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Zweite Abhandlung:

Wo SaftthitS. statt entsprechender Kurzen im

Pada in der 6ten Silbe achtsilbiger und in der 8ten und lOten Silbe

elf- und zwolfsilbiger Stollen.

Wiss

XIII.

1.

ie Dehnung von wortauslautenden a% u des Pada-Textes zu

d, i, H in der Samhita in der 6ten Silbe achtsilbiger sowie in der 8ten

und lOten elf- und zwolfsilbiger Stollen , wenn das folgende Wort nicht

mit cinem Vokal und nicht mit mehr als einem (vgl. lste Abhdlg.

in Bd. XIX S. 231) Consonanten beginnt, wird im Rigveda-Praticakhya (M.

Muller'sche Ausg.) Kegel 523 fF. (vgl. 433) gelehrt und naher bestimmt. Ob-

gleich in den drei iibrigen Praticakhya's nicht in derselben Form, wie in dem

des Rigveda , vorgetragen findet sie doch auch in denjenigen Veden , zu

denen diese gehoren, ihre Anwendung (vgl. die Dehnung

in dem Vajasaneyi-Praticakhya III. 96 ff., im Taittiriya-Pratic. III. 8 ff.

und Whitney zum Atharva-Prati9. III. 16.)

Bei der Zahlung der Silben ist nicht der Pada -Text, sondern der

der Sa?»hit& massgebend ; z. B. Rv I. 32, 5 lautet der Pada-Text

skandhawasi-iva kiilicena vivrikwa

darin ist das auslautende na in kiilifena die 9te Silbe und der Stollen
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zwolfsilbig; jenes °na wiirde demnach, vvenn der Pada-Text massgebend

ware, nicht zu dehnen sein ; allein in der Samhitd wird skdndhdmsi-iva

zu. sbandMmsiva zusammengezogen ; in Folge davon wird jenes °na in der

SamhM zu der achten Silbe in einem elfsilbigen Stollen und sein Vokal

demnach gedehnt

skandh&wsiva kulicen« vivrikn£.

Diese Dehnung ist — abgesehen von den weiterhin anzufuhrenden

Ausnahmen — so durchgreifend, dass es genugen wird, sie durch einige

Beispiele zu belegen.

1. Dehnung in der 6ten Silbe achtsilbiger Stollen :

eines a. z. B. Rv. III. 29, 10 = VS. III. 14 = TS. I. 5. 5. 2.

Ath. III. 20, 1 (die drei letzten mit Varianten , welche jedoch nicht

die Dehnung beruhren):

Rv. Pada: &tha nah vardhaya girah

Samhita: athd no vardhayo* girah

Die VS. und TS. lesen rayim statt girah ; der Ath . zugleich ddhd statt dthd.

ferner Rv. VIII. 45, 22 = Sv. I. 2. 2. 2. 7 = Ath. XX. 22, 1

Rv. Pada: abhi tva vrishabha sute

— Sawhit&: abhi tva vrishabha* sute

ferner in der VS. XI. 72, d = TS. IV. 1. 9. 3, i. d. in einem nicht

Rv. vorkommenden Verse (vgl. VPr. III. 128- TPr. III. 8
Pada: agne tvd/ra tara mridhah

Sawh.
: agne U&m taro mridhah

zu lesen tudm, oder nach indischer Weise tuvdm
eines iz. B. Rv. VIII. 84 (73), 3 = Sv.IL 5. 1. 18. 3 = VS. XIII. 52

Rv. Pada: nrin pahi criwudh* girah

Samh.
: nriUi pahi crimidhf girah

Der Samaveda hat die spatere Form pimiht.
ferner Rv. V. 24, 3 = VS. III. 26

Rv. Pada: sah nah bodhi crudh* havam.

vgl. auch Rv. V. 9, 5

Samh.
: sd, no bodhi crudhl' haram.

«

B. Rv. I. 10, 11
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Rv. Pada: navyam a'yuh prd $ii tira

Samh. : navyam u'yuh prd stf' tira.

ferner TS. IV. 1. 10. 3 (= VS. XL 82, wo jedoch VL.)

TSamh. lid varca lid 4 balara

wahrend der Pada-Text u hat (*gL TPr. III. 14). Die VS. hat statt ud
u die Leseart dtho

, vor welchem naturlich statt varca der phonetischen

Regel gemass vdrco erscheint. Beilaufig bemerke ich, dass in beiden

Samhita's varca wahrscheinlich dreisilbig tnit einem Vokallaut zwischen

r und c zu sprechen ist, uber dessen eigentlichen Klang die vedischen

nicht ubereii

2. Dehnung elfsilbig

eines a. z. B, Rv. IX. 97, 36 = Sv. II. 2. 2. 10. 3

Rv. Pada: vardhaya v&'cam janaya puram-dhim.

Samh. : vardhayS vacam janayd piiramdhim.

ferner Rv, X. 53, 8 = VS. XXXV. 10 = Ath. XII, 2, 26 (V. L
Rv. Pada: lit tishthata prd tarata sakh&yah

— Samh.: lit tishthata prd taratd sakhayah

Der Ath. liest statt der beiden ersten

ferner Rv. X. 180, 1 = TS. Ill, 4, 11, 4

vtrdyadh

Rv. Pada: I'ndra a bhara dakshiwena vasuni

— Samh.: I'ndra bhara dakshiwend vasuni.

Dass auch der Pada-Text der TS. ddkshinenz. hat, bezeugt

Pratic. III. 10.

eines i, z. B. Rv. V. 81, 10

Rv. Pada: griwite agnih etdri nA ciishaih

— Samh. : gri^te" agnir etarf n& cushaih

ferner Sv. I. 5. 2. 2. 9

Sv. Pada : pfvarim isham kriwuhi nah Indra

Samh. : pfvarim isham kriwuh/' na Indra

eines u, z. B. Rv. VI. 63, 10

1) vgl Whitney zum Atharva - Praticakhya S. 67. 68 und meinen Aufsatz

,Ueber r«, n und W in 'Orient und Occident', III. 25.
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Kv. Pada: bharat-vajaya vira nw gire d&t

Samh.: bharadvajaya vira njf gire d&t

ferner Rv. V. 83, 10

Rv. Pada: avarshih varsham lit um su gribhaya

Samh. : avarshir varsham lid n-shU' gribhaya.

3. Dehnung der 8ten Silbe in zwolfsilbigen Stollen :

eines a, z. B. Rv. I. 94, 1 = Sv. I. 1. 2. 2. 4

Rv. Pada: agne sakhye ma rishama vayam tdva

Samh. : agne sakhye ma risham<2 vayam tava

Bern, rishdma in meiner Ausgabe des Sv. ist Druckfehler.

ferner Rv. II. 36, 3 = VS. XXVI. 24.

Rv. Pada: ni barhishi sadatana rawishtana

— Samh. : ni barhishi sadatana rdwishtana.

ferner Rv. VIII. 89 (78), 7 a Sv. II. 6. 2. 19. 3 = TS. I. 6. 12. 2.

Rv. Pada: gharmam na sa'man tapato suvriktibhih

Samh. : gharmam na sa man tapata suvriktibhih

ferner Rv. I. 102, 4 = Ath. VII. 50, 4.

Rv. Pada : asm&'kam a^cam lid ava bhare-bhare

Samh. : asmakam &»cam lid av4 bharebhare.

eines « z B. Rv. VIII. 27, 9

Rv. Pada: na yad durat vasavo nw cid antitah

— Samh.: na yad durad vasavo n^' cid antitah

ferner Rv. VI. 18, 8

Rv. Pada: sah yah na muhe na mithu janah bhut

Samh.: sa y6 na muhe na mithw jano bhut.

vgl. ahnlich TS. IV. 6. 9. 4.

4. Dehnung der lOten Silbe in elfsilbigen Stollen:

eines a z. B. Rv. I. 186, 1 a VS. XXXIII. 34.

Rv. Pada: api yatha yuvanah matsatha nah

— Samh.: api yathd yuva.no matsatha no

ferner Rv. VII, 59, 8 = TS. IV. 3 13, 4 (wo V. L ,
jedoch nicht in

Bezug auf diese Dehnuns)
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Hv. Pada: t.ipishthena banman A hantana t&m

Sarah. : tapishthena hanmana hantano* tam

Die TS. hat statt kdnmand die V. L. Mpasd, bezuirlich der Dehnung
in hantana vgl. TPr. 3, 10.

eines » z. B. Rv, III. 54, 22

.

Rv. Pada: aha vicva su-manah didihi nah

Samh. : aha vicva sumand didih/ nah

ferner Rv. X. 12, 3 = Ath. XVIII, 1. 32

Rv. Pada: sva'vrik devasya amn'tam yadt goh

Samh. : svavrig devasyamritam yad/ g6h.

Bern. In devasya"mxitam ist beira Lesen die Contraction der aus- und

anlautenden a zu & wieder riickgiingig zu machen vgl. {$. 2 und 3).

eines u z. B. Rv. VI. 18, 8

Rv. Pada: pura'm cyautna'ya cay:ithaya nw cit

— Sarah. : pura m cyautna'ya <;ayathaya ml' cit.

5. Dehnung der lOtrn ^ilbe in swolfsilbigen Stollenn

eines a z. B. Rv. II. 34, 9

Rv. Pada: ava rudrah acasah hantana vadhah

Sa?nh. : ava rudra acaso hantana vadhah

ferner Ath. VIII. 82, 3

Samh. : ihaiva'gne adhi dharaya' rayira

Der Pada-Text hat dh&rayz. und es ist mit Aufhebung der Con-

traction ihaivd agne zu lesen (vgl. §. 2. 3).

s i z. B. Rv. VI. 51, 13 = Sv. I. 2. 1. 1. 9

Rv. Pada: davishtham asya satpate kridh/ sugam

Samh.: davishtham asya satpate kridhf sugam.

eines u z. B. Rv. VI. 15, 5 = VS XVIL 10 = TS. IV. 6. 1. 2.

Rv. Pada: tii'rvan na ya'man etacasya nu rawe

Samh.: tii'rvan na yd'mann etacasya ntf' rane.

. 2.

Wenn man die Silben in dem uns tiberlieferten Samhitd-Text so spricht,

wie dieser sie giebt, dann scheint die Dehnung nicht selten an falscher

Stelle zu stehen, wie diess schon in einigen der in §. 1. aufgefuhrten Bei-
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spielen hervortrat. In solchen Fallen ist, wie diess von den Verfassern

des Rig-Pratic&khya, der Rig- und Vajasaneyi-Anukramawi, sowie Pingala

bemerkt ist, der Sazwhita-Text anders zu lesen, als die Form, in

welcher er vorliegt, eigentlich fordert. Sie schreiben vor. dass man, um

die richtige Silbenzahl in unvollstandigen Stollen zu erlangen, Vokal-

contractionen der Saw&hita wieder aufheben — wie diess in mehreren Fallen

auch von uns im vorigen Abschnitt geschehen ist — und in Consonanten-

Gruppen, welche ein y oder v enthalten vor diesen den verwandten Vokal,

bezuglich i u, lesen soil (vgl. Rig-Pr&tic. r. 527. 973. 974, bei Regnier

II. p. 20; III. 193 — 196; speciell p. 193; sowie Weber VS. I. p.

LVII und LIX).

Es ist nun aber nicht dem geringsten Zweifel zu unterwerfen, dass

der Rigveda zu der Zeit, als der Sawhita-Text fixirt ward, nicht in dieser

Weise vorgetragen wurde. Denn ware diess der Fall gewesen , dann

wurden ihn die Diaskeuasten uns sicher auch in dieser Form (iberliefert

haben. So gut wie sie eine Menge andre Inconsoquenzen im Vortra.

des Rigveda bewahrt haben , wurden sie auch iy und uv in den Stellen

fixirt haben, wo die Vf. des Praticakhya diese Aussprache zur richtigen

Lesung des Metrum fumothwendighielten, wenn sie sie in ihnenvon ihren

Autoritaten gehort batten ; ist diess doch bekanntlich in vielen Fallen

die iiberlieferte Aussprache und Schreibweise der Taittiriya - Sawhita

;

warum hatten die Diaskeuasten der Rigveda sie verschmahen sollen,

wenn sie sie bei ihren Geranten vorgefunden hatten?

Hatten die Diaskeuasten des Rigveda die Sawhita desselben aber

nur in der Form gehort, in welcher sie sie fixirt und uns uberliefert

haben
,
dann haben sie sie , wie sich auf das stricteste beweisen lasst,

nicht in einer metrischen Form gehort, sondern in einer Vortragsweise,

in welcher das Metrum vollstandig oder wenigstens fast vollstandig ver-

dunkelt war

Allein eben diese Diaskeuase scheint wesentlich den Anfang zu

einer nicht einzig rituellen oder religiosen Benutzung dieser Lieder ge-

bildet zu haben; sie eroffnete vielmehr, oder, wenn dieser schon irgeDd-

wie eroffnet war, erweiterte den Weg zu einer wissenschaftlichen Be-
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handlung dersclben. Dabei mussten die Versuche ein grammatisches
Verstandniss durch Zerlegung des Sawhita-Textes in die ilm bildend

einzelnen Wortcr zu gewinnen, zu manchen andern Yortra: vreisen tub re

bei denen in unzahligen Yersen oder wenigstens Stollen da* durcli d

en

uberlieferte Vortragsweise verdunkelte Metrnm in seiner Gesetzimissigkeit

wenigstens in so weit hervortrat, dass es sich in seinen Hauptziigen einer

eindringenden Forschung nicht mehr zu entziehen vermochte.

Dabei konnte denjenigen, welche sich mit dem verhiiltnissmassig so

urafangreichen Rigveda beschaftigten kaum entgehen , dass unter den
vielen Quantitatsverschiedenheiten uberaus haufig Dehnungen in sonst v5llig

regelmassigen Stollen erscheinen, in denen das Metrum fast ausnahmlos

eine prosodische Lftoge zeigt. So z. B. fanden sie in achtsilbigen Stolleno
fast stets die 6te Silbe lang, z. B. Rv. I. 2, 1* in darf , l

b
in °ramk°;

was lag da niiher, als anzunehmen. class in dem 3ten Stollen desselben

Verses, dem im ubrigen regelmiissi-eii tishdm pdhi crudhf hdvam, das

lange I in grudhl statt des grammatischen kurzen (frudhi) nur dem Ein-

fluss des Metrum verdankt werde. Aehnlich verhalt es sich mit den

in diesem Abschnitt zu besprechenden Dehnungen in der 8ten und lOten

Silbe elf- und zwolfsilbiger Stollen.

Wenn von diesem Gesichtspunkte aus dieses Resultat ihrer Forschung

als ein nahe gelegenes erscheinen muss, so giebt es doch Urastande,

welcbe das Festhalten desselben sehr erschweren mussten und es ist als

ein Bevveis des sichern Blickes der indischen Forscher anzuerkennen,

dass sie sich durch alle diese Schwierigkeiten an dem, was sie erkannt

batten, nicht irre machen liessen.

Unter diesen Umstanden nehmen eine hervorragende Stelle ein zu-

nachst die vielen Falle, wo die Dehnung wie schon bemerkt, wenn man
dem Samhitd-Text unverandert folgt, nicht auf die von der Regel vorge-

schriebene Silbe fallt; ferner eine nicht geringe Zahl von Ausnahmen.

3.

Wie sie die Bedeutung des ersten Umstandes wegraumen , ist im

Allgemeinen schon im vorigen §. angedeutet; doch mussen wir uns eine,

Histor . -philolog . Classe XX. 1. B
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wenn auch nicht erschopfende, doch etwas mehr eingehende, Darstellung

und Erlauterung durch einige Beispiele verstatten.

Die Regeln werden im Rv.-Pr. an zwei Stellen gegeben. Zuerst

m der Ausgabe von M. M. r. 527 s= Regnier zu Pr. VIII. 22

drer Abdruck T. II. p. 20) in unmittelbarem Anschluss an die vorher

(M. M. 523—526) vorgeschriebene Dehnung der 6ten , 8ten und lOten

Silbe. Hier begegnen sie also dem Einwande, welchen man dem Saw-&"-&

hita-Texte gegen die Richtigkeit dieser Regeln in den Fallen entnehmen

konnte, wo er, unverandert ausgesprochen, die Dehnung in einer andern

Silbe zeigen wurde. Sie schreiben vor, wie dieser Text dann im Vor-

trage zu andern sei, damit die Dehnung auf die regelrechte Silbe falle.

Zum zweitenmal erscheinen sie in der Ausgabe von M. M. r. 973

und 974 = Regnier XVII. 14 (vgl. die dazu gehorigen Erlauterungen

im besonderen Abdruck III. 193—196); hier bilden sie einen Theil der

Vedenmetrik und lehren , wie man zu verfahren habe , um wo der Sawi-

hit§,-Text, unverandert vorgetragen , die richtige Silbenzahl eines Metrums

nicht ergeben wiirde, diese durch Veranderung des Vortrags zu erlangen.

Die Mittel sind an beiden Stellen wesentlich dieselben. Sie be-

stehen darin, dass zu diesem Zweck

1,, Zusammenziehungen von zwei Vokalen zu einem {ekabhdvinam

6

RPr. 527, ekdksharibhdvdn 973) , welche den Sandhigesetzen gemass

d. h. im Aus- und Anlaut zusammentreffender Worter oder Composi-

lieder — in der Samhita Statt gefunden haben, wieder ruckgangig

gemacht werden. Als ein Beispiel fuhrt der Scholiast an Rv. X. 103,

13
a = Sv. II. 9. 3. 5. 2. = VS. XVII. 46 = Ath. III. 19, 7. Die

Samhita des Rv. und ebenso der verglichenen, des SV., der VS. und des

Ath. liest hier

preta jayata^ nara

Der Auslaut in jdyatd erscheint im Pada - Text kurz ; die Dehnung

ist aber in Rv-Pr. nicht besonders vorgeschrieben, wie diess z. B, r. 518

fur die des <>t& (statt Hd im Pada) in pretd geschieht. Die Verfasser

des Pratic. haben also angenommen, dass sie kraft der allgemeinen Kegel

Statt gefunden hat. Der Vers , welchem dieser Stollen angehort, ist als

/

-
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Anushtubh erkannt, d. li. er besteht aus vier achtsilbigen Stollen. In

einem achtsilbigen Stollen wird aber, dor allgeim men Kegel (§. 1) ge-

miiss, ein grammatisch kurzer wortlauslautcnder Vokal cdehnt, sobald

er die 6te Silbe schliesst und niclit unter die weiterhin §. 10—15) zu

erwahnenden Ausnahmen fallt, was liier nicht Statt tindet. Spricht man
nun den Vers in der Form, wie er in derSawhita encheint, dann bildet

dieses °td die fiinfte Silbe und die Dehnung wfhde dem Pratic. wi-

dersprechen. Hebt man dagegen die in pritd vorliegende Contraction

der beiden Worter prd itd nach Pr. 527 und 973 wieder auf, und
spricht demnach

pra ita jayata nara

dann fallt die Dehnung in die 6te Silbe und entspricht der allgemeinen

Regel.

Als zweites Beispiel giebt der Scholiast Rv. VI. 12, 4\ wo die

Sawhita lautet

sasma'kebhir etdri na riishair

dem auslautenden i in etdti entspricht in Pada t und auch diese Deh-

nung ist im Rv-Pr. nicht besonders angemerkt, d. h. sie ward von den

Verfassern ebenfalls als eine der allgemeinen Regel entsprechende be-

trachtet. Der Vers ist eine Trishtubh d. h. er besteht aus vier elfsil-

bigen Stollen. In diesen wird regelmassig ein grammatisch kurzer wort-

auslautender Vokal in der 8 ten Sibe gedehnt; allein wenn man dem Sawihitd-

Textfolgt, ist°rZ nicht die Stesondern 7te Silbe; sie wirdjedoch zur8ten sobald

man die Zusammenziehung s&'sma kebhir aus, wie die Inder annehmen,

sdh asm&'kebhir riickgangig macht. Wie aber nun nach indischer Ansicht

zu lesen sei, daruber schweigt der Scholiast , obgleich eine Angabe da-

ruber nicht ohne Werth und kaum zu umgehen gewesen ware. Wollte

man namlich nach Aufhebung der Contraction den in der Samhita herr-o

schenden Sandhi-Regeln folgen
t
dann hatte man sprechen miissen s6

asm&'kebhir. Ich zweifle sehrf dass die Verfasser des Pr. dem liberlieferten

Vortrag gegeniiber eine so vollig verschiedene Aussprache gewagt haben

wurden, kenne jedoch kein Mittel, die von ihnen gewahlte mit Sicher-

heit zu bestimmen. Fur uns dagegen ist es nicht dem geringsten

B2
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eifel zu unterwerfen, dass hier, wie in so unzahlig vielen f

Rest des ursprunglichen Vortrags der altesten Lieder bewahrt ist, in

denen die den Sandhi-Gesetzen entsprechenden Wortverschlingungen erst

in selteneren Fallen angefangen hatten hervorzutreten. Man kann daher

hochstens schwanken, ob in Uebereinstimmung mit der indogermanischen
Urform sd (= goth. sa, griech. 6) gesprochen ward, oder zwar schon

sdh aber mit so fast vollig unhorbarem Visarga, dass die Recitirer, wel-

che vor der Zeit der Diaskeuase, insbesondre durch eine immer machtiger
werdende Scheu vor Hiatus, die alte Aussprache in ihrer Vortragsweise
umwandelten

,
durch ihn nicht abgehalten werden konnten hier, wie in—WMV w^l/lluucll wciucn Auiiiiten iner, witr in

vielen ahnlichen Fallen, Contraction eintreten zu lassen (vel die lste

Abhdlg. in Bd. XIX S. 251 und 246 ff.). Beachtenswerth ist hierbei

noch
,

dass die eine oder die andre Aussprache so sehr gesichert war,

dass die Recitirer nur zur Contraction getrieben wurden, nicht aber die

fast gemeine Regel geltend machen konnten, wonach sd asmd
entstehen muss

Ich will hierbei nicht unbemerkt lassen, dass zu den durch Sandhi

einem gewordenen Vokalen auch die Falle gehoren , wo anlautende
bin ;er auslautendem e oder o in der Sarohita eingebiisst sind. Auch

dieses ist ein ei.ns werden zweier Vokale, vgl. RPr. 138 ekibha-

vati. Auch diese Verbindung darf somit nach r. 527 , 973 zur Er-
ganzung der Sribenzahl eines Stollens wieder aufgehoben werden und
diess ist nicht selten geschehen, z. B. stets wo a auf diese Weise im
Anfang eines Stollens in der Sa^hita eingebusst ist; denn nur dadurch
kann die Silbenzahl eines so in der Samhita verstummelten Stollens ver^

vollstandigt werden; vgl. auch Rv. V. 41, 5> in S 12 und Rv. I. 36, 12
in

§ 15 unter dsti. Der neneren Forschung gemass ist ein in dieser

Weise m der Samhita eingebflsstes a fast durchweg zu sprechen (vgl. das

genauere in der Lautlehre).

