII. 61 (50), 12 und kd'ma-kdti Rv. VIII. 92 (81), 14, so wie dkdyyd

(z. 1. dkdt/ia), Rv. IV. 29, 5 angenommen hat. Es wird aber Niemand in

Abrede stellen, dass derartige Bereicherungen des indischen Verbal-

schat/.es nur in der iiussersten Noth zuhissig sind. Diese ist aber hier

nicht zu erkennen; denn kd'j/amdna verhalt sich zu kan, wie jd'yamdna,

zu jan , eben so kdti wie ja% und kdy in *&kfyia schliesst sich an kdy
in kfyomdna. Ich bezweine daher sehr, dass ein Sanskritisches Verbum
hi = kan in der Zeit, aus welcher uns literarische Schopfungen be-
wahrt sind, im Altindischen existirt hat. und zwar urn so mehr, da
auch in der Sprache des Avesta ka-ya (bei Justi unter kd erwahnt
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sich zu deren kan eben so verhalt wie zaya (= Sanskr. jdya) zu zan

Sanskr. jan) , und ebenso audi dessen Ptcp. kdta genau so wie zdta

Sanskr. jdta) zu zan. Selbst wenn Fick (Vglch. Wtbch. der Indog.

Spr. 1874 I S. 34) Sanskr. cd-ru mit Recht nrit lat. cd-ru-s verglichen

hatte, und aus diesen, so wie irisch ca-ra 'lieben', wozu Bezzenberger (GgA.

1874 S. 1243) noch germanisch hdra-s, lett. kdriba stellt, verstattet ware ein

indogermanisch es Vb. ka zu folgern, wiirde daraus keinesweges die

Existenz eines indischen Vb. kd fur die Vedenzeit gefolgert werden konnen.

Aber, wird man mir einwenden. wie ist denn das Ptcp. Pf. cakdnd

zu erklaren? Ist denn hier nicht deutlieh als Basis cakd d. h. redupli-

cates kd, und als Endung ana zu erkennen ? nicht deutlieh eine Bildun

die ganz analog mit daddnd von dd u. aa. ? Nun ! trotz dem hat auch

das Ptsb. Wtb. nicht gewagt, diese Form von dem Pf. cdkana und der

Basis kan zu trennen und mit dem von ihm angenommenen Verbum kd

zu verbinden; und in der That mochte es wohl nie, oder wenigstens

nur unter den zwingendsten Griinden verstattet sein anzunehmen, dass

zwei wurzelverwandte aber grammatisch verschiedene Basen zu einem

Verbalsystem verbunden seien, mit andern Worten : ein Vb. kd (wurzel-

haft verwandt mit kan) das Ptcp. zu cdkan (oder vielmehr wie wir gleich

sehen werden cdkan), dem Stamme des finiten Perfect, geliefert habe.

Wer die Stellen betrachtet, in denen cakdnd vorkommt, wird nach

allem bisherigen nicht den geringsten Anstand nehmen durfen, auch

dieses, gerade wie tate, cake fur eine durch das Metrum herbeigefuhrte

Umgestaltung von cakndnd zu erklaren. Das Wort erscheint im Rv. in

den drei Formen cakdndh, cakdna und cakdnd'h an 14 Stellen, aber in

^len, ohne eine einzige Ausnahme, bildet es den Schluss eines elfsilbigen

Ellens, d.h. einen Bacchius (v ), in welchem die erste Silbe kurz

tate. cake, entfernt

X

Jst, also die Position durch Einbusse des n wie in tate,

w*rd. Die Stellen sind fur cakdndh Rv. III. 5, 2; V. 3, 10; 27, 3

VI
- 36, 5; VII. 27, 1 (=; Sv. I. 4. 1. 3. 6, wo aber eine V.L

»6; 123, 8 (=Sv.II. 9. 2. 13, 3); 148, 3; - fur cakdnd' VI.

^ cakdnd'h II. 31 7 (wo der Stollen aber mangelhaft); IV. 16, 15;

V
- 30, 7; VI. 29, 1 ; X. 77, 8. — So viel mir bekannt, giebt es nur
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eine Stelle im Veda, namlich Ath. II. 5, 1, wo cakdndh an einer andern

Stelle des Verses gebraucht ist. Aber dieser spate Veda hat keine Auto-

ritat fur die eigentliche Vedensprache, wenigstens nicht im Allgemeinen

;

derm er gehort zu einem grossen Theil nicht der Zeit an, in welcher

die Vedensprache noch eine lebendige Volkssprache war.

Ich kenne nur einen Grund, den man vielleicht fur ein arisches

Verbum kd = kan geltend machen kann, namlich den Dativ Ptcpii Pf.

red. cakushe im Avesta; allein diese Form erscheint hier nur 2 mal Yt.

13, 24 und 40 und zwar in derselben Phrase, in 24 mit V. L. Ich zweifle

ob man ihr dem bisher ausgefuhrten gegenuber ein entscheidendes Ge-

einerwicht beilegen darf, und zwar um so mehr, da man sich einersei

tieferen Kenntniss der Sprache des Avesta noch nicht ruhmen kann,
andrerseits auch im Avesta viele Umgestaltungen der eigentlich gramma-
tischen Formen nachweisbar sind und gerade vorzugsweise in den Yashts.

Doch genug von cake und cakdndl

Einen andern Fall bietet noch das ten. Aty. mamdtuh Rv. III. 32, 7,

wenn Aufrecht (bei Muir, Original Sskr. Texts IV2
, 102 n. 82) es mit

Recht, wie ich glaube, fur mamndtuh nimmt. Durch diese Einbusse
ward im 2. Fuss des elfsilbigen Stollens der beliebte Jonicus a minor

des, ttbri^ auch schon hiiufigen, Epitritus secundus g
Da dieser letztre, wie gesagt, schon haufig ist, konnte es ubrigens recht
gut moglich sein, dass mamndtuh das ursprungliche Wort an dieser
Stelle war und erst in der Zeit der Corruption , d. h. zwischen der der
Dichtung und der der Diaskeuase, durch Einrluss des fast haun
braucbten Jonicus a minore das » eingebitsst hat.

Endlich will ich noch das an. Xsy. avitd erwahnen VII. 59, 6. Die
Silbe vi ist hier die erste des, den 12silbigen Stollen schliessenden,
Diiambus; um die hier in der grossten Mehrzahl der Falle herrschende
KQrze zu erlangen, hat avishtd das sh eingebusst, worauf das nurdadurch
linguali rte t wieder dental ward. Dass dieses avitd fur avishtd stehe,
deutet ubrigens schon das Ptsb. Wtbch. an und wird auch von Grass-
mann, freilich mit einem Fragezeichen, angemerkt. Die in der Samhitd
erscheinende Lange des Auslauts (avitd') ist ebenfalls nur metrisch und
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zwar nach der allgemeinen Regel, weil das wortauslautende a in der

10. Silbe des 12 silbigen Stollens sich befindet.

In alien hier besprochenen Fallen ist Verkurzung des Metrums

wegen durch Aufhebung der Position eingetreten. Der Eintritt von

Dehnungen von Vocalen urn des Metrums willen ist schon erwahnt und

wird uns im folgenden in so grosser Fiille begegnen, dass wir hier kein

Beispiel dafur zu geben brauchten. Da ich aber eines beilaufig erwahnt

habe und zwar ein solches, in welchem die indischen Vedenforscher keine

metrische Dehnung erblickten , sondern den langen Vokal der Sawhita

auch in dem Pada-Texte bewahrt haben, so mogen mir daruber wenige

Worte verstattet sein.

Es ist diess die Perfectform cdkana, welche im Rv. zweimal vor-

kommtRv. I. 51, 8 und 120, 10; im ersten Fall bildet cdkana den Schluss

eines 12 silbigen, im 2. eines 8 silbigen Stollens, ist also dort 10 in 12

hier 6 in 8 und muss, da der Schluss ein Diiambus ist, beidemal lang

sein. Da das Ptcp. dieses Pfct. wie wir gesehen, stets kurzes ca° hat,

an ein Pf. eines Frequentativs aber schwerlich zu denken ist, so dttrfen

wir die Lange wohl unbedenklich dem Metrum zuschreiben.

Aber 'warum' wird man fragen , 'nahmen die Pada - Verfertiger,

diese Lange auch in den Pada-Texte auf?' Ich will die Antwort so-

gleich, aber fur das erste ohne weiteren Beweis ,
geben. Dieser wird

fir die Veden zwar leicht sefuhrt werden konnen und wird zum Theil

in diesen Abhandlungen hervortreten ; er ist aber fur die Frmcipien,

nach welchen die Grammatik des classischen Sanskrit gestaltet ward,

fast von viel grosserer Wichtigkeit als fur die vedische Sprache, gehort

desshalb weniger hierher und bedarf einer erschopfenden Entwickelung.

Die Pada-Verfertiger haben die Lange aufgenommen, weil in der Sa^mita

die reduplicirte Form von kan ausnahmslos mit d in der Beduphcat—

erscheint (vgl. z. B. dagegen rdrakshdndh, Pada ra>, IV. 3, 14 well

raksha in der Samh. Rv. I. 147, 3 erscheint u. a. der A

Dagegen ist die Entscheidung fiber dieses d in den Formen ausser

d*n Pf. mit eini Schwierigkeiten verbunden. Es erscheinen namlicn

acht Formen dieser Art im Rv.: cakdn, cdkdnah, cdkdnat
,

cdkamnta,
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cdkdndma, cdkanta, cdkandhi , cdkanydt , alle zusammen an 21 Stellen.