^
2.

Das zweiteMittel besteht, ahnlich wie das erste, darin ,
dass

Sawhita den Sandhi-Regeln gemass eingetretene Verwandlung
von J und u zu bezgl. y und v wieder ruckgangig gemacht wird. So
lantet Rv. I. 161, IP in der Sa^hitd:
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udv&tsv asm& ak/iwotand tri/?am

mit Dehnung des grammatischen °wa in akrinotand. Diese Dehnun<? lit

wiederum im Rv-Pr. nicht besonders bemerkt, also von den Verfassern

desselben angenommen, dass sie unter die allgemeine Kegel fallt. Das

Metrura des Verses ist Jagati d. h. vier zwolfsilbige Stollen ; in diesen

wird ein auslautender Vokal in der lOten Silbe gedehnt; allein in dem
Sawhita-Vortrag ist °nd nicht die 10te, sondern erst die 9te Silbe. Jene

erhiilt man aber sobald man die Sandhi- Kegel, wonach v in udvdtsv aus

u entstanden ist, riickgangig macht. Dann treten an die Stelle der vier

Silben, welche udvdtsv asmd in der Sawhita bilden, deren funf.

3. Wenn die Silbenzahl der Erpinzung bedarf, soil man uber-

haupt y und i\ welche in einer Consonantengruppe erscheinen, auf die

entsprechenden Vokale t, u zuriickfiihren und so eine Silbe gewinnen.

Das Beispiel , welches der Scholiast in Bezug auf diese Kegel anfuhrt,

tindet sich Ev. I. 61, 12 c = Ath. XX. 35, 12. Es lautet in der Sarohitd

g6r n£ parva vi radii tiracca'

Auch hier ist die Dehnung des auslautenden & in radd im Prati<;.

nicht besonders angemerkt, also von den Verfassern desselben fur eine

unter die allgemeinen Regeln fallende genommen. Das Metrum des

Verses ist Trishtubh und diess wird noch ausdriicklich vom Scholiasten

zu Pratig. 976 bemerkt; der Stollen miisste also elfsilbig sein und die

regelmassige Dehnung in der 8ten Silbe eintreten. Allein in der

Form der Sa/whita ist °dd erst die siebente; sie wird jedoch zur achten,

wenn man pdrva, stattzweisilbig, dreisilbig spricht (vgl. jedoch § 4).

4. Zwar nicht an der ersten Stelle (Rv.-Pr. 527), wohl aber in

der zweiten (974) wird in Bezug auf die Verwandlung von y und v vor-

geschrieben, dass jenes, im Fall einer durch sie herbeizufuhrenden Sil-

benerganzung, zu iy, dieses zu uv werden, also das Beispiel in 2 udvdtsuv

asmd, das in 3 pdruva gelesen werden soil.

, 4.

Zu dem vorhergehenden Poragraphen mogen mir einige Bemerkun-

gen verstattet sein.

Was zunacht das erste und zweite Mittel betrifFt
f
so gilt die Zu-
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ruckfuhrung der Sandhi-Umwandlungen auf die ursprtingliche Form, der

deutschen Vedenforschung zufolge, in weit grossrem Umfang als das

Rv-Pratic. mit Bestimmtheit lehrt.

Was die Contraction eines ein Wort oder Compositionsglied schlie-

ssenden % mit einem nachfolgend anlautendem Vokal oder Diphthong betrifft,

so ist sie zwar im Allgeraeinen die Regel, erleidet aber so viele Aus-

nahmen, dass man sieht, dass sie eigentlich nur ungefahr so eintrat, wie

bei uns die Elision eines auslautenden e vor nachfolgenden Vokalen.

Manche Worter giebt es sosar, bei denen die Nicht-contraction so vor-

Zeit
herrschend ist, dass man fast vermuthen darf, dass sie in

die Kegel war, so z. B. bei nd in der Bedeutung 'gleichwie*. Hier

lasst sich auch vielleicht der Grund erkennen. Denn es hat bekannt-

lich diese Bedeutung nur, wenn es dem verglichenen Worte nachfolg*g UUi , *Y t J.J. JJ. ^o v»wui »^*£>

es scheint demnach, obeleich es seinen Accent bewahrt, so eng — fast

enklitisch, wie auch aus einer andren phonetischen Erscheinung

Lingualisirung des n) geschlossen werden darf — mit dem vorhergehen-

den Wort zusammengesprochen zu sein, dass dadurch eine kleine Pause

hinter ihm entstand, welche zu neuem vokalischen Einsatz— hiatus— ^eit

»ewahrte. Doch erscheint na, wie ich nicht verhehlen darf, mehrfacn

auch in der Bed. 'nicht' uncontrahirt. Detaillirte Regeln in dieser Be-

ziehung aufstellen zu wollen, wird bis jetzt um so mehr verfriiht sein,

da unzweifelhaft das verschiedene Alter der vedischen Lieder ,
die ver-

schiedenheit der Verfasser, der Oertlichkeit und andere noch dunkle v&'

stande hier, wie in vielen andern vedischen Fragen, von Einnuss waren.

Was die in der Sawmita fast durchgreifende Liquidirung auslauten-

der 7, u betrifft, so ist umgekehrt so gut wie gewiss , dass sie bei nae-

tnschem Vortrag fast ausnahmslos wieder aufzuheben ist. Es giebt nur

wenige Falle , wo sie mit etwas grossrer Regelmassigkeit Geltung hat;

so z. B. in der Zusainmensetzung zweisilbiger auf i oder w auslautenaer

Prafixe mit den zu ihnen gehorigen Verben (wie ddki, cinu), seltner,

wenn sie unzusammengesetzt voranstehen1
). In jenem Fall hat dieinnige

1) Das genauere in Bezug auf die in diesem Abschnitt angedeuteten phoneti-

schen Erscheinungen werden die Abhandlungen iiber die 'vedischen Lautgesetze' liefern.
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begriffliche Zusammengehorigkeit beider Elemente die engere, hiatuslose,

Verbindung derselben herbeigefuhrt , in diesem augebahnt. Wo Liqui-

dirung sonst in einera Liede haufiger erscheint, ruft sie den Verdacht

einer verhaltnissmassig spiitern Abfassung desselbcn hervor.

Zu dem einen in § 3 dem Scholiasten entlehntcn Beispiele erlaube

ich mir, des besseren Verstandnisses wegen , noch zwei nachzutragen.

Rv. IV. 18, 3b hat die Sawhitd

nd na'nu gany anu nu gamani

Die Dehnung des H in nit ist im Pratic. nitht besonders bemerkt;

der Vers ist Trishtubh; damit sie an der regelm;issigen Stelle , in der

8ten Silbe, eintrete, ist gdni anu (oder ganiy dnu) auszusprechen.

Rv. VII. 31 t 12 c == Sv. II. 9. 1. 11. 3 lautet die Samhitd

haryacvaya barhaya sam api'n

Die Dehnung des auslautenden a in barhaya ist wiederum im Pratir.

nicht besonders angemerkt; der Stollcn miisste elfsilbig sein, dann wiirde

die Dehnung der Regel gemass auf die achte Silbe fallen; nach der

Samhitd ist °yd die 7te Silbe; sie wird jedoch zur 8ten durch Vokalisi-

rung des y in hdryacva, welches den Auslaut des vorderen Gliedes dieses

Compositums, eigentlich hari-agva, bildet; es ist sonach hdri-agvdya oder

hdriy-acvaya zu sprechen.

Was endlich die Regel betrifft, nach welcher man y und v in einer

Consonantengruppe uberhaupt aus metrischen Grunden yokalisiren soil,

so ist durch die deutsche Vedenforschung festgestellt, dass ursprungliches

T und 7/ zwar im Sanskrit vor unahnlichen Vokalen zu y und v geworden ist, in

Veden aber gar ursprungliche Gestalt herrschte

und sewohnlich nur in so fern eine leichte Umwandlung erlitten hat

mit wenigen Ausnahmen lange i und 4 vor Vokalen verkiirzt

sehr

nur eines angefiihrt

sugam meshaya meshye.

Der Stollen gehort einer Gayatri an, hat demnach regelmassig 8 Silben und

Schluss eine Dipodia iambica. Die Samhita wiirde aber nur 7 Silben und als

Schluss v gewahren. Urn nach Pratig. 974 die richtige Silbenzahl zu erhaitent

zum
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Doch herrscht wegen der oben angedeuteten Umstande in den Veden

keine vollstandige Consequenz in Bezug auf die hieher gehorigen Worter.
*

Es giebt nur sehr wenige, bei denen die Aussprache mit t, u (statt y, v

oder mit y, v durchgreifend erscheint , wohl aber ist die eine oder die

andre die vorherrschende; theils danach, theils und zwar bisweilen noch

mehr durch die Vergleichung der verwandten Sprachen lasst sich mit Sicher-

heit oder mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit bestimmen, welche Aus-

sprache in den hieher gehorigen Wortern in der Vedenzeit die herrschende,

oder wenigstens vorherrschende war 1

Beurtheilt man das von dem indischen Scholiasten fur diese Eegel

gegebene Beispiel (Rv I. 61, 12c
) nach diesem Criterium, dann wird man

uber die Richtigkeit desselben sehr bedenklich. Casus des Thema

pdrvan erscheinen ausser an dieser Stelle noch 10 mal im Rv. aber an

keiner derselben wird das v zum Vokal; ausserdem erscheint es in der

Zusammensetzung catd-parvan 5 mal nur mit v ; in a-parvdn lmal; in so-

mapdrvan lmal; in vrtshaparvan lmal; und in dem aus parvan abge-

stumpften parva in der Zusammensetzung vi-parva 1 mal. Ferner findet

sich das davon abgeleitete Adverb, parvagcis viermal und ist ebenfalb

nur mit v(nichtw) zu sprechen; dann erscheint das daraus, jedoch aus der

Urform 'parvant in der geschwachten Gestalt parvat, abgeleitete pdrvata

(eig. von parvan 'Knoten' mit der Bed. 'knotig, knollig', bergig, und als

Substantiv 'Berg') im Rv. 121 mal und ebenfalls stets nur mit v; eben

so erscheint nur v in dem davon abgeleiteten parvatia (Sawh. parvatya)

einmal und in den Zusammensetzungen mit parvata namlich, parvaia-cyut

2 mal, parvatd-vxidk 2 mal, parvate-skthd' lmal und Indrdparvata 3 mal.

Demgemass ist in parvan und den dazu gehorigen Wortern 153 mal v

muss man meshye durch Vokalisirung des y dreisilbig maclien ; dadurch erhalt man

zugleich den richtigen Stollenschluss wenn man nach indischer Weise meshlye oder,

wie wir vorziehen , meshl'e liest ; in letzterem Falle ist nach einer fast allgemein

menschlichen Neigung das i yor dem folgenden Vokal verkurzt.

1) Ich verweise in dieser Beziehung fur jetzt auf meine Abhandlg. uber das

Suffix ya in Bd. XVI (1871), hist.-phil. CI. S. 91 ff. Genaueres werde ich in den

Abhandhmgen zur vedischen Lautlehre ^hm
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nicht u) zu sprechen; dem gegeniiber ist es der neuemi Yedrnforschung

gemass fast so gut wie gewiss dass in der ganzen Yedenzeit nur parvan

gesprochen ward und fast vollig unglaublich, dass in einein einzigon Fall

die Aussprache mit Vokal statt v {puma oder pamva\ gebraucht ware.

Freilich ist es nicht unmoglich, dass in der spateren Zeit, in Folge da\on

dass in nicht wenigen Wortern und Wortelemcnten die fokalische und con-

sonantische Aussprache fast in gleicher Zahl, oft in demselben Vers vor-

kam, sich die Ansicht zu bilden anting, dass es in vedischer Porsie er-

laubt sei proraiscue, nach dem Bedurfniss des Metruins, bald die eine

bald die andre Aussprache anzuwenden ; allein wer diesen 61sten Hymnus
genauer betrachtet, wird sich schwerlich dem Eindruck entziehen kSnnen,

dass er zu den altesten Liedern geluirt, in denen derartige Anschauungen

schwerlich schon herrschteiu

Wir werden also kaum umhin konnen , dieses Beispiel schon nach

dem bisher geltend gemachten Moment als ein irriges betrachten zu

mussen. Ob es vom Scholiasten herriihrt, oder der alten miindlnhen

Erlauterung des Prati^akhya's angehort und in den Schulen uberliefert

war, lasst sich zwar bis jetzt nicht mit vollstandiger Sicherheit ent-

scheiden. Allein ich bin bei meinen Untersuchungen zu der niir hochst

wahrscheinlichen und durch manche hier zu weit fiihrende Momente

unterstiitzten Vermuthung gelangt, dass im Allgemeinen die vom Scho-

liasten angefuhrten Beispiele der Schuliiberlieferung angehoren und zwar

schon von den Verfassern der Regeln ausgingen. In diesem Fall hatten

wir hier ein Beispiel dafur — noch viele andre werden uns in Laufe

unserer Untersuchungen entgegentreten — dass die Verfasser des Pr&-

ti9akhya durch ihre metrische Forschungen noch keinesweges zu eineni

metrisch richtigen Vortrag der Veden zu gelangen vermochten.

Wie der Vers richtig zu lesen sei, ist iin Wesentlichen erst durch

die neuere Forschung erkennbar. Diese hat namlich in sehr vielen

Fallen nachgewiesen, dass an die Stelle der in der Sawhita erscheinenden

eewohnlichen Sanskritformen nicht selten altere, diesen vorhergegangene

zu setzen sind.

Gerade wie hier der Stollen mit got beginnt, dann 2 Worte — ein

Histor.-phUol. Classe. XX c
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einsilbiges und ein zweisilbiges — dann sechs Silben folgen, so auch in Rv.

I. 181, 8; davon unterscheidet sich I. 180, 5 nurdadurch, dass die drei

aaf das anlautende gov folgenden Silben durch ein Wort gebildet werden

und die dann folgenden Silben in der Sa/whita zwar nur fiinf sind, aber

die beiden ersten, durch das Woit taugryd reprasentirten , nach Pratic.

974 taugriyo (nach uns taugrio) zu sprechen sind.

Vergleichen wie die drei Stollen

I. 61,12 gor na parva vi rada tiraccd'

I. 181,8 gor na seke m&nusho dacasyan

I. 180,5 gor ohewa taugri6 (oder taugriyd , Samh. taugryo) na

jivrih

— so erkennt man, dass die richtige Lesung in alien dreien auf gleiche

Weise herzustellen ist, ferner dass diese Berichtigung innerhalb der

ersten vier Silben vorzunehmen ist. In diesen ist aber alien drei Stollen

nur das Wort gor gemeinsam; darf man diess zweisilbig lesen , dann

haben alle drei Stollen die richtige Silbenzahl — namlich 11. und die

Dehnung des a in radd tritt auf die der Regel entsprechende Silbe : die 8te.

Diese Berichtigung hat Grassman in seinem Worterbuch gewahlt; ob

aber die specielle Veranderung, welche er vorschlagt, zu billigen sei,

scheint mir sehr, ja mehr als zweifelhaft. Er will namlich an die Stelle

von gos die, abgesehen vom Accent, ursprungliche indogermanische For

das reine Spiegelbild des grieshischen (Jorog (Boos), lateinischen bo

namlich gams (accentuirt nach Analogie von gdvd, gave, gdvi, g6bhis

gobhyas, gondm) setzen. Dass aber diese noch fur die vedische Zeit an-

zusetzen sei, scheint mir kaum annehmbar. Zwar will ich kein Gewicht

darauf legen , dass, wenn sie ursprunglich an diesen drei Stellen existirt

hatte, vielleicht an einer derselben deren regelmassige Sandhiform gdvo

bewahrt sein wurde; denn es ware nicht unnaturlich, wenn in dem das

Metrum ganz verdunkelnden Vortras: der Recitirer die sewohnliche, ihnen
& «v.x «^HUW ^1^ &

gelaufige Sanskritform gor sich an deren Stelle gedrangt hatte. Allein

der Sprung von der ursprunglichen Form gams zu der gewohnlichen g6s

ist zu gross, als dass wir nicht genothigt waren, eine beide vermittlende

Form anzunehmen, und die Vergleichung von avocam u. s. w„ mehreren

I



QUAMT1 ATSVERSCHIKDI MIKITENIND.SAMIITA-U. PADA-T1 XTKN ETC. 19

Casus von magharan. sowie gds selbst machen es hSehst v ihrschrinlich,

dass der vedischen Zeit nicht mehr gavas, sondern die vermittelnde Form

und die daraus hervorgegangene des gewohnlichen Sanskrit angehoron.

Es ist namlich unzweifelhaft dass avocani, vocam u. s. \v. fur ur-

spriingliches avavacam, vavacam u. s. w. as griecli. iptpsnor3 tptpemt) spater

tlnov, tlna, paptnov, psptna, daim punov, ptlnay und t&W, hlna) stehen;

ebenso maghonas u. s. w. fur ursprtingliches magha ranas u. s. w.

Dass diese Formen dadurch entstanden sind, dass va in ihncn (in

avavacam das zweite), wie im Sanskr. so oft, zuerst zu u und dann mit

dem vorhergehenden a, wie ebenfalls so sehr oft, zu o contrahirt wurden,

wird eben so wenig zu bezweifeln sein. Wir haben also die Folge

avavacam, dvaucam, dvocam, maghavan-, magkdiin- y maghon-. Wir durfen

also auch in Bezug auf das zu besprechende Wort die Folge garas , gatis,

gos ansetzen.

Formen welche zu °voc° in aiiocam u. s. w. gehorcn koBimen 120 mal

im Rv. vor; allein in alien ist das °vo° einsilbig zu sprechen, also in so

vielen Fallen nicht eine Spur der ursprunglichen Form avavacam be-

wahrt. Dadurch wird es wenigstens sehr unwahrscheinlich , dass stati

der analogen Formen maghdn-, gos in den Veden noch die Urform be-

wahrt sei.

Allein — kann man hiergegen einwenden — sowohl in Bezug auf

maghon- als gos zeigen sich wirklich Stellen , in denen das o in ihnen

zwei Silben vertritt.

Freilich steht die Anzahl dieser Stellen in einem solchen Missver-

haltniss zu denen , in welchen es einsilbig ist, dass man auf den ersten

Anblick fast, wie oben bei pdrva daraus schliessen mochte, dass auch

fur sie nicht erlaubt sei, Zweisilbigkeit anzunehmen : maghon- erscheint

lich nur an drei Stellen, in denen das Metrum fur °gho° Zwei ©

keit fofdert, namlich 2 mal in Genetiv Sing, vxaghonas und einmal im

Genetiv Dualis maghonos, wahrend es sich 62 mal einsilbig zeigt 1
). Ebenso

erscheint gos Gen. Si. nur an drei Stellen zweisilbig. wahrend es

Abl. und Gen. Sing. — an 37 Stellen einsilbig erscheint 1
).

1) Die Stellen findet man bei Grassmann.

C2
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Allein genauere Erwagung wird uns iiberzeugen , class hier die

Sache dennoch ganz anders liegt, als bei pdrva.

Beachten wir namlich zunachst , dass o im Sandhi durchweg aus

der Zusammenziehung von d und u entsteht; ebenso bisweilen auch im

einfachen Wort, wie gerade in gds, maghon- und den Vokativen aghos,

bkagos, bhos (aus den nach vedischer Weise gebiideten aghavas, bhagavas,

bhavas von aghavant, bhagavant, bkavant), vermittelst °aii° fur °ava°; ferner dass

o sowohl im Sandhi , als im einfachen Worte fast ausnahmslos ganz so

behandelt wird als ob es aft ware — z. B. adhvaryo A wird adhvarym

d, gerade wie pdtu d zu pdtv d; go mit dem t des Locativ Sing, wird

gam gerade wie diu mit demselben t zu divi wird — dann werden wir

ohne irgend ein Bedenken behaupten l
) durfen, dass dieses o ursprfinglich

und selbst noch zu der Zeit, als die Sandhi - Regeln sich ausbildeten,

nicht o sondern au lautete. Dann ist aber ein so unbedeutender Unter-

schied zwischen der einsilbigen und zweisilbigen Aussprache dieser Com-

bination, dass unter dem Druck des Metrums (vgl. d. lste Abhandlung
m Bd. XIX S. 233 ff.

2
) sich die eine oder die andre mit Leichtigkeit

geltend machen konnte. In dem einen Fall sprach man mit engerVer-

bindung beider Vokale gewissermassen «« , in dem andern mit loser ge-

wissermassen ail.

Fur diese Auffassung spricht aber das Verhaltniss der zweisilbigen

zu der einsilbigen Ausprache in gds. Unter den 37 Stellen, in denen

gos einsilbig zu sprechen ist , sind namlich nicht weniger als 28 , in

denen es den Schluss eines elfsilbigen Stollens bildet , in welchem das

Metrum Einsilbigkeit fordert, wie z. B. IV. 22 4C

a matara bharati 9ushmy &' gor
worin yishmy fur grammatisch gushmi' steht und das lange i wegen des

folgenden Vokals kurz zu sprechen ist (vgl. Cdkalya bei Paw. VI. h 127).

Auch in Bezug auf die 9 ubrigen Falle der Einsilbigkeit Hesse sich

1) vgl. auch Whitney zu

2) Beilaufig bemerke ich , dass die dort gegebnen Beispiele fur den Einfluss

andera
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ein und das andre bemerken, wodurch die Bedeutung des Mi<sverhfilt-

nisses zwischen 3 zweisilbigen und 37 ainsilbigen noch mehr vermindert

wiirde. Allein wenn man mit mir die zweisilbigen 1 die gaiir die ein-

silbigen gaur spricht, ist die DifFerenz so gering, dass mir weitre Be-

merkungen in Bezug auf die Falle der Einsilbigkeit unnothig scheinen.

Ebenso sprechen wir natiirlich audi mughaunas , maghaundm naghaum.

maghavm, maghaunis , wo der betreffende Lautcomplex einsilbig ist, da-

gegen maghailnas, maghaUnos in den drei 1 alien der Zweisilbigkeit. Grass-

mann will in letztren F&llen naturlich ebenfalls maghavanas maghavanos

oder gar mit vollig anomnler Dehnung maghdranas , °nos lesen. Zo der

letzteren Annahme liess er rich dadurch bestimmen. dass in diesen drei

Stellen (Rv. V. 16, 3 ; 86 3 und ] V. 32, I = Sv. I. 5. 2. 5. 1, wo je-

doch V. L.) das Wort den Schluss achtsilbiger Stollen bildet, welcher

vorwaltend aus einerDipodia iambica besteht. Doch kann ihm, welcher

mit den Veden so genau bekannt ist, schwerlich entgangen sein, dass

neben diesem Schluss noch inanche andre erscheinen. Der durch unsre

Aussprache maghdUnah, °noh entstehende vvv— ist schon von M.Muller

(in Rig-Veda-Sanhita. The sacred hymns of the Brahmans, translated etc.

L p. CXV) hervorgehoben und durch mehrere Beispiele belegt.

Da demnach das von dem Scholiasten fur die Regel angefiihrte

Beispiel Rv. I. 61, 12 nicht passt, verstatte ich mir zwei andere an

dessen Stelle zu setzen : zunachst Rv. I. 161, 11 , welches auch in den

Scholien zu Rv-Pratic. v. 974 benutzt wird. Dieser Stollen lautet in

der Sawhita

dgohyasya y&d dsastana grihe.

Er gehort einer Jagati an, muss also 12silbig sein ;
gelesen ,

wie

ihn die Sawh. darbietet, hat er aber nur 11 Silben; ferner erscheint statt

des langen Auslauts a in asastand im Pada dessen Kiirze. Diese Dehnung

ist aber im RPr. nicht besonders aufgefuhrt, also als eine regelmassige

aufgefasst; nach dem Samhitfi-Text ware diess aber nicht der Fall; denn

danach findet sie sich in der 9ten Silbe. Liest man dagegen °hya° in

agohyasya zweisilbig dgohiasya (oder dgohiyasya\ so wird der Stollen voll-

zahlig — 12silbig — und die Dehnung triiFt die regelmassige — die lOte
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Silbe. Da schon in der Einleitung zum Samaveda p. LIV bemerkt und

in der Abhdlg. uber das Suffix ya (Abhdlgen der Kon. Ges. d. Wiss.

XVI S. 91 ff.) weiter ausgefuhrt ist, dass dieses in den Veden fast stets

ia zu sprechen ist, wie es auch urspriinglich lautete , so erlaube ich mir

noch auf ein anderes Beispiel aufmerksam zu machen , welches ich in

der Abhandlung uber die indogermanischen Genetive auf ians u. s. w.

(Abhdlgn XIX. S. 16) besprochen habe, namlich Rv. I. 162, 19 = VS.

XXV. 42 = TS. IV. 6. 9. 3. Die Sarah, lautet

:

\'
ekas tvashtur acvasya vicasta

da der Stollen aber elfsilbig sein soil und die ungrammatische Lange

des auslautenden d in dgvasyd nach der Ansicht des RPr. eine regel-

massige (denn sie wird nicht besonders erwahnt), so ist vor diesem A eine

Silbe zu erganzen. Nach der Vorschrift des RPr. hatte man nun die

Wahl ob man tva in tvashtur , oder cva oder sya in dgvasyd zweisilbig

lesen will; denn sie passt fiir alle drei Falle und es lindet sich in deni

Pr. keine Stelle , aus welcher man entnehmen kcinnte, auf welchen hier

und bei ahnlichen Zweifeln die Vorschrift auzuwenden sei. Der deut-

schen Vedenforschung ist es gelungen Regeln zu finden, welche uber die

Wahl zwar nicht in alien derartigen Fallen, wohl aber in den meisten

mit Sicherheit oder theils grosserer theils geringerer Wahrscheinlicbkeit

eine Entscheidung zu treffeu verstatten. Diese Mittcl werden einei

wie schon angedeutet, dadurch geboten , dass die vokalische Aussp

von y und v in einigen Wortern durchweg oder wenigstens sehr haufi

in andern gar nicht oder sehr selten eintritt ; andrerseits durchgenaue

Berucksichtigung des Metrums. An unsrer Stelle wiirde z. B. das M

trum allein keine voile Entscheidung gewahren. Denn sprache

che

man

tuashtur {tuvashtur), so wiirde die metrische Form des Stollens sein

v—
|
v V

eine zwar schleppende und nicht sehr haufige, aber doch nach Jem heu-

tigen Stand unsrer Kenntniss der Vedenmetrik nicht abzuweisende. L»se

man dfuasyd, dann klange der Stollen

v
|
vv

! v

und von Seiten des Metrums wiirde gar nichts einzuwenden sein ;
<^u
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der Jonicus a minore im zweiten Fuss ist auf jeden Fall der zweithau-

tigste. vielleich ebenso haufig, oder sclbst haufiger, als der Choriamb an

dieser Stelle. Diesen wurde uns die dritte Leseweise d$vasiA bieten.

Wir wiirden also hier aus dem Metrum keine Entscheidung ge-

winnen
;
gliicklicherweise aber durch das erste Mittel, Denn weder fur

tva° in dem Thema trdshtar noch fiir °cva° in an* Ifisst sich eine Voka-

lisirung ihres v nacbweisen, wohl aber ist die Genetivendung sya — in

Uebereinstimmung mit ihrem Irsprung (vgl. die erwiihnte Abhandlung

fiber die Genetive auf tons, las, la Bd. XIX. S. 14 ff.) — in den Veden

noch mehrfacli sia {siya) zu sprechen (ebds. S. 16 und 22; mehr Bei-

spiele wird die vedische Declination liefern).

, 5.

Wir haben im vorigen Abschnitt nicht die Frage zu entscheiden

;e\vagt, ob in den Fallen, wo y y v zu vokalisiren ist, bloss t, w, oder

iy , uv dafiir zu sprechen sei. Da die Entscheidung derselben fiir

die richtige Aussprache des ganzen Veda von grosster Bedeutung ist, in

Bezug auf den hier behandelten Gegenstand aber — die Quantitatsver-

schiedenheiten — nur eine Kebenrolle spielt, so ist hier auch gar nicht

der Ort fiir eine erschopfende Behandlung dieser Frage.

Dass nach meiner Ansicht bloss der Vokal, ohne y oder v dahinter,

zu sprechen sei, habe ich schon 1848 in der Einleitung zum Samaveda

und spater mehrfaeb, insbesondre in der Abhandlung iiber das Suffix

ya (Abhandl. Bd. XVI S. 125 und sonst), theils angedeutet, theils aus-

gefiihrt, und auch Grassmann so wie andre Vedenforscher haben sich

fur diese Aussprache entschieden. Hier moge mir verstattet sein , nur

noch einen bisher nicht hinlanglich gewurdigten Punkt hervorzuheben.

welcher mir fast dafiir zu entscheiden scheint, dass jene Aussprache die

allein berechtigte sei und die mit hinzugefugtem y und /-, welche ohne

Zweifel dem Einfluss von Volksspradien , speciell dem Pali oder ver-

wandten, zuzuschreiben ist, vielleicht, wenigstens in den als alteste er-

kennbaren Hymnen, in einem noch viel weiteren Umfang zu entfernen

ist, als man bis jetzt anzunehmen geneigt sein mochte.

Die vielen mit dem gewohnlichen Sanskrit ubereinstimmenden Um-
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wandlungen von * zu t>, £ zu uv vor Vokalen, vvelche in alien Veden

erscheinen, die Schreibart suvitd fur su-itd (aber ini Pada-Text ungetrennt)

im Rigveda, Sv., der Vs. und TS., so wie im Ath. (vgl. Rv. V. II, 1

Sv. II. 3. 1. 6. 1 = VS. XV. 27 = TS. IV. 4. 4. 2; Rv. VI. 71, 3

VS. XXXIII. 69 = TS. I. 4. 24; Rv. VII. 35, 1 = VS. XXXVI,

11 = Ath. XIX. 10, 1; Rv, IX. 41, 2 = Sv. II. 3. 1. 3. 2; Rv. X.

86, 21 = Ath. X. 126, 21; Rv. X. 148, 1 = Sv. I. 4. 1. 3. 4); da-

neben in der VS. V. 5 svite in der M&dhyandina Recension, wofur

aber die Kaviva ebetifalls suvite liest 1
) : endlich die haufige Schreibweise

iy und uv in der TS. , wo die andern Veden y und v haben (vgl. auch

Sv. I. 3. 1. 5. 6 sudrucam wo Rv. VII. 32 , 20 sudrvam hat) — aber

auch umgekehrt blosses y, v, wo in den andern iy, uv (vgl. Weber Ind.

ir* -Z

man

Stud. XIII. 104 ff.) — zeigen, dass der Uebergang von i u in iy, uvzur

Zeit der Diaskeuase in raehreren Fallen existirte und von den Gewahrs-

lern derselben in diesen gesprochen ward ; wir konnen daraus folgern,

dass , wo er in der Diaskeuase nicht erscheint , er auch von den Ge-

wahrsmannern derselben nicht gesprochen ward , dass deinnach im Rig-

veda in alien den hieher gehorigen Fallen , wo ein y oder v zu vokali-

siren ist, nicht iy oder uv dafiir eintreten darf, sondern nur der ent-

sprechende Vokal. Diesen haben die Diaskeuasten — nachdem ihre

Vortragsweise das Metrum ganz verdunkelt hatte — der im Sanskrit herr-

schend gewordenen Scheu vor Hiatus gemass , durch Synizese in Ueber-

einstimmung mit dem Sanskritgebrauch einfach in die entsprechende Li-

quida ubergehn lassen. Wir lesen also unbedenklich in Rv. I. 161, H
udvdtsu asmd. nicht udvdtsuv asmd und ebenso mitten im Worte z. B.

Rv. IV. 18, 5b
, wo die Sawhita lautet

wiirde auch die auf den ersten Anblick so sehr einnehmende

sunr

Ptsburger
* r

Worterbuch gegeben wird, anfuhren , weon ich nicht uberzeugt ware, dass aus Bv.

I. 116, 1 barhiriva prd vrinje stomdn 'wie einen Opferteppich streue (ordne) icb

meine Loblieder aus (an)' mit Entschiedenheit gefolgert werden muss , dass sie irrig

und die indische Auffassung als su-vrikti von varj die ricbtige sei.
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I'ndram matiV viryewa nyrishfam,

damit die Dehnung des Auslauts in viryiud (Pada: vin/ena) an die rich-

tige Stelle — die 8te Silbe des elfsilhigen Stollens — gelange und der

Stollen seine voile Silbenzahl erhalte

I'ndram mata' \in'ewa mVish/am,

nicht wie das RPr. 974 vorschreibt

I'ndram ma'ta vin'yewa uiyrishfam.

Diese Umwandlung ist, wie bemerkt, Folge des Einflusses von Volks-

sprachen , welche die gewohnliche Sprache einiger Recitirer und Ver-

fasser des Praticakhya waren.

. 6.

Hatten die Verfasser des Rv-Pr. vollen Ernst mit den in 527; 973;

974 gegebenen Regeln gemacht, dann wiirde audi eine betriichtliche

Anzahl von Fallen unter der allgemeinen Regel begrifTen gewesen sein,

und keiner besonderen Erwiihnung bedurft haben, v. elche in dem Prati-

cakhya besonders aufgefiihrt werden, also von ihnen so aufgefasst wurden,

als ob sie nicht unter die allgemeine Regel gehorten.

Einer der Art ist schon am Schlusse des letzten Paragraphen mit-

getheilt, namlich Rv. IV, 18, 5b
. Der Vers ist als Trishrubh in dem

Anukrama erkannt , muss also der Regel nach im Stollen elf Silben

haben; er hat eine nicht grammatische Lange im Auslaute des dritten

Wortes, welche der Regel nach nur in der 8ten oder lOten Silbe elf-

silbiger Stollen eintritt. Zahlt man nun die Silben in der Sawhita-Ge-

stalt, dann hat der Stollen nur deren neun. Wendet man aber das in

527; 973; 974 fur unvollzahlige Verse vorgeschriebene Verfahren an, so

richtigerhalt man durch Auflosung von viryend in viriend zunachst die

Stelle fur die ungrammatische Dehnung — namlich die 8te Silbe

ferner durch Zuruckfuhrung der Sandhi- Verbindung von nyvlshtam auf

die ursprungliche Form nirisktam die voile Silbenzahl des Stollens —
namlich elf.

Dass den grossen Kennern des Rigveda, welche das Praticakhya

abgefasst haben, diess entgangen sei, ist nicht anzunehmen; im Gegen-

theil zeifft die Reeel uber Dehnung in vhyend (R-Pr. 442) recht deut-qV «xv *^&

Histor.-philolog. Classe XX. 1. D
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lich, dass es ihnen bekannt war ; denn sie lehren hier dass viryena semen

Auslaut eMkshare pade kshaipribhdvye dehnt, d. h. wenn ein einsilbiges

Wort folgt (hier ni), welches seinen Auslaut (hieri) den Sandhiregeln ge-

mass vor einem Vokal (hier ri) in seine Liquida (hier y) verwandelt

hat; nach r. 527 wird aber gerade in diesem Fall (kvhaipra— bhdvindn

die Silbenzahl durch Aufhebung der Liquidirung vervollstandigt.

Es scheint mir, dass sie sich zu ihrer Darstellung dadurch bestimmen

liessen, dass sie andern Falls gegen die allgemeine Ausnahme, dasskeine

metrische Dehnung vor folgender Position eintrete (r. 465 = VII

und dazu Uvata, s. Regnier II, 18) eine Ausnahme zu dieser Ausnahme

hatten aufstellen miissen, wonach sie bei Auflosung derartiger Consonan-

tengruppen nicht gelte (das ny in nyrtshtam keine Position mache,

weil des Wort nixishiam zu lesen sei). Dann waren sie aber wieder

notbigt gewesen, eine neue Ausnahme zu dieser Ausnahme aufzustellen,

namlich fur Falle wie Rv. I. 96, 4b
, wo die SamhitEi lautet

vidad gatiim tanayaya svarvit.

Auch dieser Stollen muss ein elfsilbiger sein, ist aber in der Saw»-

hita-Form nur zehnsilbig. Zur Vervollstandigung der Silbenzahl ist statt

svar°, wie fast ausnahmslos, suar (in der ST. stets suvar) zu sprechen.

Dann ist aber das auslautende ya in tanayaya die 8te Silbe eines elf-

silbigen Stollens und mGsste nach der allgemeinen Regel seinen Vokal

dehnen, was in der Sawhita nicht der Fall ist.

Ueberhaupt war ja die Aufgabe der Praticakhya's eine rein prakti-

sche ; in dem hier in Betracht kommenden 7ten 8ten und 9ten Capitel

des R-Pr. kam es einzig darauf an , genau und auf eine dem Gedacht-

niss leicht fassbare Weise die Quantitatsverschiedenheiten zwischen dem

Samhita- und Pada-Text aufzufuhren, und es lasst sich kaum verkenneu,

dass das indische Verfahren wenige Hauptregeln zu geben und im ubri-

gen sich der alten empirischen Weise anzuschliessen eher zur Erreichung

dieses Ziels geeignet war, als eine Haufung von Ausnahmen zu An«-

nahmen u. s. w., welche nur verwirrend gewirkt haben wurde.

Fur uns jedoch giebt es keine andre Rucksicht als die Erkenntniss

der Thatsachen und deren Grunde. Wir betrachten demnach alle Falle
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nach Analogie von IV. 18, 5 b als legdmassige, habc-n sic jcdoch — da-

mit in diesen Abhandlungen alles zu finden sei. was die PrAtirakhva's

besprechen — ebenfalls besonders aufgefuhrt nnd zwar in dcinjcnigra

alphabt tischen Verzeuhniss . welches deo YV Absclnntt bilden wird.

Sie linden sich daselbst unter den Win tern : dtra, odyd, v, ritt'-na, k.ivyriht,

kira, krinutha^ gha . aikximd
, jaya , tanvt , <fr, aya, dhdnva nnd d/ianva.

dh&raya
( piprita, bibhritd t bkaja, bhma, Mtuhi . mahntja . munca . munrata.

yacchata. ruhema, vomtydma, vaha, riryhui, sana.

Die Falle dagegen , welcbe, wie der schon oben erwiihnte Rv. I.

96, 4b
, dann als Ausnahmen zu betiacliten sind . liab ich fur das erste

nicht beriicksiclitigt; vorzugsweise, \\q\\ die Benithei 1 ung derselben ganz

und gar von einer genaueren K« nntniss <ler Vedemnt'trik bedingt ist.

So wird sich m einer nachstens zu veroffentlichenden Arbeit ('Beitrage

zur Vedcnrnetrik. lte Abhandlung: Der zweite Fuss der elf- nnd zwolf-

silbigen Stollen Km Kigveda') ergeben , dass eine Kurze der 8ten Silbe

dieser Stollen so uheraus Belies vovkommt. dass man fast zweifeln darf,

ob sie (iberhaupt nrspriinglich an dieser Stelle erlaubt war. Dieser

Zweifel erhalt um so grossere Berechtigung . da in vielen — ich glaube

in den meisten — Fallen, in denender uberlieferte Textbei richtigcr Lesung

eine kurze Silbe zeigt, sich die Kntstehung derselben aus einer ursprQng-

lich langen erklaren lasst; doch wage ich keine Entscheidung dieser Frage

ehe ich, in gleicher Weise wie die des 2ten, auch die metrischen Formen

des 3ten Fusses der zwolf- und elf-silbigen Stollen, so wie die des 2ten

der achtsilbigen vollstandig vorgelegt haben werde, was ich in der

zweiten und dritten Abhandlung jener Beitrage zu thun beabsichtige.

Ist jener Zweifel berechtigt, dann werden wir, wenn keine bedeu-

tende Gegengrunde in einzelnen Fallen dagegen sprechen, z. B. Rv. I.

96, 4b tdnaydyd suarv/t lesen; ebenso VII. I, 18c surabhi'wi (statt surabhfui)

viantu, ja selbst, trotzdem dass auf den zu dehnenden Vokal nicht ein Con-

sonant, sondern Vokal folgt, I. 36, 16» jahi ardrnwah (statt jahl, in der

Samh. jahy drdvnah). Doch diese Untersuchung ist, wie gesagt. an einem

andern Orte vollstandig zu fuhren.

D2
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. 7.

Die neuere Forschung hat festgestellt, dass die Leseweise der Veden

auch in manchen anderen Fallen, welche den indischen Vedenforschern

entgangen sind, von dem Texte der Samhita sich zu entfernen hat.

Durch Anwendung dieser Resultate werden manche Dehnungen zu re-

gelmassigen , welche die Vf. des Prati9&khya besonders erwahnen, also

als unregelmassige betrachten. So z. B. ist die Endung des Gen. pi.

dm nicht selten zweisilbig zu sprechen. Dadurch erklart sich adha (fur

adha) in Rv. V. 52, 3 C
(vgl. RPr. 463).

Der Samhita-Text lautet

Mariitam adha m&ho

es ist ein Anushfabh- Stollen, muss also achtsilbig sein, ist aber in der

Sawmita nur siebensilbig und die Dehnung in °dhd fallt in die 5teSilbe.

Liest man aber Marutdm viersilbig, so hat der Stollen seine voile Silben-

zahl und die Dehnung fallt auf die der Regel entsprechende— die 6te — Silbe.