Die drei ersten Formen finden sich an 1 5 Stellen und zwar — vielleicht

mit einer Ausnahme — durchweg so, dass das d metrisch erklart werden

kann; cdkdn bildet namlich in 8 Stellen den Schluss eines 11 silbigen

Stollens, so dass cd die 10. Silbe ist und demgemass lang sein muss;

diese Stellen sind Rv. I. 33, 14; 148, 2; 174, 5; II. 11, 3; X. 29, 1

Ath. XX. 76, 1); 95, 4 (der Vers ist unregelmassig und hatte von

den Indern eigentlich als viradrupa bezeichnet werden miissen); 148, 1;

4; _ cdkdnah ist an zwei Stellen I. 51, 12; VIII. 52 (Val. 4), 4 der

Schluss eines zwSlfsilbigen , so dass cd die 10. Silbe bildet, welche lang

sein muss ; dasselbe ist mit cdkdnat ebenfalls an zwei Stellen der Fall

namlich X. 91, 12 und 147, 4; endlich bildet cdkanah VIII. 62 (51) 4

und cdkanat A III. 31, 1 den Schluss eines achtsilbigen Stollens, so dass

cd die 6. Silbe ist und ebenfalls lang sein muss. Zweifelhaft ist X.

132, 4. Die Inder betrachten den Vers als eine ViraJrupa; eine solche

besteht aus drei elfsilbigen und einem achtsilbigen Stollen ; die drei elf-

silbigen sind a. b und d ; der achtsilbige muss also c sein ; dieser enthalt

nach der mechanischen Zahlung nur 7 Silben von denen cdkan den Schluss

bildet; da die Inder auch mangelhaften Versen den Namen der nachst

verwandten geben, so ist mir kaum zweifelhaft, dass die Inder so ab-

theilten. Dann ist dieser Stollen ein katalektischer achtsilbiger Stollen,

in welchem die letzte Silbe fehlt ; ware er vollstandig so wiirde cd die

6. Silbe bilden, also lang sein miissen, so dass auch hier das Metrum

der Grund der Dehnung sein konnte. Doch wage ich keine Entschei-

dung, da der Vers mir keinesweges klar, auch eine andre Abtheilung

moglich ist und das ganze Lied eigenthumliche Schwierigkeiten dar-

bietet.

In den funf (ibrigen Formen, von denen vier an. tey. sind und eine

zweimal in demselben Verse vorkommt, lasst sich kein Grund fur die

Annahme einer metrischen Dehnung erkennen : cdkdnanta erscheint V.

31 , 13 in demselben elfsilbigen Stollen zweimal und zwar so dass cd

einmal die 2. das andremal die 6. Silbe bildet; cdkdndma II. 11, 13 hat

cd in der 6. Silbe eines 11 silbigen Stollens; cdkantu I. 121, 14 (wo die
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Contractionen wieder aufzuheben sind und z. 1. ist usrac cakantu

vbhdyesha asmr) mit cd in der 3. Silbe ernes 1 1 silb. Stollens; cdkandhi

X. 14", 3, wo cd die 3. Silbe eines 12 silb., und cakanydt X. 31, 4 wo

cd die 3. eines llsilbigen Stollens ist.

Dass das lange d in diese fiinf Formen sich durch den Einnuss

der vier, in denen es sich theils entschieden (namlich im Perfectum), theils

vielleicht (namlich in cdkan, cakanas, cakanat) durch das Metrum erklart,

ein^eschlichen habe , lasst sich schwerlich annehmen. Eine genauere
o

Discussion werde ich erst an einem anderen Orte , namlich bei Behand-

lung des reduplicirten Aorist, zu geben vermogen. Ich glaube namlich

nicht mit dem Ptsb. Wtbch. und Grassmann (schwankend auch Sayana zu

I 122, 14; noch schwankender zu I. 33, 14) annehmen zu durfen,

dass diese Formen dem Frequentativ angehoren, sondern betrachte sie

als vedische Formen des reduplicirten Aorists (Indie. Conj. Potent, und

Imperativ); in diesem wird, iihnlich wie es fur das classische Sanskrit

vorgeschrieben wird, aber nicht so regelmassig, der Vokal in der Redu-

plication bald unverandert gelassen, bald gedehnt. In den funf Formen,

in denen sich die Dehnung nicht metrisch erklaren lasst, ist sie wohl

sicher grammatisch, in den ubrigen drei dagegen, in denen sie sich me-

trisch erklaren lasst, will ich es fur das erste noch unentschieden lassen,
*

ob sie als grammatische oder metrische aufzufassen ist.

VI.

Schliesslich mochte ich noch einige Falle ausfuhrlich behandeln

•"

das Metrum. urn eine schwere Silbe zu erhalten, sog Position

herbeigefiihrt hat. Doch wurde das hier zu weit von unsrer Auf-

gabe abfuhren. Ich werde sie vielmehr in einem Aufsatze zu besprechen

haben, in welcheni ich die in einer nicht unbetrachtlichen Anzahl von

sehr verschiedenen Sprachen und von sehr alter Zeit an bis auf den

fceutigen Tag eintretende Entwickelung eines schmarotzerhaften r neben

Dentalen zu verfolgen und zu erklaren beabsichtige. Ich bemerke hier

dass die Zunsenbewesun* , durch welche ein Dental gebildet d

^eraus leicht ein leises r mitklingen lasst, welches unter begunstigendei

Umstanden sich horbarer maclien (vgl. z. B. in den Briefen der franzosi

Hist -phil. Classc. XIX.
Hh
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schen Kriegsgefangen bei K a m p, 'Bei den franzosischen Kriegsgefangenen7

1874 S. 54. 55 en trans Brasseans fur en t'embrassant, Daifre, Daufry,

Dreuz, Dreux, Druts fur Deutz 1
), sich dem Dental anfugen (vgl. re-

gistro

Sanskr. drekdna

regestum , mio scentre me sciente, tresor thesaurus.

dsxavo y 4ciQadQCct Sanskr. Darda u. aa.), in ihn

eindringen und einen Lingual schaffen kann (Sanskr. d fur d vermittelst

d* z. B. in ved. padbhis 2
), und es in r und / verwandeln kann (Prakrit

-raha fur Sanskr. da$a, dohala fur Sanskr. dohada).

In den Veden erklart sich dadurch ydjatra aus yajatd und vibhritra

a us vibhrita.

Dass ydjatra dieselbe Bedeutung hat, wie yajatd, d. h. die eines

Participii Fut. Pass, (eigentlich necessitatis) von yaj , vibhritra dieselbe

vibh d. h. eines Ptcp. Pf. Pass, von bhar , ist bekannt und

sich, wenn noting durch Behandlung alles hieher gehorigen Stellen er-

weisen. Kir yajatra ergiebt sich der Beweis schon durch die beiden

Stellen Rv. IV. 56, 2

devf devebhir yajate y&jatraiA

und VII. 57, 7

devi devebhir yajat&' yajatraU.

Ferner lSsst sich

Sprachen beweisen ,

vermittelst des Sanskrits selbst und der verwandten

dass eine Form auf tra weder vermittelst eines se-

kundiire noch durch d prim

den Themen auf

dieselbe Bedeutung, wie diese

erhalten kon

Dann erscheint vibhritra in den vier Stellen. in denen es im Rv.
9

vorkommt, namlich I. 7 1, 3; 95, 2 Taittir. Br. II. 8. 7. 4); II. 10,

2; VII, 43, 3, als Schluss von elfsilbigen Stollen, so dass die Silbe bhri die

vorletzte eines Bacchius (10 in ll)bildet, also nothwendig lang sein muss.

1) Im Laufe

eines Gesprh'chs sprach Jemannd in einer Gesellschaft das Wort 4Taube' aus ; alle

Anwesende aber hatten 'Traube* verstanden irod missverstaflden in Folge davon.

was gen wollte; erst au

artikulirt hatte, dass

Traube' ergab sich

der vedischen Sprache
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Das Wort ydjatra findet sich im Rv. an 56 Stellen {yajatd an 49).

Unter diesen 56 sind 51, in denen, wie eben, ydjatra den Schluss elf-

silbiger Stollen , also je die 10. Silbe, bildet und lang sein mnss. Es
sind diess folgende: Rv. I. 65, 1 : 76, 4; 89, 8 (= Sv. II. 9. 3. 9. 2

VS.XXV. 21); 108, 7; 121, 1; 173,2; 180,5; 186, 11; 189, 3; 7. II.

27, 16; 29, 6* (= VS. XXXIII. 51); 31, 7; III. 6, 8; 14, 2; 22, 2

VS. XII. 48 = TS. IV. 2. 4. 2); 31, 17; 35, 10; 57, 4; 5. IV.

12, 6; 56, 2. V. 55, 10; 58, 4; VI. 12, 2; 21, 11; 25, 8; 50, 15

51, 6; 9; 52, 13; 17. VII. 14, 2; 43, 4; 52, 3; 53, 1; 57, 1; 4; 5

75, 7; 88, 1. VIII. 57 (VA1. 9) 1 ; 4. X. 11, 8 (= Ath. XVIII. 1, 26)

31, 1; 46, 9; 10; 61. 27; 70, 11; 149, 3.