Ebenso ist die Enduns: tin des Ace. r>l. msc. der Themen auf a

bisweilen zweisilbig zu lesen (vgl. z. B. devan VIII. 75(64), 2; X. 12,2)

Der dritte Stollen in X. 61, 27 lautet nun in der Sawhita

ye vaj&» dnayata viyanto

es ist ein Trishtubh-Stollen , muss also elf Silben haben ; in dieser Form

hat er aber nur zehn und die Dehnung des °td in dnayata (Pada :
dnayata)

fallt auf die 7 Silbe; das Praticakhya betrachtet sie demnach als un-

gelmassig und fiihrt sie besonders auf (in r. 517). Liest man vdjd

aber dreisilbig dann wird der Stollen vollzahlig und die Dehnung

auf die regelmassige , die 8te Silbe.

Ich darf jedoch nicht unbemerkt lassen
:

dass dasselbe sich auch

durch eine andre Leseweise ergiebt, welche hier wegen des 4ten Stollens

vielleicht sogar vorzuziehen ist. Das Pronomen relativum yd ist namlicn

mehrfach id zu lesen (vgl. ids X. 16, 8 = Ath. XVIII. 3, 53; idd L

61, 11; 13; 15 == Ath. XX. 35, 11; 13; 15; Una I. 61, 6 === Ath.

, 35, 6; Rv. VI. 17, 10); liest man demgemass hier ie statt gtt
so ist

es nicht nothig vdjd*, dreisilbig zu sprechen; fur ie in diesem Stollen

spricht aber der Umstand, dass im 4ten Stollen. welcher in der Sawhita lautet:

S
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stha/ niceta'ro druiir&h

auf jeden Fall # gelesen werden muss; auch das foil nde stha. dessen

& ebenfalls eine ungrammatische Dehnung ist (Pr. 502), ist zweisilbig

zu sprechen, oder hat wenigstens den AVerth ein s zwei ilbigen Worte.s

,

dann erst wird der Stollen vollziihlig.

In der 'Einleitung in die Grammatik der vedischen Sprache* (Ab-

handlungen XIX. 155 n. ff.) ist nachgewiesen dass, wo die Saiwhita in

Uebereinstimmung mit dem phonetischen Gesetz des Sanskrits surun

hat, grosstentheils svdn zu sprechen ist. Untcr den angefuhrlin Fallen

ist auch X. 35. 2 d aufceziihlt, wo die Sawhitd lautet

bhadni/w somah suvun6 adya kriwotu nah.

Der Stollen cohort einer Jagati an, nmsste also 12 Silben haben;

nach dem Sawhita-Text gelesen enthalt er aber 13 und die Dehnung

des auslautenden 4 in adyd' (Pada: adya) fallt in die 9te Silbe. Liest

man dagegen svdnd, dann ist die Silbenzahl des Stollens die richtige

namlich 12 — und die Dehnung tritt der allgemeintn l^egel gemass

in die 8te Silbe. Hatten die Ar
erfasser des Prati diese Lesung gekannt,

oder gelehrt, dann wiirdcn sie diese Dehnung in adya' nicht nothig ge-

habt haben besonders aufzufiihren (in r. 453. 454).

Ferner ist es jetzt bekannt, dass der in dem Zitterlaut r ruhende

Vokal sich nicht bloss, wie diess auch von den Indern erkannt ist, hinter

ihm vor folgenden Consonanten geltend macht, sondern auch, was ihnen

entgangen zu sein scheint, vor ihm bei vorhergehenden Consonanten. In

beiden Fallen wird er — was von den indischen Grammatikern nicht be-

merkt zu sein scheint, wenigstens, soviel mir bekannt, nirgends von ihnen

angemerkt wird — bisweilen so machtig, dass er eine metrische Silbe

bildet. So ist diess z. B. uberaus haufig in dem Gottesnamen Indra der

Fall, welcher dadurch dreisilbig, etwa Indara zu sprechen, wird (vgl

Grassmann AVorterbuch des Rv. S. 214). Wenden wir diese Aussprache

in Kv. IV. 16, 21 an, dessen erster Stollen in der SamhitS lautet

nu' sh^uta Indra nd' griwand

und lesen das erste nu, wie es oft gelesen werden muss, zweisilbig, oder

vielmehr als zwei AVorter nu u (vgl. Grassm. a. a. O. 746), dann er-
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halten wir fur den Stollen, welcher als Trishfubh llsilbig sein miisste,

in der Sawmita. aber nur 9 Silben hat, und die ungrammatische Lange im

2ten nu (Pada : nii) in der 6ten Silbe , sowohl die voile Silbenzahl als

auch die regelmassige Silbe — namlich die 8te — fur die Dehnung, so

dass von diesem Standpunkt aus auch diese Dehnung unter die allge-

meine Regel fallt und keiner besonderen Erwahnung bedurft hatte,

Grassmann liest (S. 746) diesen Stollen zwar anders, namlich

nu u sh£uta Indra nu' u grircand;

dadurch ^grkalten wir aber in der 8ten Silbe die so sehr gemiedene Kiirze.

Man konnte dann zwar, mit Anwendung der allgemeinen Regel, u dehnen und

erhielte dann als zweiten Fuss den ziemlich haufigen — v , oder vor

diesem — da hier kern Grund zur Dehnung von nil vorliegt — nu lesen,

wodurch sich der haufigste Fuss — vv — ergabe; allein , obgleich ich

die letzte Leseweise, bei welcher die Dehnung ebenfalls an die rich-

tige Stelle kommen wiirde, nicht als unzulassig erweisen kann, scheint

mir doch die zuerst vorgeschlagne

nu u shfuta Indara nu griwana

die einfachste und , weil nicht so klafFend (hiatusvoll) , rhythmisch am

meisten passende. Dass ich nu" u im Anfang schreibe geschieht, weil

nu im Anfang eines Stollens stets lang — und zwar selbst vor Position

r. 465) und Vokalen (vgl. Pr. 174 und Rv. I. 132, 4; VII. 19, U
Ath. XX. 37, 11 und Rv. VIII. 24, 11) — erscheint.

Schliesslich ist in der lsten Abhandlung Bd. XIX S. 246 ff. darauf

aufmerksam gemacht, dass der Visarga im Veda nicht selten spurlos

verschwunden ist und der ihm vorhergehende Vokal mit dem das fol-

gende Wort anlautenden zusammengezogen wird. Lesen wir demgemass

in I. 133, 6a, wo die Sawhita

avar maha Indra dadrihi ?rudhi' nah

lautet , maMndra (Pada : mahdh
\
Indra) , dann ist der Stollen elfsilbig

und die Dehnung in °dh$ fallt auf die der Regel entsprechende 10te

Silbe. Beiiaufig bemerke ich, dass M. Miiller in der Vorrede zu

seiner Uebersetzung p. CXLVIII dieselbe Silbenzahl durch eine Art

Synkope oder Ekthlipse, oder, wie er es nennt, Synizese von maha
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zu einem einsilbigen Wort herbeifuhren will; ich kann micli jedoch von

der Berechtigung derartige Umwandlungen vorzunehmen nicht aberzeugcn.

Sie ist weder durch eine heimische Ucbcrlieferung noch Analogien in

derSawhita — wie deren mehrere in Bezug auf die spurlose Einbusse des

Visarga, des Uebergangs von °ah in // von mir nachgewiesen — gestfit/t;

auch lassen sich die Stellen, deren Metrum M. Mailer durch diese Le-

seweise herstellen will , theils auf andre durch Ueberlieferuni: ireschutzte

Weise sprechen, theils gehdren sie mit nicht wenigen andera zusammen.

welche durch die Recitirer corrumpirt sind.

. 8.

Corruption des urspriinglichen Textes ist uberhaupt durch Eintitisse,

welche wir an einem anderen Orte in Betracht ziehen werden, bis zu

der Zeit der Diaskeuase nicht zu vermeiden gewesen und natfirlich in

nicht wenigen Stellen von dieser selbst in gutem Glauben lixirt. Wfiren

wir im Stande sie aller Orten zu erkennen und den Urtext zurilckzufiihren,

so wiirden sich wahrscheinlich auch sonst noch manche Dehnungen als

regelrechte erweisen , welche die Verfasser des Pr&ticakhya besonders

angemerkt haben; so z. B. lautet X. 78, 8»-*>

subh&gan no devah kriftUta suratnan

asmant stotnn maruto vavridhana'h.

Die Dehnung von °td in krinntd ist Pr. 517 besonders angemerkt

denn im Sawihitd-Text fallt sie auf die 9te Silbe des Stollens, welcher

zwolf Silben hat. Trotz dieser 12 Silben wird der Vers in dem Anu-

krama als Trishfubh bezeichnet und , wie die ubrigen drei Stollen und

der rhythmische Schluss dieses zwolfsilbigen zeigen, mit yollem Recht. Denn

d elfsilbig des zwolfsilbigen

v — v— , wie regelmassig in den 12silbigen, sondern v , wie regel-

massig in den elfsilbigen. Bcachten wir nun. dass in ihm no ganz (iber-

flussig ist, da asmd'n im 2ten Stollen vollstandig genugt, und seine Bedeutung

bestimmter hervortreten lasst, so werden wir unbedenklich uns berechtigt

ftthlen, es zu streichen; dann wird der Stollen ein regelmassiger elfsil-

biser mit der vorherrschenden Casur nach der 5ten Silbe und die Deh-

nung in °td fallt, der allgemeinen Regel gemass, in die 8te Silbe.
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Einen wohl unzweifelhaften Fall von Corruption — vielleicht gar

willkfirlicher Aenderung ohne Gefiihl fur Metrum und Ehythmus — bil-

det VS. XXVII. 21 = TS. IV. 1. 8. 3. Hier lautet die Samhita

vanaspate va srijA, rar&was tmana deveshu

agnir havya* camita sudayati

mit unregelmassiger Dehnung des d in srijd, wo Pada sxija hat (vgl. VPr.

III. 128; TPr. III. 12). Vergleichen wir 1
) Ev. IV. 10, 10 a. und b,

welche lauten

vanaspate va srijopa deva'n

agnir havih camita' sudayati,

so ist die wesentliche Uebereinstimmung unverkennbar. Der Hauptun-

terschied beruht darin, dass die VS. und TS. noch ein tmdnd deveshu ze

von welchem der Eigveda keine Spur hat. Losen wir diese beiden Worter

ab, so bietet, abgesehen von in Bezug darauf unerheblichen Varianten,

die VS. und TS. gerade vvie der Eigveda zwei elfsilbige Stollen — denn

dass das hinter vdnaspate abgefallene anlautende a des folgenden Wortes

dva zn sprechen ist, ist bekannt, schon oben (8. 3.1 beruhrt und wird

eingehend in der Abhandlung 'ttber anlautendes a hinter auslautenden

und e' behandelt werden. Der erste Stollen unterscheidet sich vom

Eigveda dadurch, dass er die Leseart sxijd rdrdnas hat, wahrend Rv.

statt dessen srijopa devd'n bietet; der zweite dudurch, dass er dasgleich-

bedeutende havydm statt havis bietet. Es sind das augenscheinlich Va-

rianten, wie sie sich auch sonst in Versen zeigen , die in dem Rv. und

einem oder mehreren der andern Veden zugleich erscheinen. Denn wie

die Diaskeuasten des Ev. den fur die zuverlassigsten Autoritaten gehal-

tenen Eecitirern des Ev. folgten, so die der ubrigen den Ueberlieferern

von diesen. Es war aber nichts naturlicher als dass sich in der langen

Zeit, welche bis zur Diaskeuase verflossen war, theils unabsichtliche theils

absichtliche Veranderungen der ursprunglichen Fassung bildeten.
Streichen wir demnach tmdnd deveshu in der VS. und TS. dann

bietet uns deren Leseart

Weber
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vanaspatd va srijd raraif&h

gesprochen

vanaspate ava srija rdr&wah

einen regelrechten elfsilbigen Stollen, in welchem die Dehnung dei aus-

lautenden a von srija der Regel gemiiss auf die 8tc Silbe fallt. Welche

Leseart die bessere sei, will ich hier nicht entscbriden nod nur bemerken.

dass mir raancbe Momente fur die der VS. und TS. zu sprecben scbcinen.

Allein, wird man einwenden , die VS. und TS. giebt ja ihre Lese-

weise als einen gan/en Vers, welcher in der Sarvunnkramani der VS.

als ushnig vishamapddd bezeichnet wird (Weber Ausi;. der VS. Appendix

p. LXIM). Danach bestande er, nacb der Sawih. gelesen . aus einem

Stollen von 7, einem von 8 und einem von 11 Silben, oder, da statt fa

im ersten ava zu lesen , ware er vielmehr eine fast regelmfissige ushnih.

Vllein gerade dadurcb verrath sidt die willkiirliche Eins< hiebung von

tmcina devesku. Deuu alsdann tritt die Dehnung des a in srija an das

Ende eines (bier des ersten) Stollens und in dieser Stellung finden sicb

Debnungen, wie ich sebon in den 'Nacbiicbten von der Kouigl. Ges. d.

Wiss. u. s. w. zu Gottingen' 1874 Nr. 10. S. 244 bemerkt babe, bocbst

wahrscheinlich nur dann, wenn die Lange der ursprGngliche grammatische

Auslaut war, welcher sicb hier bisweilen erhielt ; diess ist aber bei sxija

nicht der Fall; hier ist kurzes a der ursprungliche Auslaut. Wir konnen

also sagen , dass sich trotz der Erweiterung des ursprunglich 11 silbigen

Stollens zu 2 Stollen von ursprunglich 8 Silben , glucklicherweise die

Dehnung behauptet hat, um den urspriinglichen 11 silbigen Stollen und

den willkiirlichen Zusatz von tmdnd deveshu verratherisch kund zu geben;

einen ganz ahnlichen Fall bietet TS. I. 8. 3. 1 im Verhaltniss zu VS.

III. 45. Uebrigens sind derartige metrische Differenziirungen ursprung-

lich identischer Verse in den verschiedenen Veden keinesweges ganz selten.

Sie werden ihre Behandlung in den Beitragen zur Vedenmetrik finden.

. 9.

Dass auch in diesen Quantitatsverschiedenheiten die gedehnte Form

nicht immer durch das Metrum hervorgerufen , sondern nicht selten die

ursprungliche und nur durch das Metrum bewahrte ist (vgl. Iste Abhdl.

Histor.-vhilol. Classe. XX. 1. E
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Bd. XIX. S. 246),bedarf kaum einer Bemerkung. Dass diess z. B. in

Bezug auf adyd' (fur ursprungliches a -diva) der Fall ist, ist schon

in der Abhdlg uber tans u. s. w. Bd. XIX, S. 59. 60 n. bemerkt. Auch

in area Rv. III. 54, 2 C
,

fur welches der Pada-Text area giebt, ist das

auslautende d nicht metrische Dehnung, trotzdem es der 8ten Silbe

eines elfsilbigen Stollens angehort, sondern wie me zeigt, die Vedische

Form fur arcdni; ebenso in riradhd (Pada: riradha) Rv. X. 30, 1 und

bravd (Pada brava) Rv. X. 39, 5 u. s. w. (vgl. Abhdl. I. S. 262).

Dass yodhdyd Rv. III. 46, 2 (Pada: yodhdya) fur grammatisch ya-

dhdyas stehe ist ebendaselbst S. 261 bemerkt.

In diesem Abschnitt auf die hieher gehorigen Erscheinungen naher

Gehen wi'irde jedoch zu keiner Entscheidung fuhren, da

ihm gehorigen Fallen das Metrum unzweifelhaft auch ursprungliche

Kurzen zu dehnen vermocht

10.

Von der in §. 1 gegebenen allgemeinen Regel treten folgende Aus

nahmen ein

1. In der Taittiriya-Samhita findet keine Dehnung Statt, oder genau

gesprochen, sie wird wieder aufgehoben, wenn das Wort, welches sie im

Verse hatte, das Ende derjenigen Abtheilungen, kandikd, eines Anuvaka

bildet, welche je 50 Worter umfassen (vgl. Whitney zu TPr. 1. S. 83).

So z. B. lautet Rv. IX. 96, 11 = VS. XIX. 5a
virebhir d?vair maghavd bhava nah

mit regelrechter Dehnung des auslautenden a in bhava, weil es der lOten

Silbe eines elfsilbigen Stollens angehort. In der TS. dagegen, wo dieser

Stollen H. 6. 12. 1—2 erscheint, lautet er

virebhir acvair maghava bhava
||

1.
|| nah ||

.

Whitney fuhrt p. 83 als Beispiel I. 3. 6. 1-2 an, wo die TS.,

ebenfalls mit Kurze liest

te" te dha'mdny ucmasi
|| 1 1|

gamddhye
wahrend das TPr. in III. 13 fur diese Stelle ucmasi mit Dehnung des

Auslauts vorschreibt. Whitney schliesst daraus , dass das Prdticakhya

die kandikA's ignorire.
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In der That wurde nach dor allgcmeinen Regel der Auslaut von

Ufmasi im unzerrissenen Verse gedehnt sein miissen , da er in die 8te

Silbe eines elfsilbigen Stollens fallt. Allein der Vers, welchem dieser

Stollen angehort, entspricht trotz einiger Varianten Rv. I. 154, 6 and

der VS. VI. 3 a. In diesen erscheint aber upmost ebenfalls mit kurzem

Auslaut, und, wie im Rv. Pr. 532 diese Kurze ausdrucklich unter den

Ausnahrnen von der allgemeinen Regel angefiihrt wird. so fehlt in dcm
VPr. eine Regel fur Dehnung dieses t. Sollte demnach eine Grundlage

der TS. in unzerrissenen Versen existirt habcn, in weleher im Gegensatze

zum Rv. und der VS. dieses i gedehnt gewesen ware? Der Fall ware

dem in Bezug auf vi (§ 15 unter vCj ahnlich, wo wir im Sv. die regel-

massige Dehnung finden, wahrend sie im Rv. durch das Pratic. verboten

ist. Wenn wir in diesen Fallen ein Moment fur die Annahme erblicken

diirfen, dass es Ueberlieferungen gab, in denen nicht diese Ausnahrnen,

sondern die allgemeine Regel gait, dann kann dadurch die sehon oben

6 zu Ende) angedeutete Berechtigung die allgemeine Regel weiter

auszudehnen, als die Praticakhya's verstatten, nur noch verstiirkt werden.

. 11.

2. Ueberhaupt tritt, wie schon bemerkt, keine Dehnung ein, wenn

das folgende Wort mit einer Consonantengruppe beginnt, also die vor-

hergehende auslautende Kiirze durch Position den Worth einer metrischen

Lange erhalt. Scheinbare Ausnahrnen von dieser Ausnahme sind § 6

besprochen. Eine, welche auf den ersten Anblick, wie eine wirkliche

aussieht, bietet da$asydtha Rv. VIII, 20, 24, vorgeschrieben durch Rv.

Pr. 519. Der Stollen ist achtsilbig und lautet

yabhir da5asyath& krivim.

Die Dehnung des a (Pada: dagasydtha) fallt in dessen 6te Silbe, wurde

gelmassig sein, wenn nicht Position fol
t?

Aber auch hier ist die Ausnahme nur scheinbar. Es giebt drei

Mittel, sie zu erklaren. Zwei derselben scheinen mir hier nicht nothig

und es wurde zu weit fiihren, sie hier auseinanderzusetzen. Sie werden

in den folgenden Abhandlungen iiber die Quantitiitsverschiedenhei-

ten und in den Beitragen zur Vedenmetrik hervortreten. Ich beschranke

E2
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mich daher hier darauf das dritte anzugeben , welches wohl auch allge-

mein als das richtige anerkannt werden wird.

Es ist bekannt, dass neben ri nicht selten der Vokal ri erscheint,

so z. B. rishti und rishti, rigya und rigya , riktha und riktha ; auf diesem

Verhaltniss beruht im Wesentlichen auch der Uebergang von n* in tri

in n in txitiya; ebenso erklart sich daraus, nicht aus der hier anomalen An-

knupfung durch i, das vedische Ptcp. Pf. red. 'von var namlich va-vri-

vdns *) , statt vavxivdns (wie cakxivdns t jagxivdns , dadxivdns , mamxivans,

sasxivans). Von dem hier in Betracht kommenden Worte erscheinen
i

nun gerade beide Formen krivi und hxivi und zwar in dem alten

Vedenglossar dem Naighawfuka III. 23; ausserdem hat der Sama-

veda an den zwei Stellen, in welchen sich dies Wort in ihm findet,

die Form mit dem blossen Vokal, wahrend der Rv. an den entsprechen-

den Stellen und sonst stets die mit dem Consonanten und i zeigt. Jene

beide Stellen sind I. 20, 1 = Sv. I. 3. 1. 3. 1 und Rv. II. 17, 6

Sv. II. 6. 3. 18. 3. Die andern Stellen . in denen krivi im Rv. v

kommt, sind V. 44, 4; VIII. 22, 12; 51 (Val. 3), 8; 87 (76), 1; IX

9, 6. In alien ausser der uns beschaftigenden verstattet des Metrum

beide Leseweisen. In II. 17, 6 entsteht zwar der haufigste Fuss, der

Choriamb, wenn man die Position durch Lesung von Ar»° aufhebt, allein

auch der bei der Position entstchende Epitritus secundus (zu lesen

*

-v— ) ist keinesweges selten. Wenn man in krlvirdatl I. 166, 6

das erste Glied krivis = krivi nimmt, erhalten wir freilich auch eine

Stelle, wo das Metrum den Consonanten schiitzt ; denn hier ist fur den

Auslaut des vorhergehenden Wortes rddati nachfolgende Position noth-

wendig, da dessen i der 8ten Silbe angehort und der Stollen zwolfsilbig

ist, so dass es, wenn nicht Position folgte, hatte gedehnt werden mvissen.