Die 5 iibrigen Stellen betreffend, so fallt in einer die positionsbe-

schwerte Silbe in die so oft gedehnte 2 Silbe eines Stollens, namlich

Rv. I. 129, 7; in zweien in die ebenfalls so oft gedehnte 4., namlich

Rv. VII. 35, 15 {— Ath. XIX. 11, 5) undX 63, 11; in andern zweien

endlich in die ebenfalls, jedoch selten, gedehnte 3., namlich I. 14, 7

und 8. Der Bau der Vedenverse ist, wie gesagt, noch zu wenig be-

kannt, um diese, wenn auch seltene Beschwerung hier auffallend zu

finden
; beide Stollen sind achtsilbig und wenn in ihnen yajatd ge-

sprochen ware, wiirde der erste Fuss einen Choriamb gebildet haben

d h- einen Rhythmus , welcher die im Anfang vedischer Verse be-

liebte Andeutung des iambischen Charakters verdunkelt. Dieser kommt

zwar auch in dem nun eintretenden Epitritus secundus nicht vollstandig

zuseinem Recht, allein dieser Fuss hat doch nicht den fortreissenden

Charakter des Choriamb und wurde vielleicht so vorgetragen ,
dass der

Jambus in den beiden ersten Siiben von ydjatra geltend gemacht ward.

Will man jedoch in diesen beiden Versen entschieden keinen Einfluss

de« Metrums gelten lassen , dann lage die Moglichkeit nahe, dass die

54 mai durch Einliuss des Metrums erklarbare Form, welche im Rv

8chon mit dieser Zahl die Form yajatd um funf uberschreitet, an diesen

bei<ien Stellen, eben in Folge dieses haufigen Gebrauchs sich einge-

8chlichen hatte. Auf jeden Fall sind diese 2 Falle den 54 gegenuber,

10 denen sich ydjatra metrisch erklaren lasst, irrelevant.

Hh2
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Stellen der ubrigen Veden, welche im Rv. nicht vorkommen, sind

zwar, aus dem oben angegebenen Grunde, fur derartige Fragen selten

von Belang ; doch will ich nicht unbemerkt lassen , dass VS. XI. 7 6

TS. IV. 1. 10. 1), so wie Ath. XIII. 2, 44 ydjatra ebenfalls als

schliessenden Bacchius haben (im Ath. hat der eigentlich llsilbige

Stollen jedoch 1 2 Silben ; es ware leicht eine wegzuschaffen, doch kommen

solche iiberziihlige Verse zu oft vor , als dass man schon jetzt wagen

mochte sie zu emendiren). In Ath. VI. 114, 2 erscheint ydjatra zu

Anfang des Stollens so dass die positionbeschwerte Silbe die 2. ist.

Wie ydjatraih in VS. VI. 10, zu erklaren ist, wage ich nicht mit Sicher-

heit zu entscheiden; es stent in einem der Yajus, deren Metrum nicht

angegeben ist (s. Web. VS. Append LXIX); allein ich glaube kaum

zu irren , wenn ich sdm dnydni ydjatraih, nach Analogie des folgenden,

fur einen katalektischen Stollen von sieben, statt acht, Silben nehme;

dann erklart sich der Schlussfuss v — v als katalektischer Jambus (far

v— v

Nach allem diesen nehme ich unbedenklich an, dass tra in ydjatra

vibh.ritra aus ta in yajatd vibhrita durch Einfluss des Metrums ent-

standen ist. Das dem t sich so leicht anschmiegende r, welches gerade

auf indischem Boden in den Yolkssprachen die Umwandlung von Dentalen

in Linguale so uberaus haufig herbeifiihrte , ward durch den Druck des

Metrums, welches an den angefuhrten Stellen eine schwere Silbe forderte,

selbststandig, ahnlich wie sporadisch in so vielen Sprachen und auch in

Jndien selbst, ohne besondre Veranlassung.

Schliesslich will ich nur noch bemerken, dass man kein Recht hat,

gegen diese Auffassung die Verschiedenheit des Accents in yajatd und
ydjatra geltend zu machen. Die Accentuation wechselt in den Veden
uberaus haufig in demselben Worte, z. B. aghnyd und dghnya, vivasvajtt

und vivdsvant, varimdn, und van man, anjdte und anjate und viele andre

Vielleicht ist aber der Wechsel des Accents in ydjatra der Zeit der

Corruption und dem Einfluss der vielen Worter auf tra zuzuschreiben.
I

welche nicht oxytonirt sind.
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Vll.

Allein , obgleich die uberwiegende Mehrzahl dieser Quantitatsver-

schiedenheiten sich unzweifelhaft aus einer , auf den ersten Anblick

zwar auffallenden — aber dem Charakter einer achten, aus dem Volkc

nicht einem Kreise strenger Kunstdichter, hervorgegangenen Poesie ent-

sprechenden Herrscbaft des Metrums erklaren lasst, so bleibt doch eine

keineswe^es unbedeutende Minderheit zuruck, welcbe wenigstens ver-

mittelst der uns bis jetzt zu Gebote stebenden Kenntniss der Veden-

metrik nicht auf eine genugende Weise gerecbtfertigt zu werden verroag.

Dahin gehoren im Allgemeinen die Dehnungen in der 3. und andern

bisher nicht in Erwagung gezogenen Silben der Stollen. Moglich,

dass tiefere Erforschung der in den Veden herrschenden metriscben

Gesetze auch fur sie eine genugende Berechtigung nachweisen wird;

allein nicbt unmoglich ware, dass eine und die andre dieser Quantitats-

verschiedenheiten auch durch andre Momente hervorgerufen sei.

So finden wir derartige Verschiedenbeiten auch in den sogenannten

Yajus. Freilich werden auch fur diese von den Indern Metra angegeben

(vgl. Weber's Ausg. der VS. Append, p. LX ff.) und fur manche der-

selben mit vollem Recht; andere aber macben wohl unzweifelhaft den

Eindruck reiner Prosa; der Art ist z. B. VS. XI. 58,a = TS. IV 1.

5. 4 (vgl. Weber, VS. Append. LXIX), in welchem die SamhM dhdrayd

statt des im Pada-Texte erscheinenden dhdraya hat. Ob nach derartigen

Wen vermuthet werden darf, dass auchbesondereVortragsweisen Dehnun-

gen herbeifuhren konnten, oder ob anzunehmen ist, dass diese Prosastiicke zum

Theil durch absichtliche Oder auch unabsichtliche Auslassungen,
Zusatze, oder

%rhaupt Veranderungen aus poetischen entstanden sind, wird erst spater, m

der letzten dieser Abhandlungen, in Erwagung gezogen werden konnen.

VIII

und

, • • «^^o Vraapn in Betracht koramen,
In dieser werden auch emlge andrej^ derselben- es Wird nicht undienlich sein, auf erne und me an

«<*on hier die Auftnerksamkeit zu lenken ,
weil der .m Folgenden ,u

liefernde Thatbestand in Stai.de ist , eine angemessene Vorbere.tung fur

aie Discussion derselben zu bilden.

•^«
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So entsteht z. B. auch fur alle Falle, wo sich die Dehnung als

metrisch erklaren lasst, dennoch die Frage, ob das Metrum sie veranlasst

hat, oder ob sie nicht vielmehr ursprunglich der Wortform angehorte

und im Lauf der Zeit, speciell in der Vedenzeit, wie das bei auslautenden

Langen ja durch manche Umstande leicht geschehen konnte* zwar schon

im Allgemeinen sich verkiirzt hatte, aber in manchen Fallen, insbesondre

durch die hinzutretende Forderung des Metrums, geschutzt ward. Ein

Beispiel dieser Art, die Dehnung des Auslauts der Absolutive auf ya,

hat der Vf. bei Ueberreichung dieser Abhandlung besprochen (vgl. Nach-

richten von der K. Ges. d. Wiss. u. d. G. A. Universitat zu Gottingen

1874 Nr. 10 S. 236 ff.)

IX.

Aber nicht selten entsteht ferner z. B. die Frage, ob die gramma-

tische Auffassung der hierher gehorigen Dehnungen , welche nns im

Pada-Texte entgegentritt, als richtig anzuerkennen ist. Denn Niemanden,

welcher sich eingehender mit den Veden beschaftigt hat , kann es ent-

gangen sein , dass die Verfertiger des Pada - Textes , so hoch wir auch&"**&

den in ihm niedergelegten Versuch das grammatische Verstandniss der

Veden anzubahnen zu achten haben, dennoch in der Auffassung des

Sawhita-Textes nicht selten irre gegangen sind; er wird demnach schon

vornweg erkennen, dass auch in Bezug auf diese Quantitatsverschieden-

heiten ihre Annahmen einer sorgfaltigen Priifung zu unterwerfen sind.

So z. B. wird im Pada-Text durchweg angenommen , dass wo im

Samhita-Text auslautende Vokale lang erscheinen, welche im Pada durch

die entsprechenden kurzen vertreten sind, diese kurzen die grammati-

schen Auslaute seien. Diese Annahme wird aber dadurch zweifelhaft,

dass in der Sawthita der Visarga, welcher im unbedingten Worte den

Auslaut bildet, in vielen, theilweis auch von den heimischen Forschern

anerkannten, Fallen spurlos verschwunden ist. Am haufigsten ist dieses

der Fall 1., hinter a d, 2., seltener hinter i und am seltensten hinter u. u.

Ich will zuerst Falle der 2. Art anfuhren, da sie die meiste Be-

weiskraft haben, insofern in ihnen r statt des Visarga hatte eintreten
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mussen, in derSamhitA dagegen dieses fehlt und Hiatus oder Contraction

Statt gefunden hat.

So Rv. V. 7, 8 svddhittva (Pada : svddhitih-iva, vgl. R.-Pr. 259). Der
spurlose Verlust, so wie die Zusammenziehung sind hier auch durch das

Metrum geschiitzt.

Rv. IX. 61, 10 = Sv. I. 5. 2. 4. 1 = VS. XXVL 16 bhti'my d'

dade (Pada des Rv. und der VS. bhiimih d' dade, vgl. R.-Pr. a. a. O.

V.-Pr. III. 38; im Sv. hat nach meiner Collation der Pada- Text

keinen Visarga).

In diesem Falle ist die Einbusse und Zusammenziehung durch Liqui-

dining um soaufTallender, da das Metrum die Aufhebung dieser Liquidirung

nothwendig macht. Man kann schon danach vermuthen, dass urspriing-

lich die Form des Kominativs in seiner unbedingten Gestalt in dem

Verse, also bhiimih, seine Stelle hatte, der Visarga aber vollig unhorbar

war. Diess fiihrte dann dazu, dass, als schon vor der Zeit der Diaskeu-

ase die phonetischen Regeln des Sanskrit in der Vortragsweise der

Veden sich geltend machten, diesen gemass, wie so haufig, mit Ver-

dunkelung des Metrum s, auch die Liquidirung des i vor dem folgenden

unahnlichen Vokal hier eintrat. Ob man den Vers damals noch gram-

matisch verstand, oder nicht, war dabei ohne Einfluss. Vor dieser Li-

quidirung wurde aber augenscheinlich mit Hiatus bhumi a gesprochen.

Einen interessanten Fall dieser Art bietet noch ki im Sv. dar.

Dass dessen ursprungliche Form kis (= lat. quis, im Avesta cis) war,

beweisen, ausser den verwandten Sprachen, auch die dem Sv. entsprechenden

Stellen des Rv. In Sv. aber hat es in den vier Fallen
,

in denen es

erscheint
, sein ursprungliches s , welches in unbedingter Stellung

,
dem

Sanskr. Gesetz gemass, Visarga hatte werden mussen, so spurlos eingebfisst,

dass an zwei Stellen Zusammenziehung mit dem folgenden Vokal, an einer

Hiatus und an der vierten spurloser Verlust eingetreten ist. Diese Vor-

^agsweisen waren hier so lest fixirt, dass auch der Sv.-Pada, wie bhitmi,

So auch dieses Wort ohne auslautenden Visarga schreibt. Im Rv. da-

&egenhatten die Gewahrsmanner , denen dessen Diaskeuasten folgten.

die Phonetischen Gesetze des Sanskrit auch hier geltend gemacht und
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den in der Urform, wenn auch vielleicht leise, doch noch
,
gefuhlten

oder gehorten Hauch denen gemass verandert.

Die Verse in denen diese Falle erscheinen sind:

Zunachst Sv. I. 2. 2. 4. 2 = Rv. X. 134, 7. Hier hat der Sv.

nd ky d' (wie oben Rv. Sv. und VS. bhumy a), trotzdem dass das Metrum

(wie in bhumy d') Wiederaufhebung der Liquidirung und Hiatus nothwendig

macht. Der Rv. dagegen hat , den phonetischen Gesetzen des Sanskr.

entsprechend, ndkir d (ndkih im Pada in einem Worte). In demselben

Verse erscheint im Sv. auch keine Spur eines Visarga vor d in nd ki

devd, wahrend Rv. auch hier ndkir devd spricht.

Die beiden anderen Falle iinden sich Sv. I. 3. 1. 1. 10 = Rv. IV.

30. 1. Hier spricht der Sv. nd ki Indra mit Bewahrung des Hiatus

(wie bei Vokativen sehr oft, da diese wesentlich parenthetischen ,
d. h.

vom Gesammtsatz unabhangigen , Charakter haben) , wahrend der Rv.

wieder ndkir Indra hat; ausserdem erscheint in demselben Verse im Sv.

mit Liquidirung nd ky evdm, wo aber das Metrum Wiederaufhebung

dieser Liquidirung fordert; auch hier hat Rv. ndkir evd (V. L ).

Es i^iebt in den Veden noch viel mehr Stellen dieser Art, welche

aber der heimischen Forschung, in Folge der Verdunkelung des Metrums,

unbekannt geblieben sind. So z. B. zeigt das Metrum, dass die Zusam-

menziehung von °iJi-iva zu iva, wie in svddhitiva statt des regelmassigen

svddhitir-iva Rv. V. 7, 8, noch an 5 Stellen desRv. vorzunehmen ist, dass auch

in diesen statt der in der Sawihitd erscheinenden regelmassigen Umwandlung

in -ir-iva jene unregelmassige Einbusse des Visarga mit Contraction der

beiden nun zusammen stossenden Vokale einzufiihren ist. Diese Stel-

len sind:

Rv. X. 84, 2, = Ath. IV. 31, 2 wo die Sawhita agnir-iva hat,

aber statt dessen agntm z. 1., da der Stollen elfsilbig sein muss.

VI. 7 5, 14 = VS. XXIX. 51 = TS. IV. 6. 6. 5, wo dhir-iva in

gleicher Weise und aus demselben Grunde dhiva z. 1.

X. 146, 2, wo statt dghdtibhir-iva der Sa/wh. aghdtibhiva z. 1. und

o tier 8silbige Stollen herzustellen ist.

X. 1 40. 4 ist eben so und aus demselben Grunde statt patir-iva z. l.pativa.
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Dass in demselben Verse Statt (/«va-iw (fur Pada: gd'vah-iva) z. 1.

gtfma, wird weiterhin bemerkt werden.

VII. 56, - ist in gleicher Weise statt mtinir-ica der Sawih. z. 1.

mun'tca. Dadurch erhalten wir den regelmfissigeri 5 silbigen Stollen der

Dvipada dhunir munlva (v— v -) l

Neben diesen [svadhitica mitgerechnet) Einbussen des Visarga

mit Zusammenziehung linden sich im Rv. nur 8 Stellen , wo ih vor iva

der llegel gemiiss zu ir « re\vorden ist. Im Atharva ist die Einbusse mit»~* ^"««— ~~ «»

Zusammenziehung noch haufiger, sie trifft 7 wahrend nur 3 der Regel

folgen (s. Whitney zu Ath.-Pr. II. 56.).

Ich babe diese Stellen erwiihnt, weil sie wo-hl mit Gewissheit zeigen,

dass M. Miiller's Annahme. dass in svddhitlva und bhumy a statt der

Themen svddhiti und bhti'mi gleichbedeutende auf i zu Grunde liegen,

unnothig ist.

In Bezug auf spurlosen Verlust des Visarga hinter u fiihre ich Rv.

VE 86, 3 an, wo didrikshupo nicbt, wie der Pada-Text liest, fur gram-

matisches didr.ikshu iijjo steht, sondern, wie auch Sayawa erkannt hat, fur

didrjhhuh u]><>.

Hier befindet sich didrlks/mh am Ende des Stollens, d. h. des ur-

spriinglichen Verses. Scbon vor der Diaskeuase trat aber das Bestreben

ein, zwei oder mehrere Stollen zu Halbversen (eigentlich Halbstrophen)

zu verbinden und zwar so eng, dass nicht selten mehr oder weniger

starke Verdunkelung des Metrums eintrat; so z. B. wurde, urn die in-

1) Beilaufig bemerke ich, .lass die Recitirer, denen die Veden, wie einen grossen
t. ft i — ff±«A.,

wurd en,

Sandhig

Corruption verdanken, auch
Hiatus hatte, einen Visarga annahmen und diesen nach den Gesetzen der Sanskriti-

«*en Phonetik behandelten ; so ist z. B. I. 184, 1 statt vdJmir nMhcuh zu lesen

^nmktlauh. 'Wir wollen euch anrufen durch Agni's Worte', d. h. dnrch das Opfer,

bei *elchem Agni den Gbttern die Wunsche der Opfrer uberbringt. Sicher ist dass

^ vdhner zu lesen ; denn dann ware der Sinn so klar gewesen
,

dass erne Um-

anderung
schwerlich eintreten konnte . Rv . VIII. 12, 13 viprd uMhavdhasah w-

jedoch auch die Ueberset/.ung: 'Wir

nnser'.o

XIX
I

m

•
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nigste Verbindung zu erlangen , ein den zweiten Stollen anlautend

hinter einem auf e oder o auslautenden eingebiisst und dadurcb

a

gcuuooi, unu uauurcn eine

Silbe des zweiten Stollens. In ahnlicher Weise wurde hier das auslau-

tende u des ersten Stollens mit dem anlautenden des zweiten s usammen-
gezogen, was nur geschehen konnte, wenn zu der Zeit als dieses geschah,

der auslautende Visarga weder gehort noch gefublt ward. Dass diese

Zusammenziehung wieder rttckgangig gemacht werden muss, bedarf kaum
der Bemerkung.

Ein interessantes Beispiel spurlosen Verlustes von Visarga n inter o

ogriyobietet Sv. II. 4. 2. 2. 2 = Rv. IX. 7, 2. Hier liest Sv. mddho
(statt des regelmassigen mddhor agriyo) , wahrend Rv. mtidhvo a hat.