Uebrigens ist es bei der Fulle von Inconsequenzen in der Sawhita des

Rv. die sich mit Leichtigkeit aus der Verschiedenheit der Zeit, des

Ortes, der Verfasser und endlich Corruptionen erklaren ,
gar nicht noth-

wendig, eine und dieselbe Aussprache dieses Wortes fur alle Stellen, in

denen es vorkommt, anzunehmen; auch konnte bei der unzweifelhaft

1) Grassmann S. 1322 hat irrig vavxivdns (bei ihm vav'rvds geschrieben).
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einst sehr fihnlichen Aussprache von ri und ri selbst ein und derselbe

Dichter je nach dem BedQrfniss des Verses bald die eine bald die andre

gewahlt haben. Nach allem diesen dQrfen wir wolil unbedenklich an-

nehmen, dass in unsrer Stelle Rv. VIII. 20, 24 torivim mit Vokal ri zu

sprechen sei. Dadurch fallt die Position weg und die eingetretene Deh-
nung des auslautenden A davor ist eine ganz regelrechte.

. 12.

3. Die Dehnung fehlt ferner, wenn in der Sarohita die folgende

Silbe natura oder positione lang ist (RPr. 523, 525 und 526).

Bemerkung 1. Wie in § 1 ist auch hier naturlich die Samhita,

nicht der Pada-Text massgebend; so z. 13. hat Rv. X. 56, V der Pada-

Text in der neunten Silbe te vor dem schliessenden 6kam\ in der Saiw-

hit£ wird es aber, den Sandhi - Regeln gemass, zu ta und hindert also

nicht dass das vorhergehende u des Pada in der Samhitft zu tl wird.

Umgekehrt hat Rv. X. 77, 2 der Pada vavridhuh, die SamhitA aber

vdvridhuh; das diesem vorhergehende a in na bleibt demnach kurz;

doch liegt der Grund nicht darin, sondern, wie wir noch in diesem §
sehen werden, im Metriim.

Bemerkung 2. Diese Ausnahme wird sich fast durchweg durch

die genauere Kenntniss der vedischen Metrik erklaren. Doch auf eine

fiberzeugende Weise kann diess erst in den Beitragen zur vedischen Me-
trik geschehen. Ich beschranke mich daher hier auf die Betrachtung

der zum Praticdkhya gegebenen Beispiele.

Fur die 6te Silbe in einem 8silbigen Stollen wird in Pr. 526 an-

gefuhrt Rv. IX. 67, 30b
; da c, weil der Vs puraushwih ist (cid ist wohl

darin zu streichen) , auch dazu gehort , fiige ich es ebenfalls bei. Sie

lauten in der Samhita

a pavasva deva Soma
J
akhiim cid eva deva Soma

|J
.

Das auslautende a in deva fallt in die 6te Silbe, ist aber nicht gedehnt,

weil das folgende so natura lang ist.

Der wirkliche Grund ist, dass hier statt des gewohnlichen Schlusses

ein trochaischer oder Epitritus secundus (

—

v— v, oder — v -) ein-

getreten ist, was sehr haufig vorkommt. Eine betrachtliche Anzahl Bei-
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spiele dafar hat M. Muller in seiner Uebersetzung des Rigveda (T. I

Preface CXVI ff.) gegeben, welche sich noch bedeutend vermehren lassen.

Fur die 8te in einem llsilbigen Stollen wird Pr. 523 gegeben

Rv. V. 33, 4

vrish& sam&tsu das&sya n&'ma cit.

Das auslautende a in ddsasya gehort der 8ten Silbe eines llsilbigen

Stollens an, bleibt aber kurz weil das folgende nd° lang ist.

Das Metrum dieses Hymnus hat mehrere Eigenthumlichkeiten ;
in

l
c

ist der erste Fuss entweder nur dreisilbig oder man muss id statt

yd, od lesen ; in 2b
ist der 2te Fuss nur dreisilbig

ebenso in 5b und in 7
a

; zugleich ist in 7b der Schluss scheinbar vvvv,

aber in Wirklichkeit v— vi; denn ir wird, wie ich in den Beitragen zeigen

werde, sehr haufig lang gebraucht. Elfsilbige Stollen haben aber sehr haufig

als 2ten Fuss nur 3 Silben und zugleich als 3ten v— v-
v

.
Diesen

Versbau hat, um hier nur ein Beispiel zu geben , fast der ganze lite

Hymnus des lOten Mandala.

In diesem ist das Metrum von l
ab d

. 2bc . 35cd.4
b' d und 5

b

n n it it vv— I v— v
v

das von 1% 2adl), 3b , 4

a a a a 1 I
v— v—

;

d Kbdas von 4\ 5

a a a i, I
v I v ~~ v -

;

das von 4b
,
5*

ii ii i, ii f
vv—

|
v— v

endlich das von 4"

ii ii it n |
— v —

|
v — v -

v
.

Hierauf jetzt naher einzugehen
f ist weder dienlich noch nflthig;

denn erschopfen Hesse sich diese Aufgabe hier doch nicht , und die 2

Beispiele scheinen wohl hinlanglich genugend, um zu erkennen, dass wii

in dem besprochenen Stollen V. 33 , 4 das treue Abbild von X 77, v

a in nd kurz ist.

oben Bern. 1 erwahnte Stollen und man erkennt nun warom
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und 5 b haben, class also das auslautende a in ddsdsya nicht gedehnt istf

weil der Schluss dieses Stollens eine iambische Dipodie sein soil. Wohl

vollstandig entschieden wird diese AufFa mig dtirch die Vergleichung

von X. 23, 2 d
, wo derselbe Schluss in einem Verse erschcint, dessen drei

ubrige Stollen zwolfsilbig sind
t
also die letzte Silbe von ddsdsya mit dern

folgenden n&'ma cit unzweifelhaft eine Di podia iambica bildet. Dieser

Schlussfuss erklart zugleich , \varum aucii das auslautende a in vd'ma^

trotzdem es der lOten Silbe in einem elfsilbigen Stollen angeh5rt, nicht

gedehnt ist. Diese letztere Ausnahme wird im ltv. Pr. 529 gelrhrt.

Fur die 8te Silbe in einem zwolfsilbigen Stollen wird zu Pratic.

523 als Beispiel Rv. IV. 33, 1 gegcben

pra ribhiibhyo dtit&m-iva va'cam ishye

Diess ist so wenig hieher passend, dass man seine Verwendung kaum

zu begreifen vermag. Ziihlt man die Silben so wie sie in der Sawhita

geschrieben oder gedruckt erscheinen , dann enthiilt der Stollen freilich

12 und das auslautende a in km gehort der 8u n an. Sollten aber die

indischen Vedenforscher gegen diese Zahlung nicht dadurch stutzig ge-

worden sein, dass der Anukrama fiir den Hymnus Trishfubh (vier elf-

silbige Stollen) als Metrum angiebt und dieses auch in alien Gbrigen

Stollen — 43 an Zahl — unzweifelhaft erscheint? Sollte ihnen wirklich

entgangen sein, was bei uns jetzt allbekannt, dass auslautendes gramma-

tisches a oder & mit folgendem anlautenden ri fast ausnahmslos nur eine

Silbe bildet, zumal dieses auch in diesem Hymnus in Vs. 5C
, 9C

, 10d
,

ll d geschieht und nur in 3e d vor ri bleibt, aber zugleich nasalirt wird?

Lesen wir demgemass die ersten beiden Silben pra rt° als eine, etwa

wie im spateren Sanskrit und schon in der TS. (vgl. T-Pr. X. 8) und

im Ath. (Ath. Pr. III. 46) ar, dann lautet der Stollen

prarbhubhyo du tamiva va'cam ishye

ist also, gleich den iibrigen in diesem Hymnus , elfsilbig und a in iva

gehort nicht der 8ten sondern 7ten Silbe an
j
vvv—

|
v

Fiir die lOte Silbe in einem elfsilbigen Stollen wird im Pr&ticakhy

(525) V. 41, 5 b
als Beispiel gegeben

:

raya 6sh6 vase dadhita din h
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Um elf Silben heraus zu bringen , muss man entweder raid lesen , was

schwerlich verstattet ist — da unter den sehr vielen Stellen, in denen

Casus von rai vorkommen , hochstens zwei sind , in denen vielleicht »'

statt y zu sprechen ist — oder, wie fast immer, das hinter e einge-

busste ursprunglicb anlautende a in dvase wieder herstellen. Dann tritt

das auslautende a in dadhita in der That in die lOte Silbe und der

Stollen ist der Zahl nach elfsilbie. Nicht aber dem Bau nach; er ist

genscheinlich nach Analogie der eben angefiihrten Stollen in Rv. X
^.b.d^ 2bc-

)

3*-<* 4>* Und 5b gebaut, die ubrigens ziemlich haufig ai

sonst in den Veden wiederkehrt ; er ist also zu lesen —v \w— \v—v

so dass dieses a der 3ten Silbe der schliessenden Dipodia iambica an-

gehort und darum kurz sein muss. Beilaufig bemerke ich , dass auch in

5d
, 12 c

, 15c und 19a dieses Hymnus der 2te Fuss dreisilbig ist, jedoch

ohne iambische Dipodia, sondern, wie vorwaltend in den 11 silbigen Stollen,

unit Bacchius (v ) im Schlussfuss. Diess hangt damit zusammen

dass tiberhaupt elf- und zwolfsilbige Stollen nicht seltcn in demselben

Verse erscheinen.

Als Beispiel fur die lOte Silbe in einem zwolf>ilbigen Stollen wiTd

endlicb Rv. VI1L 97 (86), 15* gegeben. Dieser Vers ist augenscheinlich

spat; denn im 4ten Stollen ist vifvdpsnya mit y zu sprechen, wahrend

es in den drei ubrigen Stellen, in denen dieses Thema im Rv. vorkommt

II. 13, 2; VIL 42, 6 (wo der Genetiv vicvdp.miasia zu sprechen ist)

iund VII. 71, 4, der herrschenden Analogie gemass , mit Vokal statt jf

tngvdpsnia lautet; eben so ist in diesem Verse sprihaya'yya zu sprechen.

ebenfalls gegen die herrschende Analogie und gegen die beiden ubrigen

Stellen (VI. 7, 3; 15, 12), wo es richtig sprihayd'yia lautet. Ferner wird

er in der Anukrama als Jagati bezeichnet. hat aber in alien vier Stollen

den Schlussfuss einerTrishfubh; der erste Stollen hat zwar in der Sawhui

wie es die Jagati fordert, 12 Silben; der zweite aber hat 13 und der

d 4te 11 Silben, wie fur die Trishrubh vorgeschrieben. Ich konnte

corrupten betrachten und jede weitere D1S_

gleich er auch spat

demnach den Vs

cussion desselben

man auch spater richtige Verse gemacht, und zwar, wenigstens vor-
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waltend, mit der in dicser Zeit geltenden Aussprache; die Corrupt ionen

trefFen ferner nur die beiden ersten Stollen und, wenn man bedenkt, das»

rich Einschiebungen gar nicht selten in den Veden erkennen lassen und

hier nur solche anzunehmen bind, die rich uberaus leicht eindraiii:en

zunial zu einer Zeit, wo der Yortrag so eigenthtimlich war, das> dadurch

das Metruni ganz verdunkelt ward — , nainlich Epitheta, so mOchtc (

wohl erlaubt sein , die beiden "Worter, citra ira ersten Stollen und bhiirt

im 2ten als Einschiebsel zu betrachttm und statt des Samhitfi-Textes

tan ma /it Jim Indra £ilra citra pfit\

apo u& vajrin durit&'ti parshi bhu'ri

zu lesen und auszusprechen

:

tan ma ritam Indr/ra qdra patu

apo na vajrin durita ti parshi.

Uann sind diese beide Stollen ghich wie die folgenden fichte elfsilhige

und der Sinn ist wesentlich derselbe, nur dfes> zwei unnothige Epitheta

feblen. Allein die A\ iederherstellung des Metrum im ersten Stollen kann

auch mit Bewahrung von citra durch eine andere Aenderung gewonnen

werdeu, welche auch von Seiten des Shines zu empfehien ware. Die ge-

gebene Umwandlung giebt den Sinn ' dieses me in Opfer, o Held Indra

moge schiitzen ! wie iiber Huthen, o Blitzschleudrer ! fiihre uns liber Ge-

fahren hinweg. Statt mein hatte man lieber mich; denn 'schiitze'

ohne Object steht sehr luftig da. Sollte man es wagen diirfen, anzu-

nehmen, dass die ,alte feine Aussprache mit der Svarabhakti d. h. dem

Nachklang eines leisen Vokals hinter r vor den meisten Consonanten,

also etwa mar&tdm fur die spate grobe martdm, von den Recitirern so

verandert sei — was sicherlich leicht geschehen konnte — dass sie wie

ma mit folgendem rt klang? dann wiirde sich ergeben, dass das ma ritam

der Samhita nicht , wie bei Zweisilbigkeit von ma ri° anzunehmen war,

fur grammatisches me ritam stehe, sondern fur urspriingliches ma ritam,

in welchem die alte einsilbige Aussprache durch die Recitirer unbewusst

oder vielleicht mit Bewusstsein in eine zweisilbige umgewandelt war

Bei dieser Aunahme wiirde citra beizubehalten sein, eben so die Schreib-

weise ma xitdm (da in der Rv-Sawh. auslautendes d vor rt bekanntlich

Histor.-philolog. Classe XX. 1. I
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kurz wird) und Indra; aber auszusprechen wiirde sein '

tan. martdm Indra (jura citra patu

und zu ubersetzen

'Dieses Opfer o Indra, Held glanzender, soil mich schutzen .

Moge man aber jene Ausstossung oder diese Aussprache wahlen, in

wirbeiden Fallen — und einer ist sicherlich anzunehmen — erhalten

statt des zwolfsilbigen einen elfsilbigen Stollen und das auslautende a in

citra stent nicht in der lOten Silbe eines 12 silbigen sondern in der 9ten

eines elfsilbigen Stollens, wiirde also gar nicht zu dehnen sein.

13.

Ueberblicken wir den vorigen § so wird man nicht verkennen, dass in

den zum Rv-Pr. angefuhrten Beispielen die Kurzen, durch welche die 3te

Ausnahme der Regel belegt wird, sich nicht aus der nachfolgenden Lange,

sondern aus andern, namlich metrischen, Grunden erklaren. Dennoch

habe ich mit gutem Grund in der 2ten Bemerkung daselbst ein fast

gebraucht. Denn es finden sich in der That auch hieher gehorige Stellen,

welche ich wenigstens bis jetzt nicht aus andren Grunden zu erklaren

vermag. Da sie in den Beitragen zur Vedenmetrik vorkommen werden,

will ich mich hier einer Aufzahlung derselben enthalten und beschranke

mich fur jetzt darauf eine hervorzuheben, namlich Rv. I. 147, 4C

mantro guriih piinar astu so asmd
wo das auslautende u in astu vor dem nachfolgenden sd nicht ge-

dehnt ist, trotz dem es die 8te Silbe eines elfsilbigen Stollens schliesst;

auch VI. 1, 4d und Sv. II. 9. 2. 12. 3d
, in einem nicht imRv. vor-

kommenden Verse.

Sollen wir es wagen — gestutzt auf die im folgenden „
wahnenden Ausnahmen yon dieser Ausnahme (vgl. auch § 6) - in der

artigen Fallen die Quantitat in dem Versuche die ursprungliche Aus

sprache der vedischen Hymnen wiederherzustellen zu andern? Ich habe

bis jetzt wenigstens
, wo ich noch nicht im Stande bin alle Falle z*

ubersehen, nicht den Muth dazu.

»

14
a. Die erste Ausnahme zu der 3ten Ausnahme in § 12, wo also,
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trotz der Lfinge der folgenden Silbe, der allgemeinen R^fel gemftss, der

grammatisch auslautende Vokal eines vorhergehcndon Wortes gcdelint

wird, bilden die Falle , wo no oder nas letzteres mit folgendem Coaio-

nanten) fur grammatisches nah folgt (RPr. 524). Es sind ini Rv. deren

nur wenige und ich will sie desshalb alle auf/uhien.

In der 8ten Silbe eines elfsilbigen Stollens Rv. X. 59, 4

dyiibhir hit6 jarima' m\' no astu

(Pada: sit). Ferner Rv. VI. 44, 18d

I'ndra surfn krinuhi smd no ardham.

(Pada: sma).

In der 8ten eines zwSlfsilbigen Rv. MIL 18, 106 — Sv. I. 5. 1. 1. 7\

a'dity&so yuy6tana no &»hasah

(Pada : yttj/dtana).

Diese drei Falle bilden GegenstQcke zu dem in § 13 erwiihnton

Fall aus Rv. I. 147, 4C
(vgl. auch , unter b, III. 53, 5; VIII. 21,

In alien ubrigen tritt die Dehnung in der lOten Silbe elfsilbiger

Stollen ein ; sie dient also dazu den regelmassigen Schlusa dieser Stollen

» -*-*-— herbeizufiihren. So zuniichst Rv. V. 57, 8' = 58, 8'

have naro maruto mri/ata nas I tuvi
f **

(Pada: mrilata).

ferner Rv. I. 186, l
c = VS. XXXIII. 34

dpi yatha yuvano matsatha no
|
vi°

(Pada: matsatha).

vgl. noch Rv. II. 27, 6C

tenaditya adhi vocata no
|
yaccha

(zu lesen Una dditj/d u. s. w. ; Pada : vocata).

Rv. VII. 47, 4«

te sindhavo varivo dhatana no
|

yu°

(Pada: dhdtand).

Rv. VII. 48, 4 C

nu' devaso varivah kartaua no
|
bhu°

(Pada: kartana).

Rv. VII. 80, 5'

F2
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ava drugdh&'ni pitrya srija, no
|
'va

(zu lesen pitrid und no I dva oder vielmehr, woruber an einem an-

dern Orte, nah
|
dva. Pada: srija).

Rv. VIII. 48, 14*

trataro dev& adhi vocata no
|
ma'

(Pada : vocata).

endlich Rv. X. 34, 14 a

ifmitram kriwudhvam khalu mri/ata no I ma

(Pada: mrildta).

Bemerkung: drei jedoch nur scheinbare Ausnahmen zu dieser

Ausnahme siehe § 15 unter abhi, jd'su, pdhi

b. Ferner bilden Ausnahmen einige einzelne Falle, welche RPr.

besonders anffihrt, ich aber sogleich hier zusammenstellen will , weil sie

denen unter a, wesentlich gleich sind.

Rv. III. 53, 5b

I'ndra bhratar ubhayatra te artham

Pada : ubhayatra ; Auslaut gedehnt trotz der folgenden langen Silbe

(RPr. 522) ; der Fall (Dehnung der 8ten Silbe) ist den dreien unter a,

analog; da jedoch das Suffix tra unzweifelhaft ursprunglich trd lautete,

so konnte hier auch die urspriingliche Lange durch das Metrum geschiitzt

sein, so dass es keine Ausnahme ware. Entscheiden lasst sich diese

Frage jedoch nicht ; denn diess ist die einzige Stelle, in welcher ubhayatra

im Rv., und ich glaube in den Veden iiberhaupt , vorkommt. Vielleicht

ist auch beachtenswerth dass die Dehnung vor te eintritt, vgl. weiterhin

Rv. VIII. 21, 7.

Rv. X. 18, 14c

prati'cww jagrabha vd'cam

(Pada jagrabha) . Dehnung der 6ten Silbe in einem 8 silbigen Stollen

trotz der folgenden Lange (RPr. 520). Da der achtsilbige Stollen in

Rezug auf seinen Schluss in den Veden noch eine grosse Mannigfaltig-

keit zeigt, speciell auch die Form vv— v mehrfach erscheint (vgl. M.

Miiller, Translation, Preface CXVIII) , so ist man eigentlich nicht voll-

standig berechtigt diese Dehnung , durch welche die Form v - — v ent"
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steht, als eine metri>che zu betrachten ; allein es ist doch beachtenswerth,

dass sie — abgesehen davon, dass sie verhaltnissmassig schon oft ii) den

Veden vorkommt (vgl. auch M. M filler a, a. O. (XX) — gerade die-

jenige ist, welche in der sskritischen Form des vedischen AlJush/abh,

dem gewohnlichen £loka , im Isten und 3ten Stollen die vorhcrrschende

ist; ausserdem ist im Xten Maw/a la des Rv. unzweifelhaft vieles, was

eine verhaltnissmassig spate Zeit verrath,

Rv. VIII. 21, 7

litf abhuma nahi nu te adrivalu

Hier ist nu in der 8ten Silbe eines lOsilbigen Stollens gedehnt,

trotz dem eine lange Silbe (te wie oben in 111. 53, 5k
) folgt (RPr. 458).

Rr. V. 31, 13

ye cakdnanta c^kdnanta nil' t^

hier ist mi in der lOten Silbe eines llsilbigen Stollens trotz der fol-

genden Lange gedehnt (vgl. die Stellen in a, von Rv. V. 57, 8 an und

RPr. 458).

Ebenso in der lOten Silbe Rv. VI. 22, 5
b a Ath. XX. 36, 5b

1'ndram vepi vakvari ydsya nil' gfh (R. Pr. 458).

Ferner Rv. IV. 26, l
c

(vgl. RPr. 502)

aha/// kavir U^dnd pacyata ml

Auch hier ist °td in pdcj/atd die lOte Silbe eines elfsilbigen Stollens und

trotz der folgenden Lange aus demselben Grunde gedehnt wie mi in den

beiden vorhergehenden und anderes in den 9 letzten Stellen in a.

Rv. X. 83, 7* (RPr. 461)

abhi prehi dakshiwato bhava me

Im Ath. IV. 32, 7, wo dieser Vers vviederkehrt , erscheint statt

me die Variante no (statt nah) , so dass die Dehnung von grammatisch

bhavd (vgl. Wh. ad Ath. Pr. III. 16) nach Ausn. a eintritt.

Rv. X. 12, 3 a= Ath. XVIII. 1, 32 (RPr. 495; im Ath-Pr. II.

16. S. 134, 2, /? hinzuzufugen)

svavrig devasyamrftawt yadi g6h

(Pada: t/ddi). Ich glaube es ist devdsya amxitam zu lesen, nicht

suavxig ; sonderbarer Weise wird diess Wort im Pada auch nicht getrennt.
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15.

4. Endlich findet sich eine nicht unbetriichtliche Anzahl von Ans-

nahmen von der allgemeinen Kegel sporadisch. Bei ihrer Auffuhrung

folge ich dem Vorgang Regnier's , indera ich, wie dieser, ein alphabeti-

sches Verzeichniss der Worter gebe, deren Auslaut gegen die Regeln

tiberhaupt oder in bestimmten Stellen im Eigveda nicht gedehnt wird.

Leider hat mir meine Zeit bis jetzt nicht erlaubt, auch die Ausnahmen

in der Taittiriya-Sawhita und im Atharva-Veda zusammenzusuchen. Ich

gebe also nur diejenigen, welche den ihnen mit dem Rigveda gemeinsa-

men Versen angehoren und einige, welche mir zufallig aufstiessen. Waren

diese Veden in dieser Beziehung von grosser Wichtigkeit, dann wiirde

ich die Muhe nicht scheuen, sie noch jetzt zu sammeln. Allein wie denen,

welche sich mit den Veden beschaftigen , nicht entgangen sein wird, ist

diess (iberhaupt fur die nicht dem Rv. entlehnten Verse nicht der Fall und

so moge diese Erganzung fur eine etwas freiere Zeit aufgespart werden.

Ich werde die Worter zum leichteren Nachweis mit fortlaufenden

Zahlen versehen.

1. anudricya oder anudi^ya

TS. I. 1. 9. 3, xc

A' _ 11 *' At&m dhiraso anudricya yajante.

Das auslautende ya bildet 8 in 11.

Der Vers erscheint auch VS. I. 28 mit der Variante anudigya w&

ausserdem mit u hinter dem anlautenden td'm, wodurch das Metrum um

eine Silbe zu gross wird.

2. anga

Rv. VI. 72, 5a (RPr. 531)

(8 in 11) I'ndr&som& yuvam angd tarutram.

3. abhl (RPr. 529).

a. Rv, X. 149, 4C
, wo die Sawhitd lautet:

pdtiriva jaya'm abhi no ny etu.

Diess soil nicht eine Ausnahme von der allgemeinen Regel selD '

sondern von der Ausnahme in § 14 a. Mechanisch gezahlt gehort del

Auslaut von abhi in der That der 8ten Silbe eines elfsilbigen
Stollens



QUANT 1 1 rSVERSCHIEDEMIEITRN IN D. SAi/IIITA- 1 PADA-TEXTENETC. 47

an; aber dieser Stollen ertcheiot in einer Trishrubh, deren regelmassigen

Schlass v bildet. Diesen erhulten wir, wenn wir, dem in den Yeden

fast durchgreifenden Gesetz gemass, den Sandhi in ny itu wieder auf-

heben und ni e/« lesen; die vollstandig reine und vorherrschende Form dei

Trishfubh-Stollens gewinnen wir aber er.st durch die schou in der ersten

Abhdlg. (Bd. XIX. S. 248) besprochene Vmwandlung von pdtiriva (fur

pdtih-iva) in pdtiva.

Der Stollen ist dann zu le^en

pativa jaya'm abhi no ni etu
| r

—

v—
|
—vv—

j
r— v

und der Auslaut von abhi fallt nun in die 7te Silbe, war also der Deh-

nung uberhaupt unfahig.

b. Eine wirkliche Ausnahme von der allgemeinen Regel wflrde Rv.

VIII. 23, 26» (RPr. 531), bilden, wo das i in der 6ten Silbe eines 8 sil-

bigen Stollens ungedehnt bleibt:

mah6 vicva* abhi shat6

allein wir haben schon § 14 auf die Mannigfaltigkeit des 2ten Fusses in

den 8silbigen Stollen aufmerksam gemacht und der hier erscheinende

vvv— ist keinesweges selten (vgl. If. Mailer Translation, Pref. CXV).

In alien andern Fallen — abgesehen von § 14, a — folgt

Regel, vgl. z.B. Rv. V. 9, 7*; IX. 101, 3 = Sv. II. 1. 1. 18. 3

4. avadyani (RPr. 528) nur in Rv. VI. 66, 4b

antah s&nto 'vady&'ni punanah.

Mechanisch gezahlt gehort der Auslaut von avadyd'ni der 7ten, nicht

der 8ten Silbe an. Da dieser Stollen aber im Pr. als Ausnahme zu der

wird, so haben ihn die Verfertiger desselbenRegel angefahrt

so gelesen, dass er in die 8te fallt, d. h. sie lasen ihrer Regel (vgl.

gemass 'vadi&'ni, oder avadyani. Wir wissen jetzt , dass dem fast durch-

crreifenden Gesetz gemass das anlautende a° wieder hergestellt werden

muss, zumal da avadyd zu den Themen gehort. in denen im Rv. stets y,

nie i zu lesen ist (das Thewia erscheint unzusammengesetzt und in

den Zusammensetzungen avadyagohana . avadyabhf, mithdavadyapa , ana-

vadyd, anavadydriipa, gnhddavadya 31mal).

Wir lesen diesen Stollen also
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antah santo avadyani punan&'h

so dass in der That die regelmassige Dehnung (in 8 in 11) fehlt. Sollte

diess Folge davon sein, dass in der Vortragsweise der Recitirer , wie sie

in der Sawmita vorliegt, das i der 7ten Silbe angehorte?

5. avri (R-Pr. 539) nur in Rv. IV. 55, 5*

devdsya tratiir avri bhagasya.

Der Fall ist ahnlich, wie der vorige. Das i gehort, mechanischge-

zahlt, der 7ten Silbe an , muss aber , wie dort , von den Verfassern des

Pratic. als zur 8ten gehorig betrachtet sein ; wie sie diese herausgebracht

haben, wage ich kaum naher zu bestimmen ; sie wandten wahrscheinlich

die Regel in § 3 an ; nur weiss ich nicht wie; denn ailri konnten sie

gewiss nicht, und avuri schwerlich sprechen. Wir sprechen avari ent-

weder rait phonetisch entwickeltem a, wie in Indara fur Indra

oder mit aus dem urspriinglichen a-var-i bewahrtem. Die unregelmassigt

Bewahrung der Kurze in der 8ten Silbe Hesse sich in derselben Weise

wie im letzten Fall, naturlich ebenfalls nur rait Wahrscheinlichkeit

erklaren.

6. asaiiama (R-Pr. 534) nur in Rv. VIII. 25, 22c

(8 in 12) ratham yuktam asanama sush^'mawi.

7. asi (R-Pr. 532) Die Ausnahme betrifft zwei Falle: Rv. II. 1, &

(8 in 12) tvam nard'w cardho asi puruvasuh

Scheinbar ist t in asi in der 7ten Silbe. Die Vf. des Pr. lasei

d

(nach § 3) tuvdm, wir lesen tudm, dadurch kommt es in die 8te. Die

regelmassige Bewahrung der Kurze wurde sich wie in avri fassen las

Ferner Rv. V. 9. 4 C

puru yo ddgdhd'si vana.

Der Mangel der Dehnung lasst sich wie in abhi aus der Mannig

faltigkeit des 2ten Fusses in 8 silbigen Stollen erklaren ,
zuraal da de

eintretende —vv— nicht selten erscheint (vgl. M. Muller Trail

Pref. CXXI).

8. asti (R-Pr. 529) nur Rv. I. 36, 12 a

rayas purdhi svadhavo 'sti hi te
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In diesem Samhitu-Text ist <>sti in tier That die Ste Silbe; allein

der Stollen hat weder 11 noch 12 Silben und doth nfttten ihn die V£
des Pratic. fur einen 11- oder 12silbigen genommen haben; sonst batten

sie dieses i in dsti nicht als eine Ausnalnne von der all: mrinen Kegel

betrachten konnen. Einen elfsilbigen konnU-u sie zwar dad inch heraus-

bringen, dass sie der in § 3 erwahnten Vorsehrift gerafiss, statt .wad/utvo,

viersilbig suvad/tdvo lasen; dann wurde aber das t von dsti in die 9te

Silbe gerathen sein und der Mangel der Dchnung w re nicht gegen di<

allgemeine Kegel. Sie lasen sicherlich aber zugleich das hinter o einge-

busste a (s. §. 3), namlich

:

rayas purdhi suvadhdvo asti hi te

;

dann trat das « in die lOte Silbe eiues 12 silbigen Stollens und hatte

der Kegel gemiiss in der That gedehnt worden musseii.

Allein diess Verfahren war sicherlich niclit riehtig. Dem hcutigen

Stand der Vedenforschung gemiiss ist zwar das d in asti nnzweifelhaft

zu lesen; dagegen durfen wir nicht wagen, das erste v in svadftdro zu

Tokalisiren ; denn svadha in alien Casus, eben BO svadha vani, sviulhd'van,

svadhd'vari, anushvadhdm und tvadkdpaU haben allentlialten — und zwar

in 129 Fallen — die Liquida, nirgends statt ihrer den Yokal u.

Es ist demnach zu lesen

rayas purdhi svadhavo asti hi te \v \vv—
und darin tritt i in dsti in die 9te Silbe, verstosst also nicht gegen die

allgemeine Kegel. Nun tritt zwar hi in die lOte eines elfsilbigen Stollens
f

allein dessen i — konnten wir mit den Indern sas;en — wird weiren der0"~ ***** "w^

folgenden Lange (nach § 12 Ausn. 3) nicht gedehnt. Doch ist die rich-

tige Erklarung auch hier anders zu fassen

Es ist schon gelegentiich bemerkt und wird in den Beitragen zur

Vedenmetrik eingehend behandelt werden , dass elf- und zwolfsilhige

Stollen oft in demselben Verse vorkommen; vgl. z. B. Rv. VII. 96, 2°,

wie der besprochene Stollen, ebenfails in einem Pragatham Burhatam

und zu lesen

sa' no bodhi avitri' niariitsakha
|
vv [ v — v

ferner MIL 46, 15 (vgl. RPr. 892), zu lesen

Histor.-philol. Classe. XX. L G

Mo. Pot. Garden.

i50L
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yadi rekwas taniie dadir vasu v j

—vv—
|
v— v

und sonst vielfach , so dass auch in dem besprochenen die Elfsilbigk

nichts auffallendes hat. Auffallender konnte der metrische Schluss vv

scheinen; dieser erscheint aber uberaus haufig in elfsilbigen Stollen,

z. B. Rv. VI. 24, 3
C

vrikshasya nii te puruhuta vaya vv
|
—vv—

\
vv—

ferner VI. 24, 7«

vriddhasya cid vardhatam asya tanuh v—
|
—v vv

ferner Rv. VI. 67, 11d

dhrishmim yad rawe vrisharcam yunajan v
|

—vv—
|

vv

VI. 68, V
prd sadyo dyumna tirate tdturih v |

— vv— |
vv

und mit, wie so haufig (vgl. § 12), nur drei Silben im 2ten Fuss VI

24, 3*; zu lesen

aksho na cakrioh ?ura brihdn v—
\
v | vv

und viele andre, z. B. I. 103, 4d
; 117, 22b

; 121, 9d
; 15a

; 126, l
c

;
141.

12b
; 167, 2 C

;
5\ 173, 8d

; 186, 2C
; II. 20, l

a
; l

b
; 29, l

a
; 30, 6

9
.

Dieser Auseinandersetzung gemass ist in dem Mangel der Dehnung

des i in asti kein Verstoss gegen die allgemeine Regel zu erkennen.

9. asya (RPr. 530) nur ein Fall, Rv. X. 132, 3d

sam v dran nakir asya magna'

zu lesen

11) sam u &ran nakir asya magna'

Vielleicht nicht gedehnt aus demselben Grund wie in

analogen Fallen.

und den

10. a'yushi (RPr. 532) nur ein Fall Rv. IV. 4, T

(8 in 11) piprishati sva &'yushi durowe.

11. InOra (RPr. 529) nur ein Fall Rv. VIII. 52 (Val. 4), l
e

(8 in 12) yatha trite chanda Indra jiijoshasi

Die Vdlakhilya enthalten zwar viele Anomalien, allein schon m

Abhandlung uber die indogerm. Genetivendungen fans u. s. w. (Ad a

XIX. S. 21) habe ich auf die Haufigkeit des Mangels der Dehnung "°

Vokativ Sing, aufmerksam gemacht; vgl. noch unter deva ,
pavaw
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prithivi, varuwa, vasavdna, samidhdna, Sarasvati, Soma, haryafra. II inter

jedem Vokativ tritt eine kleine Pause ein, welche dem auslautcnden

Vokal desselben die Dauer einer Lange verschatft , fast gerade wie am

Ende eines Stollens. Uebrigens ist zu dem a. a. (>. angefQhrten Vokativ

mit gedehntem Auslaut noch vvishabhd Rv. VIII 45, 38 zu fflgen.

12. (nvasi (R-Pr. 531), nur ein Fall Rv. VIII 13, 32*

in 12) vrisha yajn6 yam invasi vn'sha h&vah.

Der Vokal n* scheint in den Veden. wegen des r-ElemenU bisweilen

Position zu machen ;
genaneres daruber in den Beiti jlgen zur Metrik

und in der Lautlehre; vgl. auch ^ 11.

13. iva (RPr. 530; 533; 534); in drei Fallen:

Rv. VI. 16, 38*, = Sv. II. 8. 2. 18. 2'

(6 in 8) lipa cchay&'miva ghrfaer

vielleicht wie das auslautende °i in invasi aus dem ri in ghriwer zu erklaren

(8 in 11) Rv. IV. 57, 2C = T8. I. 1. 11. 3

madhuccutaw ghritamiva suptUam.

12) Rv. X. 25, 4 A

dharaya camasaViva vivakshase.

Das letzte Wort bildet den Refrain des 4ten, wie vi vo made des

3ten Stollens und wir finden Bewahiung der Kurze vor erstrem noch

in X. 21, 8d (vgl. jamishu) und vor letzterem in unserm Hymnus X.

25, 2C (siebe mama) und X. 24, lc
(vgl. dhdraya und rant/asi). Tren

man die beiden Refrain ab, so bat der Vers vier achtsilbige Stollen

und es sieht demnach fast aus , als ob die beiden Refrain nicht als

zum eigentlichen Vers, sondern als Zusatze betrachtet sein. Doch darf

ich nicht bergen, dass in unserm Hymnus X, 25, 7d die allgemeine Re-

gel _ Dehnung — vor dem Refrain [ma no duhfdmsa icata vivakshase)

beobachtet ist; allein Inconsequenzen sind in den Veden haufig.

14. ishanyasi (RPr. 534) ein Fall, Rv. X. 99 1*

11) kam nac citraro ishawyasi cikitvan.

15. ilia (RPr. 531) ein Fall Rv. VII. 35, 6* = Ath. XIX. 10, 64

ca>» nas tva-h/a gna'bhir iha criwotu

Vielleicht wie in iva vor ghxiner aus dem ri in cr erklare

G
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[iraya mit auslautendem a findet sich bei M. Muller in' beiden

Ausgaben Rv. VIII. 96 (85), 11\ ist aber in irayd zu verwandeln, wie

auch Aufrecht hat].

16. u (RPr. 355) ein Fall Rv. X. 161, 4b = Ath. III. 11, 4

(8 in 11) cataw hemantaw chatam u vasantan.

Lag in der Aussprache des anf u folgenden v etwas wodurch die

Dehnung unnothig ward?

17. uta (RPr. 529)

Das Beispiel, welches im RPr. anffefiihrt wird, namlich Rv. II. 27, 14
1

t>

ddite mitra varuwota mri/a

hat das °ta nur dann unregelmassiger Weise ungedehnt, wenn man mit

Aufhebung des Sandhi vdruna uta liest. Dann hat namlich der Stollen

12 Silben und dieses ta bildet die lOte. Allein der ganze Hymnus be-

steht ohne Ausnahme aus llsilbigen nnd zwar, wie selten in einem so

langen — er hat 17 Verse — , regelmassig schliessenden [v -) Stollen

d. h. diesen furs erste auslassend — aus 67. Diesen 67 gegenuber

dttrfen wir schwerlich wagen, hier einen zwolfsilbigen, man mochte fast

sagen
, einzig urn noch eine Ausnahme von der allgemeinen Kegel zu

erhalten, anzunehmen. Ware die Annahme nothwendig, dann wurde

sich der Mangel der Dehnung, wie in ihd und den analogen aus dem n

in mrila erklaren lassen.

Allein sie ist nicht nothwendig, ja alien ubrigen Stollen dieses Hym-

nus gegenuber fast vollig unzulassig. Man konnte nun zunachst einen

elfsilbigen Stollen mit dem schon erwahnten ziemlich haufigen Schluss

vv~ hier sehen wollen. Diese Auffassung wurde ich wahlen, wenn sie

nicht durch die sonst durchweg regelmassigen Schlusse in diesem Hym-

nus unwahrscheinlich wurde. Die einzig richtige gewahrt eine Bemerkung,

deren Berechtigung ich jedoch erst in den Beitragen zur Vedenmetrik er-

weisen werde
, namlich dass der Vokal xi in der Vedenzeit bald kurz

bald lang gebraucht wird, speciell in dem Verbum wrid (»nl) *ber

;

dessen Ursprung aus mxish-dhd gemass (vgl. 'Jubeo und seine Venvandte'

m den Abhdlgen XVII. S. 22) , fast durchgehends lang. Der Be**
ergiebt sich aus grammatischen Regeln (z. B. Nicht-Dehnung von »
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wo a, t, u gedchnt werden), DifTerenzen (z. B. im Genetiv Plur. von

i'homen mit auslautend m r/} , und dem Mctrum ciner au^serordentli-

chen Uenge von Yedenstellen (vgl. z. B. die im RI\ 529 dioht neben

der hier besprochenen erwiihnte Kv. X. 128, 8C
, welche unter hari/Qfta

besprochen werden wir

Wir betrachten also den im Pr. angefiihrten Stollen II. 27, 14

als einen ganz regelrechten , des^en °ta in uta, i il die ncuntc Silbc

bildend, nichts weniger als einen Verstoss gegen die allgemeine Renel

enthalt.

Diess ist der einzige Fall, welcher von den indischen For < hern fur

ihre Ansnahme von ihrem Standpunkte aus geltend gemacht werden konnte

Beilaaiii^ bemerke ich, dass es noch einen Fall i»iebt, in welchem

wir von unserm Standpunkt aus eine Dehnung ties a erwarten wurd a;

namlich Rv. VIII. 70 (59), 5b = Sv. I. 3. 2. 4. G = Ath. XX. 81 1

und 92, 20

catam bhu'niir utd syuh.

Es ist namlich ein achtsilbiger Stollen und urn diese Zabl zu gewinnen

ist siuh zu lesen , mit Bewahrung des ursprfinglichcn Charakteristikums

des Potentials i (statt des spiitern y\ wie gerade vorwaltcnd in dem von

as 1
). In Folge davon wird das a von utd Auslaut der 6ten Silbe eines

8 silbigen Stollens und hatte der allgemeinen Regel gemass gedelint werden

mussen. Allein die Inder, wie wir § 6 gesehen haben , nehmen an

dass in solchen Fallen die Ausnahme in 8 11 gelte, wonach vor einer

Position nicht gedebnt wird, und betrachten die Falle, in denen gegen

diese Ausnahme gedehnt wird , nicht als Folgen der allgemeinen Regel,

sondern als An nahmen zu dieser Ausnahme.

Kaum erwahnenswerth ist der Fall Rv. X. 85, 10* = Ath XIV
1. 10. in M. Muller's und Aufrechts Drucken

dyaiir asid utd chadih

da diailr zu lesen, so ist a in utd ebenfalls die 6te Silbe in einem 8sil-

1) vgl. ,Ucber die Entstehung des Potential u. s. w.' im XVIten Bd. der Ab-

handlungen, insbesondre S, 170 ff. und Grass mann, Wtbch. S. 150.
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bigen Stollen. Allein es ist nach dem RPr. *) cchadih zu schreiben; fol<»t

also Position.

18. upa (RPr. 532) vier Falle; betreffen alle die lOte Silbe llsil-

biger Stollen, namlich Rv. IV. 16 t lb = Ath. XX. 77, 1; zu lesen

dravantu asya haraya 2
) upa nah

Rv. IV. 21, l
a == VS. XX, 47 ; zu lesen

$! y&tu I'ndro avasa 3
) upa na

Rv. VII. 92, P = VS. VII. 7 = TS. I. 4. 4 und II. 4. 2. 1.

\f
a vayo bhusha cucipa lipa nah

Rv. VII. 93, 6a

im&'m u shii somasutim upa na.