In Betreff dieser Varianten mochte man fast mit Gewissheit annehmen
dttrfen, dass der Sv. die doctior lectio habe und einer der Ueberlieferer,

auf welchem in letzter Instanz die Abweichung des Rv. beruht, Anstoss

an dem unregelmiissigen Sandhi nehmend, zwar nicht wagte ein r da-

zwischen zu sprechen, wohl aber die in Rv. haufigere Form mddhvo (fiir

mad/was) an die Stelle von mddho (fur mddhos) zu setzen.

I lierbei erinnre ich daran , dass die Formen aghos, bhagos, bhos

denen sich die vedischen Vokative auf vas fur van, zu us und , mit dem
gehenden a, <>s zusammeugezogen auch im gewohnlichen Sanskrit

erbalt ?n baben) vor tdnenden Lauten ihren Auslaut nicht in r verwandeln
dern einbussen (Paw. VITI. 3, 17—20. 22 Vop. II. 49. 50).

Was den Yerlust von Visarga hinter a und d betrifft. so ist be-
kannt, dass er, wenn fiir prunghches s eineetreten. h&
tonenden Lauten eingebusst wird, hinter a jedoch nur vor alien Vokalen,
ausser kurzem a; vor letzterem und tonenden Consonanten tritt statt ah
(fur urspriingliches as) o ein. In den Fallen, wo der Visarga vor Vokalen
'ingebfisst ist, alsoz. B. in *a&,o&a*xi. 8. w. kann, der Regel nach, keine
Zusammenziehung Statt findeii

, muss vielmehr Hiatus bleiben. Hierm
darf man entschieden eine Nachwirkung des einstigen Visarga erkennen.
Denn. obgleich Hiatus in den Yeden noch uberaus haufig erscheint und
unendlich haufiger gelesen werden muss, als er in der Sa//*hita aner-
kani ist, so ist doi-h im Allgemeinen, trotz mancher Ansnahmen. scho
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zur Zeit der Abfassung der Vedenlieder Contraction grammatisch auslau-

tender a d mit folgenden anlautenden Vokalen und Diphthongen die

herrschende Regel gewesen.

Allein die Falle, wo auch bei Einbusse eines Visarga hinter a oder

a Contraction mit folgenden Vokalen und Diphthongen eintritt, ist be-

trachtlich genug , urn daraus folgern zu diirfen , dass das Gefuhl des

einstigen Visarga's schon damals wenigstens mehrfach so schwach

war, dass es unter dem Druck des Metrums der bei auslautenden

a d vorherrschenden Contraction keinen Widerstand entgegenzusetzen

vermochte.

Die ziemlich betrachtliche Ahzahl der Falle, wo soli davon betroffen

wird (R.-Pr. 172; 173; V.-Pr. III. 14. T.-Pr. V. 17), wie set (fur sah it im

Pada) Ilv. I. 32, 15 und aa., lasse ich unbeachtet, weil die Vergleichung

der verwandten Sprachen (gothisch sa ,
griech. 6) und der regelmassige

Mangel jeder Spur des Visarga, ausser am Ende eines Satzes oder Halb-

verses, in einigen wenigen vedischen Anomalien und vielleicht vor fol-

gendem a, hochst wahrscheinlich macht, dass auch im Sanskr. einst der

Nom. msc. noch sd (ohne auslautendes s) lautete und vielleicht in diesen

Zusammenziehung

h) zu erkennen sind. Freilich konnte man aus der Sprache des Avesta

wo kein Eenex vonsa, sondern nur von sas erscheint— schliessen wollen,

dass letztere Form schon in der gemeinsam arischen Periode die herr-

schende gewesen sei und musste dann auch diese Zusammenziehungen,

wie die obigen und die folgenden , aus der Schwache des fur auslau-

tendes s eingetretenen Visarga erklaren. Eine sichere Entscheidung

Spuren des einstigen Mangels dies

scheint mir kaum moglich ; allein das so seltene Vorkommen

von" sdh und dessen reeelmassigen Kenexen im Sanskrit gegeniiber der
gebe

.gcimuu^e

haufigen Erscheinung von sd (auch in eshd fur e-scf) macht mir die

Annahme wahrscheinlich, dass in der gemeinsam chen Periode

zwar anrlng, seinen Nom. si. msc. durch Einnuss der Unzahl von Msc.

auf a nach Analogie der Nomina, mit antretendem * zu bilden, aber

diese Anfange nach der Trennung des Indischen vom Eramschen nur

in letzterem aber nicht in ersterem durchgefiihrt wurden.

Ii2

«
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Hiiufig sind Contractionen dieser Art von auslautendem ah (fur as)

rait iva; im Atharva bilden sie die Regel und die Nichtcontraetion die

Ausnahme; es stehen namlich 46 Falle mit Zusammenziehuns; 13 ohne

Zusammenziehung gegenuber (vgl. Whitney zu Ath.-Pr. II. 56):

z. B. surydim in der Sawhita (Pada sHCryali-wa) Ath. VIII. 5, 7 ist,

wife das Metrum erweist, z. 1. sii'ryeva;

eben so dcvalva Ath. X. I, 19 z. 1. dgveva;

cyenwtw Ath. V. 30, 9 cyeneva;

itiriva Ath. VI. H, 3 item und aa.

Viel seltener sind diese Falle im Rv. ; in II oder 12 findet Zu-

immenziehung Statt, in 52 nicht.

Jene I 1 sind

:

Rv. X. 166, 2; 173, 2 (= Ath. VI. 87, 2 wo aber V. L.) I'ndra-

wa z. 1. Tndreva.

VIII. 19, 44 udndim z. 1. udntva (aber fraglich, ob von den Pada-

Verfertigern richtig getrennt; Grassmann vermuthet, dass udna zu

Grunde liegt).

X. 14U, 3 gaw'tm z. 1. gd'veva.

\. 62, 9 divdfva z. 1. dmm (und zu trennen sa'nu drdbham).

X. 173, 2 (= Ath. VI. 87, 2) pdrvatatva z. 1. pdrvateva.

II. 43, 2 brahmaputrdiva z. 1. brahmaputreva.

I. 17 5, 6 as 176, 6 mdyaiva z. 1. mdyeva.

X. 69, 5 fura'/ra z. 1. gifreva.

X. 97, 10 = VS. XII. 48 = TS. IV, 2. 6. 3, rfettrffra z. 1. jfenAra.

Von andern hieher gehorigen Zusammenziehungen mogen beispiels-

oefulirt werden

in Zusainmensetzung

:

rdjesJnta (R.-Pr. 175 fur Pada rajah-ishita) Rv. VIII. 46, 26,

pfropavasana (R.-Pr. 177, V.-Pr. III. 13 fur Pada pfvdh-upa°) VS
XXI. 43.

im Zusammentreffen von Wortern :

i hd Indra (Pada mahdh) Rv. I. 133, 6 ist z. 1. mahendra.
piira fyasih (Pada purah) Rv. II. 20, 8 z. 1. purd'yasih.
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turd iydm (Pada tarah) Rv. VII. 86, 4 z. 1. tureydm

rasina iydm (Pada rasinah) Rv. VIII. 1, 26 = Sv. II. 6. 2. 5. 3.

z. 1. rasineydm (das Metrum dieses 12 silbigen Stollens ist v— v

I'M— {
V— V

Auslautendes dh (fiir As) wird im Ath. schon seltener mit folgendem

wa, nach Einbusse des Visarga, zusammengezogen, namlich 4 mal unter

19 Fallen (Whitney a. a. O.)

Im Rv. kommt dh vor iva 101 mal vor; in diesen iindet keine Zu-

sammenziehung Statt. Dagegen hat V. 54, 6 in der Sawhita kapaneva, wel-

ches der Pada-Text in kapand-ivaa.iiQ.6st, wahrend der Sinn wenigstens sehr

wahrscheinlich macht, dass das Wort Plural sein soil, wofiir auch Nir.

VI. 4 und Sayana's Glosse sprechen, welche beide den Plural kapandh

haben. In diesem Fall wiirde anzunehmen sein dass kapaneva fur kapandh-

iva sich hier auch in der Samhita erhalten hatte, gerade wie oben sich

svddhitiva fiir svddhitir-iva auch in der Sawhit& erhalten hatte, wahrend

in den iibrigen Fallen die Samhita, den phonetischen Regeln gemass,

-ir-iva lautet , aber statt dessen ebenfalls iva zu lesen ist. Aehn-

liches lasst sich fiir kapaneva (aus -ndh-iva) um so mehr vermuthen, da

wenigstens in einer Stelle des Rv. entschieden °d d° (fur -dh &-) sowohl,

als -d u- (fur -dh u-) zusammenzuziehen sind. Die Stelle findet sich

Rv. X. 123, 9 = VS. XXXIV. 46 == TS. IV. 7. 14. 4 (= Ath. V.