Alle vier Beispiele sind entschiedene Ausnahmen von der Haupt

regel; aber um so auffallender , da nach § 14 gerade vor dem hier

alien vier Fallen folgenden nah, selbst wenn es schwer ist {no, nas mit

folgendem Consonanten), die allgemeine Regel beobachtet wird. Es liegt

hier eine der starksten Inconsequenzen im Text des Veda vor. Es ent-

steht dadurch der zwar mehrfach vorkommende , aber doch im Verhalt-

niss zu dem gewohnlichen (v ^Y welcher durch die hier n geiiuaaoig

Dehnung eingetreten ware, seltene Schluss (w-). Wenn dies wirklich

die ursprungliche Aussprache, d. h. die der Verfasser selbst, war, dann

hatten sie hier die entschiedene Absicht gehabt den regelmassigen Schluss

zu vermeiden. Dafur vermag ich zwar keinen Grund zu erkennen;

allein in Bezug auf die Constitution der Vedentexte mussen wir bis jetzt

und vielleicht noch lange auf die Moglichkeit alle Erscheinungen des-

selben begrtinden zu konnen, Verzicht leisten.

19- U^masi (RPr. 532). Der einzige hieher gehorige Fall ist Rv.

I. 154, 6* = VS. VI. 3 == TS. I. 3. 6. 2 (beide letztere mit Varianten);

zu lesen

11) t&' vaw gamadhy:

2) wahrscheinlich
XIX. H8.

avase
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Das Verhaltniss der TS. ist in § 10 besprochen

20. usliasi (RPr. 522) in zwei Fallen; im ersten 8 in 11, im

zweiten 8 in 12.

Rv. VII. 3, 5a
: tam id dosha' tarn ushasi yavishfham

und Rv. VIII. 22, 14a
: td'v id dosha' ta ushasi cubhas pati.

21. urnuM (RPr. 528) nur ein Fall, Rv. IX. 91, 4b

in 11) punand inda urwuhi vi vd'jdn.

22. kMsi (RPr. 532) ein Fall Rv. VIII. 49 (Val. 1), 4<

d' yathd mandasdnah kird'si nah.

Der Verstoss gegen die allgemeine Regel ist nur scheinbar. Bei

mechanischer Zahlung fallt zwar das auslautende t von kird'si in der

That in die 10 te Silbe eines elfsilbigen Stollens ; allein dieser elfsilbige

Stollen ist der 7te einer Pragdtha- Strophe und vertritt demnach eigent-

lich einen zwolfsilbigen , wie denn im ganzen Qbrigen Hymnus der 7te,

gleich wie der 3te und 5te, der Regel gemass, durchweg 12 silbig sind.

Dass er einen zwolfsilbigen in der That vertreten soil, zeigt auch der

metrische Schluss , welcher , wie in den zwolfsilbigen regelmassig , durch

eine iambische Dipodie [kird'si nah) gebildet ist. Statt der 8 Silben der

beiden ersten Fusse erscheinen also hier , wie nicht selten (vgl. fur jetzt

12 und S. 49), nur 7 ; ob wir von diesen nur drei (statt vier) dera ersten oder

zweiten Fuss zuzutheilen haben, will ich noch nicht entscheiden; mir

scheint dass hier der erste mangelhaft ist; genauer werde ich daruber

zwar erst in den Beitragen handeln; doch vorausgesetzt , dass meine

Lesung richtig, wurde das Metrum sein

v —
|

— v | v— v

darin ist die Silbe, welche das auslautende t in kird'si enthalt, die Kttrze

des letzten Jambus und vertritt also die lite Silbe eines 12 silbigen

Stollens.

23. krinuhi bildet Ausnahmen , nach der Bestimmung des RPr.

529, Wenn ihm ein zweisilbiges Wort vorhergeht. Hieher gehoren zwei

Falle, beide 8 in 11; namlich Rv. VL 44, 9C

varshiyo vayah kriwuhi cacibhih

und Rv . VII. 25. 2 C
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are tarn c&msam kriwuhi ninitsoh.

Bemerk. 1. Die allgemeine Kegel tritt dagegen ein Rv. VII. 25, 2

in 11) jahi vrishwyani krirauhf paracah,

wo ein dreisilbiges Wort vorhergeht. Natttrlich ist diese Bestimnmn°

nach der Silbenzahl des vorhergehenden Wortes nicht der Grund , son-

dern nur ein ausseres Zeichen der Ausnahme.

Bern. 2. In Rv. IV. 22, 9a

asme varshishflia krirauhi jyeshtfia

fehlt die Dehnung trotz dem dass das i der 8ten Silbe ansehort, weil

die folgende (vgl. § 11) mit einer Consonantengruppe anlautet. Dies

Gesetz bleibt bier auch bei ricbtiger Lesung in Geltung. Denn es ist

nicht, statt jyeshtha wie Grassmann (Worterbuch S. 503) angiebt, tieshtha,

sondern jyaishtha zu lesen (vgl. bei ihm selbst ddishtha fur deshtha S

638
,

dhd-ishtha fur dheshtha S. 696) , d. h. die organischere Form des

Superlativs bewahrt.

24. gopl'tliyaya (RPr. 534) ein Fall, namlich Rv. X. 95, IP
jajnisM ittha gopi'thyaya hi.

Es ist goptthi&ya
, oder nach indischer Weise gopi'tJriydya , zu lesea

und dass die Inder so gelesen haben , zeiet eben die Aufnahme dieses

Wortes unter die Ausnahmen
; denn nur durch diese Lesung kommt

das auslautende a desselben in die lOte Silbe eines elfsilbigen Stollens.

Allein sie beruht, wie die von kir&'si und a. a., auf Verkennung des Me-
trums

;
auch hier enthalten die beiden ersten Fiissen nur 7 Silben- wie

m demselben Hymnus auch 6a
; 9*; 10a und 13 c -; der 3te Fuss ist

eine Dipodia iambica
, d. h. der ganze Stollen vertritt nicht einen elf-

silbigen, sondern zwolfsilbigen, gemass der so haufig - in diesem Hym-
nus in 12d _ eintretenden Verbindung beider. Das Metrum ist also

vv — . . *,_ v
ahnhch dem § 12 aus X . 77 erwahnten Qb der mangelhafte _ drei-

silbige _ Fuss der erste oder zvveite ist, will ich, wie bei kir&'si noch
nicht entscheiden. Doch neige ieh mich hier zu der Anuahme, dass

der 2te mangelhaft sei und diess ist in den meisten Fallen der Art das

Wahrscheinlichere
; ich skandire demnach •
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jajnisha it-
|
tha gopi'-

| thiaya hi.

Die Kurze des auslautenden a ist also auch hier Folge davon , dass

es der ersten Silbe des letzten Jambus ansehort; vgl. cdranti.^..XViV,
.J-

25. carailti (RPr. 531) nur ein Fall Rv. VI. 47, 31 c = VS. XXIX
57 = TS. I. 4. 6. 7 = Ath. VI. 126, 3 (V. L .).

sam dcvaparwac cdranti no naro

Der Fall ist eine Ausnahme zu 8 14, a, aber wesentlich dem vo

rigen gleich. Auch in diesem Hymnus sind 12 silbige Stollen in demsel-

ben Verse mit elfsilbigen verbunden, namlich 18cd
;
29b

; 30c und 31°.

Ebenso enthalten mehrere Stollen nur 7 Silben in den beiden ersten

Fiissen, namlich 28c und 31b entschieden , andre zweifelhaft. Im vor-

liegenden Stollen sind beide Abweichungen von der allgemeinen Kegel

der Trishtiihh wipdprfcubh wieder verbunden. Ich skandire

sdm acvapar-lw&c c£ran-[ti no narolv

—

v— I
— v— I v v —

26. Clketa (RPr. 532); nur ein Fall, Rv. IX. 102, 4» (= Sv. I. 2.

1. 1. 5, wo aber eine V. L. durch welche die Anomalie, wenn eine

anzuerkennen ware, wegfallen wiirde)

ayam dhruvo rayina'm ciketa ydd.

Die Verfasser des Pratic. haben , wie oft , nur mechanisch gezahlt und

dadurch das auslautende a in ciketa als der lOten Silbe eines elfsilbigen

Stollens angehorig betrachtet. Allein es ist der 3te Stollen einer Ushmh,

welcher regelmassig — und so auch in diesem Liede — 12 Silben ent-

halt. Erst die europaische Vedenforschung hat erkannt, dass die Endung

des Genetiv pi. dm sehr oft zwei Silben vertritt und das ist auch hier

der Fall. Dadurch tritt jenes auslautende a in die lite Silbe, d. h. die

erste des schliessenden Jambus und muss kurz sein.

Der Samaveda liest ciketad &'.

27. cetati (UPr. 532) nur ein Fall Rv. IX. 106, 2 C = Sv. II. 1. 1. 17. 2

in 11) somo jaitrasya cetati y&tha vide.

28. jamiSllU (RPr. 532) nur ein Fall, Rv. X. 21, 8d

in 12) garbhaw dadhasi jamishu vivakshase,

Die Kurze ist vor dem Refrain bewahrt, vgl. unter iva zu Rv. X
29. ja'su (RPr. 532) ; nur ein Fall Rv. VII. 46, 2d

Histor.-pMlolog. Classe XX. 1. H
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anamivo rudra j&'su no bhava.

Es ist diess, bei mechanischer Silbenzahlung , zwar nicht eine Ausnahme
zu der allgemeinen Kegel, sondern vielmehr zu der Ausnahme von der

3ten Ausnahme (vgl. § 14, a). Denn bei dieser mechanischen Zahlung
das auslautende u in der 8ten Silbe eines elfsilbigen Stollens und miis

nach § 14 vor no
,

trotz des Diphthongs in diesem
, gedehnt werden.

Allein diese mechanische Zahlung entspricht, wie so oft, nicht der durch

gebotenen. Die drei ersten Verse dieses Lied d
lich, wie die Inder richtig erkannt, Jagatfs; elf Stollen derselben sind

entschieden ganz regelmassig
; der vorliegende ware der einzige unregel-

massige. Die neuere Forschung hat aber festgestellt , dass, wie Indra

haufig dreisilbig
,
etwa Indara

, so auch rudra sehr oft rwkra zu lesen

ist (vgl. Grassmann Wtbch. S. 1174 ff.)
;
wendet man diese Lesung auch

hier an, so wird auch dieser Stollen ein regelmassiger zwolfsilbiger,

schliessend mit Dipodia iambica und das auslautende u fallt nicht in die

8te sondern 9te Silbe, die erste der Dipodia, muss also kurz bleiben:
v .

|
vvv—

j v— v

30. jigMmsasi (RPr. 528) ein Fall Rv. VII. 86 4b

in 11) yat stota'raro jighamsasi sdkhayam
31. tamasi (RPr. 533) ein Fall Rv. VII. 6, 4

11) y6 apacme tamasi mauantih.
32. tirasi (RPr. 533) ein Fall, Rv. IV. 6, V

11) prd vedhasa9 cit tirasi manisha'

nach

33. dadfttu (RPr. 530) ein Fall, Ev. VIII. 71 (60), 13
agnfr isha'w sakhye daddtu nah

i schon so viele, nur soheinbar eine Ausnahme. Die Inder haben

3, 3 sakhiyt gelesen
; dadurch ist das u von daddtu in der lOten

bilbe ernes elfsilbigen Stollens und hatte naeh der indisehen Fassung
gedehnt werden mussen. Allein der Stollen ist der 5te einer Pragatha-
btrophe nnd dieser ist regelmassig 2w61feilbig , mit einer iambischen Di-
podie als Schlussfass. Die neuere Forsehung hat aber, wie schon be-
merkt

, festgestellt
, dass die Endung des Gen. PI. dm sehr haufig zwei-

s1b,g erscheint. Wenden wir nuu diese Lesuns hier an , so wird der
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Stollen zwolfsilbig und die Silbe °tu die lite, oder erste des letzten

Jambus , muss also kurz sein.

34. dadMtU (RPr. 530, vgl. 162) ein Fall, Rv. V. 51. llc

svasti pusha' dsuro dadhatu nab.

Der Anukrama scbwankt ob Vers 11— 13 dieses Liedes Trishftibh oder

Ja^ati, d, h. 4 X 11 . oder 4 x 12 Stollen babe. Ira erstren Fall

wiirde tu die lOte Silbe eines elfsilbigen Stollens sein. Es sind aber

alle drei Verse regelmassige Jagati's mit schliessender iambischer Dipodie
;

in alien ist das svasti geschriebene Thema, wie fast immer suasti zu

lesen; dadurch wild °tu die lite Silbe, d. h. die erste des letzten Jam-

bus und muss kurz bleiben.

Dieses Scbwanken in diesem allereinfachsten Fall zeigt recht deut-

lich, wie wenig man selbst zu der Zeit der schliesslichen Redaktion des

RPr. vom Vedenmetrum erkannt hatte. In diesem besonderen Fall ist

noch beachtenswerth, dass die Verfertiger des Rv-Pada das unzweifelhaft

aus su und asti zusammengesetzte svasti nicbt (durch avagraha) zu tbeilen

wagten: in dem so haufig gebrauchten Wort hatte sich die Ausspracbe

mit der Liquida gewiss schon lange so sehr fest gesetzt, dass die Pada-

Verfertiger die Zusammensetzung nicht mehr erkannten.

35. dadMinalli (RPr. 531) ein Fall, Rv. VII. 40, 1
b

11) prati stomas dadhimahi
A'

36. didhisheya (RPr. 530) ein Fall, Rv. VII. 32, 18° = Sv. I 4.

1. 2. 8 = Ath. XX. 82, 1

(8 in 12) stot&'ram

37 dlVl (RPr. 533) ein Fall, Rv. IV. 35, 8

in 11) cyenaived ddhi divi nisheda.

?8 dtdihl (RPr. 528); diese Ausnahme findet nur Statt Rv. VIII

60 (49), 6

in 12) c6ca cocishtha didihi vice mayo.

Dagegen gilt die allgemeine Regel Rv. III. 54, 22

(10 in 11) aha vi?vd sumana didihi nah.

40. deva (RPr. 531) ein Fall, Rv. X. 93, 9*

kridhf no ahrayo deva savitah

H

%
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Mechanisch gezahlt ist der Auslaut von deva in der That der Schluss
der 8ten Silbe eines elfsilbigen Stollens; allein das Metrum dieses Stol-

lens ist schwerlich richtig aufgefasst. Die Silben des ganzen Verses
sind mechanisch gezahlt 40, namlich 11 + 7 + 8 + 6 + 8. Die
Silbenzahl des 2ten und 4ten Stollens ist aber sehr unregelmassig ; nach dem
chon erwahnten Gesetz, wonach die Endung 6m des Gen. pi. sehr oft

Sandhi
ny eshdm in dem 4ten Stollen ergeben sich aber auch fur diesen und

den 2ten 8 Silben. So gelangen wir zu einem Verse von 11 und 4x8
Silben; ein solcher ist mir aber bis jetzt noch nicht
ich neige mich desshalb zu der Vermuthung, dass savitah Wl_
Stollen ein Zusatz ist, wie sich davon eine Menge insbesondre durch
die Varianten zwischen der VS. und TS. nachweisen lassen. In diesem
Falle ware der Vers die sehr beliebte Parikti, d. i. 5 x 8. Doch will ich

nicht bergen, dass man gegen diese Annahme vielleicht dadurch schwan-
kend werden konnte

,
dass dieser Vers (der 9te) auf eine Prastdrapankti

12 + 12 + 8 + 8j folgt und eine eben solche hinter sich hat.
Es ist diess jedoch kein erheblicher Einwand: denn hinter dem

&

Verse (dem lOten) folgt auch ein Vers eines andern Metrums ; dann ist

der 12te w,eder wie 11; der 13te wieder ein andres Metrum: der 14te
w.eder wie 12; der 15te wieder ein andres Metrum:
auch unter Indra

iibrig

41. dharaya (RPr. 530) ein Fall, Rv. X 24 1

12) asme rayiw ni dharay mad
Die letzten vier Silben sind Refrain (vgl. bei iva und jdmishu)

42. dhava (RPr. 531) ein Fall, Rv. IX. 86, 48*

(8 in 12) avyo va're pari dhava mauhu priydm.
43. na'ma (RPr. 523).

Die beiden hieher gehorigen Stellen , Rv. V. 33, 4* und X. 23, 2*

vnUa^ndig erortert; die Bewahrumj der Kurze im Auslaut

f^fL:!! I
018

.

6
.

d6r «*"«*" ia^b^ehenDipodie
Kttrze des

her

Jambus bild

*
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44. nf (RPr. 533) ein Fall, Rv. X. 84, 7d = Ath. IV. 31. 7

in 11) parajitaso apa ni layantam.

Der Mangel der Dehnung erklart sich vielleicht daraus dass Pra-

position und Verbum von einigen Recitirem fur unzertrennlich verbunden

gehalten wurden
, wie in der TS., wo II. 6. 6. 1; V. 1. 1. 4 u. sonst

(Weber Ind. St. XIII. 45) *) nildyata im Pada nicht getrennt wird. Der
Grund der Nichttrennung wiederum liegt, wie sehr oft, darin dass man
nicht wusste, wie zu trennen sei, ob die Proposition ni und das Verbum
U sei, oder die Proposition nis und das Verbum ay (i) , wobei nir ay zu

nil ay geworden sei (s. Siddh. K. Bl. 119. a. in Bohtlingk PA*, zu VIII.

2. 19, Bd. II. S. 362). Hatte der Recitirer nun, auf dessen Autoritat

sich die Diaskeuasten verliessen, der letzteren Ansicht gemass vorgetragen,

also nil-ayantdm , so war i gar nicht der Auslaut und durfte also der

herrschenden Regel gemass nicht gedehnt werden. Die Pada-Verfertiger

folgten alsdann zwar der erstren Ansicht und trennten dem gemiiss ni

layantdm, aber die in der Samhita der Diaskeuase uberlieferte Kurze

stand schon ein fur allemal fest.

45. nu (RPr. 533) ein Fall, Rv. I. 172, 3a

in 8) triwaskanddsya nu vi^ah.

panca (RPr. 531). Es konnten drei, vielleicht vier Falle hieher

gezahlt werden, aber alle vier mit Unrecht.

Der erste scheint in der Schule als Beispiel gedient zu haben; er

wird von Uvafa zu der Stelle des Pratic. angefuhrt, aber von ihm selbst

als unrichtig bezeichnet. Sein Grund ist zwar vom indischen Stand-

dunkt aus nicht triftig, allein die Richtigkeit des Beispiels ist dennoch

sehr zweifelhaft. Er findet sich Rv. I. 89, 10C = VS. XXV. 30

Ath. VII. 6, 1

vicve deva' A'ditih panca jdn^h.

Uvafa tadelt das Beispiel (s. M. Muller zu der angefuhrten Stelle des

1) Beilaufig bemerke ich, dass die im Petersb. Wtbch unter li mit Prapos. ni

B^. VI. S. 551 fur TS. V. 1. 4. 3 angegebene Form anildyata (sic!) irrig ist (s.

Web. AiiRtr^
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Pr&tic.), weil man, urn °ca in die lOte Silbe zu bringen, vicve dreisilbig

lesen miisse, d. h. nach indischer Weise (s. § 3 ff.) viguve. Allein vom

indischen Standpunkt aus steht dieser Lesung (nach Pr&tic. 527; 974)

nichts entgegen , und ich glaube , dass die , welche diess Beispiel auf-

stellten, sie und es fur richtig hielten. Fur mis dagegen ist die Drei-»"&
silbigkeit von vigve unannehmbar ; denn das Thema vicva, welches im Rv

einfach, in weiteren Ableitungen, und Zusammensetzungen unzahligema

vorkommt (s. Grassmann "Wtbch S. 1297—1306), hat auch nicht an

einer einzigen Stelle Dreisilbigkeit, sondern ist stets nur mit v zu spre-

chen. Dadurch wird <>ca unbedingt zur 9ten nicht zur lOten und zwar

eines elfsilbigen, nicht aber zwolfsilbigen Stollens. Es ist hier also kein

Verstoss gegen die Kegel zu erkennen, sondern — in Uebereinstimmun
mit der Anukr. und mit den ubrigen dieses und der beiden vorherge

henden Verse — ein elfsilbiger Stollen, welcher aber nicht den gewohn

lichen Schluss hat v -, sondern vv— . Derselbe Schluss wird vermittels

jantih oder jandn auch herbeigefiihrt in I. 173 8d

5

II. 20, 2b (v- v— I v—v— I vv—) ; III. 46. 2d

V. 33, 2d
( v— |—v \vv—); VI. 10, 5d

Ai '--'
' vv— I

) ;
VI. 20, l

b11, 4d
f v

V vv \vv

V—- —vv— vv

V— V— vv

V— vv vv

49, 15° (-v-v
|
vv

|
vv—); 51, ll b

( V—
\
vv | vv

67, 3 C

( \—vv—\vv—). Grassmann will in allien d

Stellen, urn den gewohnlichen Schluss (v ) herauszubringen ,
jandl

jdndn, oder gar jdnndh, jdnndn

Ich kann derartige Kiihnheiten urn so weniger fur gerechtfertigt

halten, da die Zahl dieser Stellen einmal nicht unbetrachtlich ist, jdna

mit entschieden kurzem a in der ersten Silbe gerade hinter pdnca sich

nicht selten findet (z. B. VIII. 32, 22) , ferner der gewohnliche Schluss

der elfsilbigen Stollen (y 1) keinesweges der einzige ist und endlich

gerade der hier auftretende auch sonst und zwar keinesweges so sehr

vorkomm

Vedenmetrik

Man vgl. S. 50. Genaueres s. in den Beitrag

Das Metrum des Beispiels ist also
| vv

Das zweite Beispiel schlagt M. Muller am ansefiihrten ' Orte vor,
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weil er und Regnier das eben besprochene zufallig im Rv. nicht finden

konnten. Es ist Rv. VI. 51, 11\ und schon oben erwahnt:

pusha* bhago aditih panca janah

und passt noch viel weniger, da hier durch keine Kunst das °ca in die

lOte Silbe eines 12 silbigen Stollens gebracht werden kann ; das Metrum

ist wesentlich wie im lsten Beispiel

-v— |
vv | vv

Ein eben so gutes, oder vielmebr schlechtes wiirde der ebenfall

schon erwahnte 4te Stollen in Rv. VII. 11, 4 sein

anjante suprayasam panca janah.