3, 10) und lautet in der Sa/«hita

vdsavo rudrd' ddityd uparispricam mogrdm (Pada: vdsavah rudrdh

ddityd'h uparispricam md ugrdm). Zunachst schliesst der Stollen in der

ersten Silbe des letzten Wortes, welches aus md ugrdm zusammengezogen

ist, namlich mit md. Diese Zusammenziehung ist demnach wieder auf-

zuheben. Ferner ist der Vers mit Unrecht als eine Jagati bezeichnet

(
d - h. 4 zwdlfsilbige Stollen enthaltend). Die drei iibrigen Stollen sind

entschieden 1 1 silbig und eben so alle Stollen der vorhergehenden 8

Verse dieses Liedes, mit Ausnahme des 1. und 3. im 7. Verse und des

%
- im 8. (in Ath. V. ist auch dieser durch V. L. 1 1 silbig, wogegen der

4
- ebenfalls durch V. L. 12 silbig ist; beilaufig bemerke ich, dass statt

^ydcd z . I. ist urvvdcd , vgl TS. IV. 4. 4. 2, wo auch die Sa^h.
O
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urvydncam hat). Danach ist vornweg zu vermuthen, dass wahrscheinlich

audi dieser Stollen (der 3. im 9. Verse) elfsilbig sei, und daftir

spricht auch der Schluss °spricam md, ein Bacchius (v ), wie re-

gelmassig am Ende 1 1 silbiger Stollen: in der That hat auch der Ath& U1.U»« 1& Mill ^iUU . X 04*V*&

einen elfsilbigen Stollen, aber durch eine stark abvveichende V. L, Im
RvM der VS. und TS. dagegen steht dieser Stollen in vollstandiger Dis-

harmonie mit alien iibrigen desselben Liedes; nach der Samhita gelesen

wurde er namlich 14 Silben enthalten. Dagegen erhalten wir die indi-

cirten 1 1 , wenn wir statt vdsavo lesen vdsvo (vgl. catakrakratvo , fur

°t,m>, Rv. X. 97, 2 = VS. XII. 76 = TS.IV. 2. 6. 1 undvonmvNom.pl.
aryds statt ardyas) und, ohne Riicksicht auf die im Pada auslautenden

Visargas, die in der Sawhitti auslautenden & mit den folgenden Vokalen

zusaiumenziehen, also lesen

Wisno rudrddityopatispricam md

v— v

Die Recitirer des Ath. haben urn das 1 1 silbige Metrum zu retten

und es mit den herrschend gewordenen Sandhi- Gesetzen des Sanskrit

in Uebereinstimmungzubringen, vdsavo ausgelassen und sprachen demnach
ddityd' rudra uparisprico nah.

In andern Fallen dagegen ist auch in diesem Veda nicht selten

und zwar nicht bloss, wie schon bemerkt, vor iva, Zusammenziehun
nothwendig, so z. B

&

Ath. IX. 4, 19, wo der Samhita-Text in einem 8 silbigen Stollen

brahmaiubhya rishabhaw dattva'

lautet (im Pada: bruhmanebhyah), ist z. 1.

brdhmam-bhyarskabhdm dattva*

;

anderen Falls wiirden 9 Silben herauskommen
; richtig gelesen erhalten

wir den im Veda noch nicht so haufigen , im epischen Cloka aber fast

herrschenden, Schlussfuss der 1. und 3. Stollen, namlich v

In Ath. X. 1, 17, einem Verse von 12, 11, 8, 8 Stollen, ist in

dem 2., dem 11 silbigen Stollen, wo die Sawhita uc chisha eshdm (Pada
ut cishah) hat (vgl. RV . VI. 75, 16 = Sv. II. 9. 3. 5. 3 = VS. XVII
4o = Ath. III. 19, 8) z. 1. uc chishaishdm : in dem ersten statt vd'taiva
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(Pada: nitah-ica) wie im Ath. fast regelmassig vd'teva (im Rv. dagegen

stets d. h: 11 mal rd't<(Yni).

Im Ath. VI. 22, 2 hat die Sawhita

p&yasvatih krinutha|>;i oshadhih civd'.

Dadurch wird dieser Stollen 13silbig, wahrend die ubrigen drei

12silbig sind. Liest man kriuuthdpaiishadklk giva (Pada: hinutha apdh).

so wird auch dieser I 2 silbig.

Obgleich die Beispiele dieser Art sich aus den Veden noch stark

vermehren liessen — beilaufig bemerkt giebt es deren auch in der epischen

Poesie — so mogen die angefiihrten doch fur jetzt geniigen. Denn sie

sind zahlreich genug, urn zu zeigen, dass der Visarga in vielen Fallen

fur die Dichter der Vedenlieder vollig unhorbar und wirkungslos war.

Die Distractionen in derartigen, von den Dichtern zusammengezogenen,

Wortern wurden von den Recitirern eingefuhrt, welche sich des Ein-

tiusses der phonetischen Gesetze des Sanskrits, die sich bis zu der Zeit

der Diaskeuase entwickelt hatten , nicht immer zu erwehren vermochten,

zumal da das, wahrscheinlich durch eine eigenthiimliche Vortragsweise

von lhnen selbst verdunkelte, Metrum keine Schutzwehr dagegen gewahrte.

X.

Einen fur unsre Anfgabe wichtigen Fall des spurlosen Verlustes

Visarsa sewahrt der Uebereang von grammatisch auslautendem ah
&« Rcwamt ucj ^v,^w&«n &

in A; denn er gerade umfasst eine nicht unbetrachtliche Anzahl von

Wortern, in denen die heimischen Forscher Dehnung eines auslautenden

a annehmen. Ganz ist dieses Verhaltniss den heimischen Forschern

wohl nicht glossirt Sayana zu Ev I. 62, 9 cavasd

der Verbindung rait ritoi richtig durch cdvasah (vgl. auclyeine Glosse

w fikshd VIII. 2, 4! und zu pdrdyd I. 174, 9); doch giebt er dazu

keine graramatische ErlSuterung und auch bei den Graramafkern findet

•ieh nichts dazu gehoriges. Der Pada -Text schreibt durch phonetische

oder exegetische Motive bestimmt die hieher gehorigen Worter ant a nur

^eiraal statt deSSen mit auslautendem ah, sonst entweder we u> der
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Samhita, ebenfalls mit auslautendem d, oder mit diesem nachfolgenden

Visarga (ah), oder endlich mit schliessendem a statt «.

Bollensen hat zuerst in neuerer Zeit auf diese Umwandluns von ah

in & (in der Zeitschrift der deutschen Morgenl. Ges. XXII. 57 9) auf-

merksam gemacht. Da aber die von ihm angefiihrten Beispiele zum
Theil anders gefasst werden konnen oder mussen und die Saehe fur die

Interpretation der Veden von Bedeutung ist, erlaube ich mir hier etwas

naher darauf einzugehen, eine ausfuhrliche Darstellung fur die Abhand-
lung iiber die vedische Lautlehre vorbehaltend.

Es entscheiden fur die Richtigkeit der Bollensen'schen Bemerkung:
t

.
Varianten

,
in denen sich fur ursprungliches as (ah) neben der

i egelmassigen Bewahrung von as oder ah , oder dem etwas unregel-
miUsigeu

,
aber auf andren Analogien beruhenden Uebergang in o, auch

d zeigt; so in saMvan (Rv.) gegenuber von sahovan (Sv.); so wie in

saharant (Rv.), sdhdvant und sdhasvant (Rv.) 1
), woruber ich in der Ab-

handlung. 'lieber die Entstehung der mit r anlautenden Personalen-
dungen' (Bd. XV. hist.-phil. CI. 8.1)0 = bes. Abdr. S. 25 if.) gehandelt
habe. Femer in ayacaya, rajdgaya' in TS. I. 2. 11. 2 gegenuber von
aj/altaif/a rujuhcmjn in der entsprechenden Stelle VS. V. 8. Die Leseart
mit d fur ah erscheint auch im Jjotishtoma und den Upasaddhoma nach
Mddhavacarya zu der TS. I. t. 4 ed Calc. T. I. pr. 98. An derselben
Stelle haben diese und eben so auch die TS. hardcaya' statt des in der
VS. a. a. O. gelesenen h«riau,a. Die drei Worter werden in den
Sciiolien zu der TS. und VS. auegelegt bezw. durch 'in Erz lieL
Silber liegend', 'in Gold liegend'. Die Auslegung ist unbezweifelbar und

end

t) I'.neben erscheint auch mkasfoant aber mir im Vokativ sing I2mal im
1 ;

an einer Stelle, I. 91, 23 « VS. XXXIV, 23 entsteht dadurch ein uberzahliger
- .Hen; sottte man wagen diirfen hier sahun,n oder so J,asvan tUfur zu setzen * doch
wurde der Vers dadurch im 2. Fuss Antispast (t, v) erhalten , der hier ge-
nm-dei. zi; werden scheint. H ben mt die Verdoppelung des n auf, worfito ich in
memer Chi- tomathie aus San.kritwerke.f 1853 I. 318 gesprochen habe, dann ent-
steht em Paeon secundum (v-vv), welcher ebenfdls in diesem Fusse selten zu sein
Kcheint,
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hard, steht, ^ie ayd fiir ayah [ayas), fur haras mit der Bed. 'Gold

Ein weiteres Beispiel s. weiterhin, namlich pracetd vor r im Rv. statt

dessen die Taittiriya Sawhita praceto hat.

2. Die Bildung der Denominative auf ya von Nominibus auf as.

In diesen soil nach den indischen Grammatikern arbitrar entweder as

unverandert bleiben oder d werden diirfen (vgl. Mahabhhashya zu Pan.

III. 1, 11 in der Ausg. von Benares III. Abth. p. 17 a und Vart. 2

und Sch. zu derselben Kegel); sie fiihren als Beispiel an payasya und

paydya. Beispiele , in denen as unverandert bewahrt ist , sind in den

Veden haufig; mit d statt dessen erscheint in den Veden stets ojdya von

ojas, in der gewohnlichen Sprache auch ojasya (nach dem Mahabhashya

a. a. O.). Von apsards ist nur apsardya erlaubt, und da einige Casus

dieses Nomens [apsaram'apsardnam, apsard'bhyas, apsard'su) wie von einem

Thema apsard" gebildet werden, liesse sich annehmen, dass dieses Deno-

minativ nicht von apsaras sondern von apsard gebildet sei ; allein da-

gegen spricht Vart. 2 zu Pan. III. 1, 11 und jene Casus sind heterokli-

tisch aus dem Kominativ sing, apsard'h hervorgegangen , dessen auslau-

tender Visarga nicht gehort ward (vgl. U$dnd von Ucdnas, fur

in welchem der Visarga regelmassig spurlos eingebiisst ist) ; eben so er

Wart sich ushd aus ushd'h von ushds, jard' aus jard'h von jards. Sayana

erklart zu Rv. I. 92, 9 auch mandyu (vom Vb. mandyd, bei Say. nicht

grammatisch erlautert) aus mdnas; fur dieses ist jedoch, damand' im Rv.

erscheint, eher die Erklarung des Ptsb. Wtbch. aus diesem anzunehmen.

3. Die Stellen in der Sawhita in denen d entschieden als Ver-

treter von ah (fur urspriingliches as) anzuerkennen ist. Da sich dieses

bloss vor Lauten zeigt, in denen der Visarga spurlos eingebiisst

wird
, sondern auch , wo ah zu o werden oder statt des h andre Con

sonanten eintreten mussten , so werde ich die zu gebenden Beispiele

nach dem dem d folgenden Anlaut alphabetisch ordnen. Diesen voraus

^rde ich jedoch den einen der Mile stellen, in welchem auch das

Prdticakhya und der Pada - Text d als Vertreter von ah fassen
;

dieser

eme nimmt namlich eine Sonderstellung ein ,
indem er den Nommativ

^h betrifft, von welchem wir oben vermutheten, dass er noch auf indi-

HisL-mi. Classe. XIX.
Kk
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schem Boden im Allgemeinen ohne auslautendes s (spater Visarga) exi~

stirt habe.

Die Stelle ist Rv. I. 145, 1 sa nvfyate (Pada sdh mi iyate, vgl. R.-

Pr. 314). 1st namlich jene Vermuthung richtig, d. h. war zu der Zeit

des Dichters noch der Nomin. si. sd (nicht s&h) vorherrschend , dann

gehort die Dehnung dieses a nicht hieher , sondern fallt unter die

schon beilaufig erwahnte allgemeine Kegel, da es den Auslaut einer

8. Silbe in einem zwolfsilbigen Stollen bildet; es ist namlich das folgende

nvfyate wieder in nti iyate zu trennen. War aber damals schon sdh

herrschend, dann ist a nicht der grammatische Auslaut und d wurde

nach Analogie der weiter folgenden Falle zu erklaren sein.

Vor folgendem o, vor welchem der Kegel nach o statt ah hatte er-

scheinen mussen

:

a. Rv. X. 80, 4 lautet in der Samhita

Agnir dad drdvinam virdpegd

Agnir u. s. w.

ddd ist entweder zweisilbig zu lesen, oder reprasentirt zwei Silben.

Der Pada hat vtrdpefdh, da ihm in alien Fallen, wo das Gegentheil nicht

augenfallig ist, die Sandhi- Regeln des gewohnlichen Sanskrits auch fur

dieVeden gelten. Er niramt demnach an dass d, wenn es der gramma-

tische Auslaut ware, da die phonetische Verbindung von Stollen zu

Hemistichen schon vor der Diaskeuase zur Geltung gekommen war,

sich mit dem folgenden a hatte zusammenziehen mussen ; ausserdem

ist eine grammatische Form auf d nicht moglich. Dass das Wort fur

grammatisches virdpegah (°cas) steht und als Adject, ace. ntr. si. zu

drdvinam gehort, ist ihm entgangen.

b. Ich erlaube mir hier auch einen Fall aufzufiihren. wo das TL^

nicht in der Saah. erscheint, sondern nur im Pada- Text. Sie findet

sich Rv. I. 102. 6 und lautet in der Sawihit&;

akalpd I'ndrah pratima'nam ojasa'tha jana vi hvayante sish&savah.

Der Fada-Text lost ojasd'thd in djasd dtha auf, wie er den phoneti-

schen Regeln gemi s und da es keine grammatische Form ojasa giebt,
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audi nothwendig musste. Dass es aber fur ojasah steht, zeigt Vers 8

desselben Hymnus, wo pratimd'nam ojasah statt dessen erscheint.

Die beiden Stollen sind durch Auflosung von ojasd'thd in djasd dthd
zu trennen, so dass djasd wie in dem vorhergehenden und dem folgenden

Beispiel den Schluss des Stollens bildet. Nach Analogie von diesen

werden wir auch nach der Trennung die Form mit langem d bestehen

lassen durfen, obgleich es keinesweges unmoglich ware, dass der ur-

spriingliche Auslaut a gewesen und der Visarga spurlos hinter ihm ein-

ebusst ware, wie in Beispielen in IX. (S. 246 ffo

Vor i wo die Kegel Einbusse des Visarga und Hiatus fordert

c. Rv. IV. 11, 3, wo die Sawh. lautet

:

tvad eti dravinam virapeca

itthadhiye u. s. w. (z. 1. tudd).

Der Pada-Text schreibt, wie in der zuerst (unter a) angefiihrten

Stelle und wesentlich aus denselben Griinden , da grammatisch auslau-

tendes d mit dem folgenden i zu e geworden sein wiirde, virdpegdh; dass

virdpegd hier wie dort fur grammatisches virdpepah steht, bedarf keiner

weiteren Bemerkung,

Vor tonenden Consonanten erscheint a far ah ziemlich oft ; eigentlich

hatte o fiir ah eintreten miissen.

Vor n:

d. I. 23, 13 ist ajd (Pada: d' aja R.-Pr. 463.465), wie derfolgende

Vers zeigt, die 2. Si. Impf. , steht also fur grammatisches a ajas
f
(oder

* fyas, oder bloss djas vgl. I. 174, 3, was wir nicht im Stande sind

mit voller Sicherheit zu entscheiden und auch die Verfertiger des Pada

nicht vermochten, da die Contraction den Unterschied unhorbar machte).

Da das in der SaTwhita auslautende 6 in der 2. Silbe des Stollens steht,

wo so oft aus metrischem Grunde ein kurzer Auslaut gedehnt wird, kann

man auch annehmen , dass die eigentliche Form hier djah rait spur-

loser Einbusse des Visarga war und das nun auslautende a nur des

Metrums wegen lang gesprochen ward.

e. I. 65, 1 pagvd' nd tdyum (Pada ebenfalls^a^) fiixpafvdh; auch

toer steht d in der 2. Silbe und kann wie in d. angesehen werden.

Kk2
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f. I. 122, 11 gmdntd ndhusho (Pada ymdnta, cf. R.-Pr. 517) steht fur

gmdntah, Nom. pi. msc. Ptc. Aor. I. Die Dehnung fallt in die 4. Silbe

eines 1 1 silbigen Stollens, und kann, da audi hier metrische Dehnungen

haufig sind, wie in den beiden vorigen Stellen, erklart werden.

Vor r

:

g. I. 24, 14 (= TS. I. 5. 11. 3) pracetd rd'jan (Pada pracetah r° vgl.

R.-Pr. 259). Es steht, wie hier auch Pr. nnd Pada erkannt haben, fur

pracetah Voc. sing. msc. von pracetas; es bildet wie in a. b. c. das Ende

des Stollens. Tn der TS. ist die regelmassige Vemndervmgpraceto eingetreten.

Vor v:

h. I. 174, 3 djd wita (Pada dja vgl. d.); dass djd 2 Sing. Impf.

reprasentirt, also fur grammat. djak steht, zeigt der Zusammenhang

:

y/'bhih .... djd . . . (tebhih) rdksho. Das gedehnte a steht in der 2.

Silbe des Stollens und kann also wie in d. e. betrachtet werden.

i. 111. 4, 4 devdvyacd vi (Pada: devdvyacdh); devdvyacd steht fur

devdvyamh und gehort zu barhih als Ace. si. ntr. Auch hier ist die An-
nahme erlaubt, dass der Visarga spurlos eingebiisst war und das a davor

aus metrischem Grunde lang geworden sei. Es bildet namlich in einem

elfsilbigen Stollen die 8. Silbe, in welcher auslautende «, i, u, wenn
keine Position folgt, regelmassig gedehnt werden.

k. VIII. 2, 41 cikshd vibhindo (Pada ciksha
t
R.-Pr. 464. 465) fur

cikshah, wie auch Sayapa es nimmt. Da die Dehnung in die 2 Silbe

fallt, kann sie, wie in d. e. h. erklart werden.

Vor b:

1. VII. 39,2 supraya" bdrhir (Pada, wie die Samhita); suprayd' steht

fur suprayah und gehort, wie devdvyacd in III. 4, 4 (s. i.) zu barhih wiele

Labetranke habend'; anders das Ptsb. Wtbch., aber ganz ungrammatisch.
Vor stummen Lauten.

Vor s:

m. I. 62, 9 cdvasd suddmsdk (Pada, wie Samhitd). Es ist die oben
erwiihnte Stelle wo auch Sdyana erkannt hat, dass cdvasd die Bedeutung
von carasas hat. Der Regel gemass hatte cdvasas su° stehen mttssen. War
auch hier der Visarga spurlos eingebusst , so lasst sich die Dehnung

/
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wiederum metrisch deuten, da sie in die 8. Silbe eines elfsilbigen Stol-

lens fallt.

Vor p:

I. 27, 2 = Sv. II. 8. 1. 7. 2 gdvasd pr* (Pada, wie Sawh.);

bildet wie in a. b. c. g. das Ende des Stollens.

Vor t, wo sich regelmassig, wie vor st das ursprfingliche s hal-

ten musste.

o. I. 174, 9 = VI. 20, 11 paray6, tarO(Pada: pdrdyd, R.-Pr. 462;

465). Die Lange fallt in die 3. Silbe , ist also schwerlich metrisch zu

erklaren.

Vor c vor welchem sich regelmassig das urspriingliche s durch

Assimilation in c verwandeln musste.

p. III. 46, 2 1
), yo&h&ya ca und kshaydyd ca (Pada beidemal yd

vgl. R.-Pr. 520). Die Lange fallt im ersten Worte in die 4., in dem

2. in die 8. des elfsilbigen Stollens; liesse sich also, spurlose Einbusse

des Visarga vorausgesetzt, metrisch auffassen.

q. X. 76, 5 vibhvand cit (Pada wie Samh.); vibhvdnd ist von dem

Comparativ dgvhpastarebhydh abhangig, wie divdc cit von dmavattarebhyah,

myoc cit von s6marabhastarebhyah und agnec cit von pitukrittarebhyah,

muss also auch wie diese fur den Ablativ vibhvdnah stehen.

Der Eintritt von d fur ah statt as in m und o, statt ac in p. q.,

so wie auch die Zusammenziehungen von Vokalen ,
zwischen denen ein

Visarga eingebiisst ist, in IX, sind, wie mir scheint, unerklarlich, wenn

man nicht annimmt, dass in ihnen, ahnlich wie in Volkssprachen iiber-

naupt und speciell auch in den indischen , die unbedingte Wortform,

hier auf ah, aber mit sehr schwach tonendem Visarga
,
zu Grunde liegt.

Wo sich die Dehnung des a aus dem Metrum erklaren lasst, mochte

diese Erklarung vielleicht genugen, wo diess aber nicht der Fall ist, ist

sie wahrscheinlich durch Nachwirkung des Hauches zu deuten
,

wie m

ahnlicher Weise z. B. im Prdkrit aus Sanskr. i*. uh langes i, 4 ent-

So auch in der 'Einleitimg in die Grammatik der vedischen Sp

S
- 161 n. zu corrieiren. wo die Stelle besprochen
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steht (aggi = Sanskr. agnik, bandhu = Sanskr. bandhuh); man darf dabei

auch an die bei uns herrschende Sitte

von h zu bezeichnen z. B. Jahr fur Jdr

Langen durch Antritt

XI.

Genauere Forschung ergab ferner, dass diese Dehnungen mehrfach

auch sonst auf andre Weise zu erklaren sind als in den Pr&ticakhya's

und Pada's angenommen wird.

In Fallen z. B., wo nach den Sandhi - Gesetzen des Sanskrits in

der Samhita ein Visarga spurlos verschwinden musste, hatten die Pada-

Verfertiger kein anderes Mittel eine Einbusse der Art zu erkennen als

die grammatische Exegese. Wo er in solchen Fallen im Pada fehlt', ist

daher nicht selten die Frage erlaubt, ob er hier nicht eigentlich stehen

musste, so z. B. ist Rv. X. 96, 12 = Ath. XX. 32, 2 in pibd ydthd

nicht mit dem Pada und ll.-Pr. 464. 465 piba als grammatische Form
anzunehmen, sondern pibdh [pibds) 'auf dass du trinkest'.

Eine nicht unbetrachtliche Anzahl der Worter, welche in der Samh.
mit auslautendem d, im Pada a , erscheinen, hat sich ferner als Vertreter

der 1. Person Imperativi Parasmaipada erwiesen. Die Richtigkeit dieser

Auffassung ergiebt sich aus mehreren Stellen mit Entschiedenheit; z. B.

Kv. IV. 18, 2, wo die Sawhita ayd, der Pada-Text aya hat (vgl. K-Pr.
502), erscheinen in demselben Vers in demselben grammatischen Sinn
die regelrechten Formen der 1. Sing. Imperativi des Parasmaipada gamdni
und des Atmanepada yUhyai und pricchai. Die Einbusse von ni hinter
A (ayd fur aydm) hat ihre Analogie in der spurlosen Einbusse des
der 1. Person Pnisentis Activi in der griechischen o- Conjugation (Uym
fur einstiges X(yw^) und fast in sammtlichen Verben aller tibrigen Spra-
chen des europaischen Zweiges des Indogermanischen. Entscheidender aber
ist

,

dass dieselbe Einbusse des m auch in der treuesten Gefahrtin des
vedischen Sanskrits, der Sprache des Avesta, erscheint, vgl. z. B. 1 Si.

Imperativi Atm. igdi neben tavd in Yasna 28, 4: kdi tavd-ca gerade wie
in der angefuhrten Stelle des Rv. ayd neben gMhyai, pricckai. Bei
Justi snid alle diese Formen auf d (auch mit Verkiirznng, h), als Neben-

mi
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formen des Prasens Indicativi betrachtet, also mit Einbusse des mi (wie

in den europaischen Sprachen), und manche mogen auch so verstanden

werden konnen ; allein dass tavd nach Analogie von icdi und den in den

Veden entsprechenden Formen als Imperativ zu verstehen ist, ist unbe-

zweifelbar und dasselbe lasst sich auch von manchen anderen Formen

dieser Art erweisen, worauf naher einzugehen, hier jedoch zu weit fiihren

wiirde und nicht nothig ist.

In vereinzelten Fallen mogen statt der heimischen Auffassurig auch

noch andre Erklarunsren sich ergeben. So z. B. konnte Rv. VII. 31,10»^" "**" ***©

erscheint (R.-Pr

Ath. XX. 7 3, 3 (= Sv. I. 4. 1. 4. 6), wo Rv. und Ath. in der Satnh. card

aber cava) und im Pada card im Rv. und Sv. (wohl auch im Ath.)

496), cardccarsh , fur grammatisches carat, die urspriing-

liche Aussprache gewesen sein; ahnlich in Rv. VII. 7, 1, wo die Sawih.

bhdvd no, Pada bhdva (R -Pr. 461; 465), bhdvdn no, fur grammatisches

bhdvdt; doch sind diese Aenderungen nicht absolut nothwendig. Die

Einbusse des einen c und n wiirde sich durch Einfluss der Volkssprachen

erklaren , welche lange Vokale vor Doppelconsonanz scheuen (vgl. Pdli

magga fur Sanskr. mdrga, kitti fur Sanskr. kirti, MinajefF, Pali-Gr. S. 5,

Prakrit mulla fur mtilva, Lassen Inst. 1. Pr. S. 140) und eine Kttrze mit

folgender Doppelconsonanz der entsprechenden Lange mit folgendem

einfachen Consonanten -leichsetzen (vgl. z. B. prakr. diggha oder dtha,

beide = Sanskr. dirgha, Lass. ebds.).

Doch diess moge als Einleitung in die Verzeichnisse genugen; Er-

ganzungen werden diese selbst und die Schlussabhandlung darbieten.

XII.

Die Quantitatsverschiedenheiten, welche in den folgenden Abhand-

lungen in Betracht kommen, zeigen sich

im vokalischen Auslaut von Wor

2. in dem von vorderen Compositionsgliedern

3. im An- und Inlaut von Wortern.

Die unter die erste Nummer fallenden zerlegen sich m drei Ab-

theiluneen. , AA .

t^- , , i t -r,^n wplche in der Sawmita statt im
Die 1. handelt von den Langen, weicne m

«

»
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Pada entsprechender Kurzen in der 6. Silbe 8silbiger und in der 8. und

lOten 11. und 12silbiger Stollen erscheinen.

Die 2. von den zweisilbigen Wortern, welche, wenn sie einen Stollen

beginnen, in der 2. Silbe in der Samhita eine Lange statt einer im Pada

entsprechenden Kiirze zeigen. i

Die 3. von den Wortern, welche im Auslaut tiberhaupt an irgend

einer Stelle des Verses statt der im Pada erscheinenden Kiirze in der

Sawhita eine Lange haben.

Diese drei Abtheilungen bilden den I. Abschnitt.

die Quahtitatsverschiedenheiten in dem Auslaut vorderer Compositions-

Der II. behandelt

glieder Der III. die im An- und Inlaut von Wortern. Ein IV. scbliess

lich die wenigen , welche in der Sawihit& mit kurzem , im Pada mit

langem Vokal erscheinen.

Z u s a t z.

S. 238 Z. 2 v. u. bitte ich die ganz analoge Einbusse von sh

in dtdrima (Rv. VIII. 13, 21) fur dtdrishma (Rv. I. 92, 6; 183, 6; 184, 6,

vgl. auch atihit VII. 4, 5. I. 32, 6) hinzuzufugen. Auch sie ist nur

durch das Metrum herbeigefuhrt, da dtdrima den Schluss eines 1 2 silbigen

Stollens bildet und demgemass ein Diiambus
, also ri kurz sein muss

v V
-
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