Ein andres Beispiel ist von Uvate an die Stelle des von ihm ge

tadelten ersten gesetzt. Es findet sich Rv. X. 93, 14 c

ye yuktv&'ya pan
\f

und bildet vom indischen Standpunkt aus in der That eine Ausnahme.

Allein nicht so fur uns. Denn es ist hier, wie nicht selten in 8 silbigen

Stollen, als Schlussfuss — vv— eingetreten (vgl. M. Muller, Translation,

Preface p. CXXI)

47. paYamana (RPr. 534) zwei Falle Rv. IX. 79, 3d

in 12) soma jahi pavamana duradhyah

zu lesen durddhiah. Ferner IX. 79, 5C

(8 in 12) nidawmidam pavamana ni t&risha

vgl. unter Indra S. 50.

48. pati (RPr. 532) ein Fall Rv. X. 1, 3d

in 11) jato brihann abhi pati tritiyam.

In den Beitragen zur Vedenmetrik wird sich wohl als unzweifelhaft

heraussteUen , dass das consonantische Element in dem Vokal n mehr-

fach noch consonantisch in den Veden wirkte ; vgl. auch oben unter

ihd S. 51 und weiterhin unter prd t
mdsva; auch X. 2, 7C

pantham dnu pravidva n pitriyawam

wo das Metrum des 2ten Fusses, welches, wenn man pP mpto
»

to.

liest, die sehr bedenkliche Form • v hat, die ziemhch haufige

- — erhalt, sobald man dem >** Positionskraft zuerkennt. In

unserm speciellen Falle ist es ausserdem bekannt, dass UMiya fur
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alteres tri-ti'ya steht. Eingehend behandle ich diesen Gegenstand in

der vedischen Lautlehre unter Vokal ti,

49. pdhi (RPr. 534) ein Fall, Rv. III. 31, 20 c

I'ndra t\im rathirah pdhi no risho.

Wiederum, wie in abhijd'su, vom indischen Standpunkte aus eine

Ausnahme nicht zu der Eegel, sondern zu der Ausnahme in § 14, a;

jedoch irrig. Bei mechanischer Zahlung ist zwar das i von pdhi in der

That in der achten Silbe eines elfsilbigen Stollens ; allein tvdm ist in

der weit ttberwiegenden Mehrzahl der Falle noch tudm zu lesen und
der Schluss des Stollens ist augenscheinlich die iambische Dipodia, so

dass keinem Zweifel zu unterwerfen , dass dieser Stollen als ein zwolf-

silbiger aufzufassen ist, in welchem die Silbe °hi aiso die 9te ist Es
ist zwar auffallend

,
dass das der einzige zvvolfsilbige in diesem ganzen

langen Hymnus ist
;

allein bei der so haufigen Vermischung von elf-

und zwolfsilbigen Stollen liegt darin kein Grund gegen diese Auffassung

;

wohl aber mag es die Verfasser des Pratic. entschuldigen , wenn sie die

Aussprache tuvdm, trotz Kegel 974, hier nicht anzunehmen wagten; zeigt

aber zugleich
;

wie gering ihre Bekanntschaft mit der Vedenmetrik
50. pitari (RPr. 533); ein Fall, Rv. X. 61, 6 b

(8 in 11) kd'maw kmvdne pitari yuvaty&'m.
51. puruprajatasya (RPr. 529) ein Fall, Rv. X. 61, 13

(8 in 11) vidat puruprajdtisya guha yat.
52. prithM (RPr. 533) zwei Falle Rv. V. 66, 5a

8) tdd ritam prithivi brihac-
ferner Rv I. 22, 15* = VS. XXXV. 21 = Ath. XVIII. 2, 19

(6 in 8) syona' prithivi bhava
zu lesen siond' (siyond); vgl. unter Indra; fur den ersten Fall vergleiche
man auch unter pdti.

.
pra (RPr. 532). Unter der grossen Menge von Stellen, in

denen pra vorkommt - drei mehr als in M. Mailer's Index , namlich

anif«h t

ZWeim
fu

UDd VIL ^ « - giebt es nur eine , die zum Prati,

Rv vmsMot ? lDder im Auge gehabt haben k6nnen
«

namlich
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in 8) abhi savyena pra mrica.

Er erklart sich wenn wir ?nri° Positionskraft zuschreiben , vgl.

unter pdti.

Einen zweiten konnte auf den ersten Anblick Rv. X. 97, 13*

VS. XII. 87 = TS. IV. 2. 6. 4 zu bilden scheinen

sakam yakshma pr& pata.

Nicht aber bei den Indern; denn bei deren mechanischer Zahlung

wurde pra die 5te Silbe eines 7 ftissigen Stollens sein und sie batten

ihn als mangelhaften bestehen lassen mussen. Wir wurden — mehr
o

om Metrum als der Silbenzabl geleitet — entweder sdkdm yaksh als

Vertreter von vier Silben betrachten , oder vielleicht gar wagen iaksh

zu lesen , und dadurch die Silbenzahl — acbt— vervollsttindigen ; dann

wurde vrd die 6te Silbe eines 8silbigen Stollens werden; allein derpr

Mangel der Dehnung wurde sich dadurch erklaren, dass die achtsilbigen

Stollen oft mit —vv— schliessen (vgl. M. Muller Transl., Pref. CXXI).

54. pradivi (RPr. 533) zwei Falle Rv. III. 46, 4C

in 11) Tndram somasah pradivi suta'sah

und Rv. VI. 21. 8

in 11) tvdw hy a^pih
A'

es ist namlich tudm und hi dpih zu lesen.

55. bhava ein Fall, TS. I. 5. 6. 3b

(8 in 12) uta trata 9ivo bhava variithyah.

So Weber's Ausgabe und die von Whitney gebotenen Hulfsmittel,

da er zu TPr. III. 8 (S. 91 Z. 9—12) diese Stelle nicht unter denen

mit Dehnung {bhava) anfuhrt. Im Rv. V. 24, 1 und VS. Ill, 25, wo der

Vers ebenfalls sich findet, erscheint, der Regel gemass, bhavd; Sv. I. 5.

2. 2. 2 hat die V. L. bhuvo (fur bhuvas) statt dessen. Sollte TS. nicht

auch in bhavd zu andern sein?

56. bhavantU (RPr. 529) ein Fall, Rv. V. 51, 12

taye adity
a' nah

aber irrig gefasst, vgl. unter dadhdtu; wie dort ist auch hier suastdy

za lesen
; der Stollen ist zwolfsilbig mit schliessender iarabischer Dipodie

in welcher *tu die 1 lte Silbe , d. h. die Kurze des letzten Jambus ist

Histor.-nhilol. Glasse. XX. 1.
I
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57. nitidhu (RPr. 533) ein Fall, Rv. VIII. 26, 20c

(6 in 8) a'n no v&yo madhu piba.

Der Schlussfuss des 8silbigen Stollens ist wie oft vvv—(vg], M
Muller Transl. Pref. CXV).

58. mama (RPr. 533) ein Fall, Rv. X. 25, 2 C

(8 in 12) adha kam^ ime mam m
Der Mangel der Dehnung erklart sich wahrscheinlich dadurch. da

der folgende Fuss den Refrain bildet; vgl. unter jdmishu.

59. martasya. Aus dem Commentar des Uvafa zu RPr. 528
M. Muller zu dieser Regel und Resrnier's Aus-. des RPr. Bd. II. 2

g

&"1V1 ° ^UOJJ.
geht hervor

,
dass

,
wie in den Ausgaben des RPr. von Regnier und M.

Muller
,
so auch in dem Texte , welcher Uvata vorlag , nicht mdrtasya,

sondern vatasya gelesen ward.

Es giebt nur einen Fall, in welchem in v&'tasya der allgemeinen

Regel gemass vielleicht der Auslaut hatte gedehnt werden mussen, aber

in dem Samhita-Text kurz geblieben ist. Es ist diess Rv. X. 22, 4a

yujano a9va va'tasya dhuni.

Als Metrum des Verses, welchem dieser Stollen angehort, wird im Sar-

vanukrama, gleieh wie fur die drei vorhergehenden, so wie fur den 6ten,

8ten, und lOten bis Uten Purast^dbrihati angegeben, d. h. vier Stollen,

der erste von 12, die drei folgenden von 8 Silben (RPr. 905); allein

der haufige Wechsel von 12 und llsilbigen Stollen hat sich in diesem

Hymnus so sehr geltend gemacht , dass der 12 silbige nur im 3ten und

llten Verse erscheint, dagegen im lten, 2ten, 6ten , 8ten, lOten,

12ten, 13ten und 14ten elfsilbige. Der 4te ist der hier zur Sprache

kommende.

Augenscheinlich haben die Verfasser des Pratic., welche vatasya
als Ausnahme von der allgemeinen aufstellten , diesen Stollen ,

welcher,

mechanisch gezahlt, nur 10 Silben darbietet, durch Anwendung von r.

973; 974 zu einem der Regel der Purastadbnhati entsprechenden zwolf-

silbigen vervollstandigt, indem sie

yujdno acuvd v&'tasiya dhuni
asen. Darin ist das auslautende a in vd'tasit/a die lOte Silbe eines
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12silbigen Stollens und hatte der allgemeinen Kegel geraass gedehnt

werden miissen, wiirde also in der That eine Ausnahme bilden.

Allein der Verfasser der Chandonukramawi l
) betrachtete den Vers

wesentlich der mechanischen Zahlung gemass (d. h. 10 + 8 + 8 + 8

nur mit mit Aufhebung des Sandhi in stoshy ddhvanah, d. h. Wieder-

herstellung des ursprunglichen stoshi ddh°), als einen 34silbigen, speciell

entweder als eine um zwei Silben vermehrte (svardj) Anush/ubh (d. h.

10 + 8 + 8 + 8 statt 4 X 8), oder als eine um zwei Silben ver-

minderte (virdj) Brihati (d. h. 10 + 8 + 8+8 statt 12 + 8 + 8+8
d. i. statt einer Satobrihati) 2

). In diesem Fall ist das auslautende a in

vatasi/a zwar in der 8ten Silbe, aber eines zehnsilbigen Stollens, und

eine Dehnung nicht verstattet.

Das Beispiel ist demgemass, wie Uvafa sich ausdruckt, anarthakam

'nicht dem Zwecke entsprechend', 'werthlos'.
ft

Man suchte demnach nach einem anderen und glaubte dieses in

dem Worte mdrtasya in Ev. VIII. 11, 4b gefunden zu haben. Der

Stollen lautet sammt dem vorhergehenden

anti cit santam aha

yajndm martasya ripoh.

Der Vers, welchem diese beiden Stollen angehoren, vvird als eine Gayatri

gefasst, d. h. soil der Kegel nach aus drei achtsilbigen Stollen bestehen.

Diese Z ung wegen — mdr-

tasiya liest; dann tritt das auslautende a desselben in die 6te Silbe eines

8silbigen Stollens und hatte gedehnt werden miissen. Der Mangel

der Dehnunff wiirde eine Ausnahme von der allgemeinen Kegel

Caunaka welcher auch fur den Verf. des

UPr. gilt
(TgL M. Muller, A history of ancient Sanskrit Literature p. 216 u. 218

u. sonst). Wenn er demgemass fur den gesammten Inhatt beider Werke verant-

wortlich zu machen ware , wurde er in dem zu besprechenden Falle in auffallendem

Widerspruch mit sich selbst stehen. Allein einerseits ist die Verfassersch aft keines-

*eges ganz sicher und andrerseits ist das Praticakhya zu der Gestalt, m welcher

es nns vorliegt, erst nach und nach gelangt und eine Verbindung von Arbeiten ver-

schiedener Zeiten und Manner.

2) s. Uvate bei M. Muller zu Pr. 528 p. CLXX1II

12
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Diese AufTassung konnte dem Gevvissen der indischen Forscher,

welche bei den Metren fast nur die Silbenzahl beriicksichtigten von

ihrer rhythmischen Gestaltung fast noch gar nichts erkannt hatten, voll-

standig gentigen; allein vollig eben so berechtigt wiirde vom indischen

Gesichtspunkt diejenige Auffassung von Rv. X. 22, 4° sein, nach welcher

v&'tasya eine Ausnahme von der Regel bilden wurde. Wir mussten

also, wollten wir wie die Inder verfahren , sowohl v&'tasya als mdrtasya

als Ausnahmen aufstellen und annehmen, dass die Verfasser des Pratic.

eines iibersehen hatten; eine Annahme, welche bei der wunderbaren

Sorgfalt, welche vor allem das Rv.-Pratic. auszeichnet, so gut wie un-

denkbar ist. Es ist mir daher kaum zweifelhaft, dass sie mdrtasya nicht

ge hatten, dass sie in dem Stollen, welchem dieses Wort g
vielmehr, wie diess gerade in der G&yatri oft vorkommt, einen sieben-

silbigen Stollen sahen; und dazu liessen sie sich wohl durch den vor-

hergehenden bestimmen, welcher ebenfalls siebensilbig ist und durch

keine Kunst in einen achtsilbigen verwandelt zu werden vermag. Da-

gegen sehe ich keinen Grund, weswegen diejenigen, welche in X 22, 4
a

den ersten Stollen einer Purastadbrihati sahen, — und dafur sprechen

die drei vorhergehenden und mehrere oben angegebene folgende Verse

des Liedes — nicht die indischen Mittel hatten anwenden sollen, durch

welche die nothige Zwolfzahl vervolistandigt werden konnte. So wie

sie sich aber dazu entscblossen, bildete der Auslaut von vatasm in seiner

Kiir se m der That eine Ausnahme von der Regel. Wir glauben dess-

,

halb, dass die Veranderung von v&'tasya in mdrtasya vollig irrig ist.

Eine andre Frage ist aber, ob die Inder ein Recht zu dieser Ver-

tandigung von unserm heutigen Gesichtspunkt aus hatten. Wir

raumen zwar ebenfalls der Silbenzahl eine grosse Bedeutung ein, aber

erne noch grossere dem rhythmischen Bau der vedischen Verse, und

hier sprechen eine grosse Menge von Analogien — welche theilweis

schon angedeutet sind
, aber erst in den Beitragen zur Vedenmetrik ge-

nauer erortert werden konnen — dafur, dass beide hier besprochene
Stollen, sowohl X. 22, 4% als VIII. 11, 4\ unverandert zu bewahren
sind; dafiir entscheidet fur die erstere Stelle auch der Umstand, dass
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dcva in den unzahligen Stellen in denen es vorkommt, stets zweisilbig,

nie dreisilbig zu lesen ist (vgl. S. 23).

In Bezug auf X. 22, 4a
ist ausserdem schon bemerkt, dass in dem

ganzen Liede die ersten Stollen nur zweimal zwolfsilbig, sonst immer elf-

silbig sind; wir haben aber schon mehriach darauf hingewiesen , dass

sowohl in zwolf- als elfsilbigen Stollen nicht selten die beiden ersten

Fiisse nur aus sieben (statt 8) Silben bestehen ; endlich giebt cs keines-

weges wenige Beispiele, in denen elfsilbige Stollen t>t>— schliessen vgl.

S. 50und62. Das Metrum von X. 22, 4a istsonachv \vv

Ueber die Art, wie es zu lesen ist, kann ich erst an einem andern

Orte mich aussprechen.

Was VIII. 11, 4* betrifft, so ist, ahnlich wie in den elf- und zwolf-

silbigen Stollen , auch in der Gayatri nicht selten der vordere Fnss urn

eine Silbe zu kurz und der hintere hat, wie schon erwahnt, mehrfach

die Form — vv— . Beide Stollen dieses Verses sind fast ganz gleich

gebaut; der erste — v— |
— vvv, der zweite

|

— vv—

.

60. ma'niishasya (RPr. 534) ein Fall Rv. I. 121, 4 1

(8 in 11) dpa druho m^'nushasya diiro vah.

61. H)a8Va (RPr. 532) ein Fall, Rv. IX. 93, 5a

(8 in 11) nu.' no rayim xipa masva nrivantam.

Vermuthlich macht nri° Position (vgl. unter invasi i

62. murdMili (RPr. 532), ein Fall Rv. VII. 70, 3C

in 11) nf parvatasya miirdhani sidanta.

[ydta hat M. Mailer in beiden Ausgaben Rv. VIII. 57 (Vfil. 9), 3

nd p

a.

Aufrecht hat richtig yat&\.

63. rakslia RPr. 530) ein Fall Rv. X. 53, 6b

(8 in 11) jyotishmatah patho raksha dhiya kritan.

Im RPr. wird bemerkt, dass dieser Mangel der Dehnung nur vor

dkiyd' erscheine. Diess setzt einen oder mehrere Falle voraus, wo raksha

der Regel folgt. Es giebt nur einen, namlich Rv. X. 87, 20
b
^= Ath.

VIII. 3, 19.

Dieses Gegenbeispiel konnte Uvafc sonderbarer Weise nicht linden

auch bei M. Muller fehlt es noch und Regnier glaubte sogar, es gebe
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um
keins. Ich envahne dieses nur, um darauf aufmerksam zu machen,
wie viel besser die alten Vedenforscher im Veda bewandert waren, als

ihre spaten heimischen Commentatoren.

64. rajasi (RPr. 533) ein Fall Rv. X. 82, 4 C = VS. XVII. 28

TS. IV. 6. 2. 2, wo aber V. L.)

(8 in 11) asurte surte rajasi nishatte.

65. ranyasi (RPr. 531) ein Fall, Rv. VIII. 12, 18c = Ath. XX. Ill, 3

in 12) ukthe v& y£sya rawyasi sam indubhih.

Dieses Lied ist im Metrum Ushrah gedichtet , d. h. der Vers be-

steht aus drei Stollen, deren beide erste acht Silben enthalten, der

dritte 12. £s tritt darin die Besonderheit hervor, dass stets (mit zwei

sehr unwesentlichen Ausnahmen) drei Verse mit denselben Wortern en-

den und mit einer, wahrsclieinlich zu andernden, Ausnahme diese Worter
durch Casur von den vorhergehenden 8 Silben getrennt sind, also Re-
frains bilden; so enden Vers. 1. 2. 3 tdm Imahe; Vers 4. 5. 6

Vers 10. 11. 12 mimita it; Vers 13. 14. 15 ritdsya ydt;

sdm indubhih; Vers 19.20. 21 vy Snacuh (zu lesen vi dna(uh);
Vers 25. 26. 27 vavakshatuh

; Vers 31. 32. 33 prd'dhvare (zu lesen
adhvare) .

va-

vdkshitha
;

16. 17. 18

pr

prd vdmidhe

Etwas abweiehend sind Vers 7. 8. 9, wo 7 dvardhayat, 8 und 9

und Vers 22. 23. 24, wo die beiden ersten sdm
ojase schliessen, der dritte sdm djasah (wahrscheinlich zu djase zu andern).

Vers 28. 29. 30 haben die Casur nicht vor den letzten vier Silben,
^ mm

Vers 29
sondern schliessen bhuvandni yemire; vergleich

yada te marutir vicas

tiibhyam Indra niyemire

ad it te vicvd bhuvandni yemire
so scheint kaum zweifelhaft

, dass statt bMvandni yemire zu lesen ist

bhuvand ni yemire.

Wir durfen danach sagen , dass dieser Hymnus eigentlich in H
ncas von 3 Stollen zu 8 Silben mit einem viersilbigen Refrain zerfallt;

ak Th T^
aber Scheint

' hunter iva (vgl mama) bemerkt, bisweilen nicht

deS Vorhergehenden Stollens betrachtet zu sein (vgl. unter «*)-
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1

Doch wie am a. a. O. will ich auch hier nicht bergen, class die Delinung

in unserm Hymnus in Vers 2 C
(d'vithd) und Vers 22 [antishata) vor dem

Refrain der Kegel gemass eingetreten ist, was vielleicht als eine der

vielen Inconsequenzen in der Sawn, zu betrachten ist.

66. varanta (RPr. 532) ein Fall Rv. II. 24, 5b

m caradbhir diiro varanta vah

Mechanisch gezahlt ist das auslautende °ta in der That die lOte

Silbe eines llsilbigen Stollens; allein der ganze Vers ist mit volkm

Recht, wie fast der ganze Hymnus, in der Anukr. als Jagati bczeichnet

und dass auch dieser Stollen so zu fassen ist zeigt der Schluss, welcher

in varanta vah eine regelmassige iambische Dipodie darstellt Die beiden

ersten Fusse haben, wie so oft nur 7 statt 8 Silben ; die sieben letzten

Silben haben genau denselben Rhythnus , wie der in § 12 erwahnte

X. 77, 4a
.

67. varima (RPr. 533).

Hieher gehoren jedenfalls drei Falle; fraglich ist ein vierter. Die

drei ersten sind Rv. I. 24, 14 a = TS. I. 5. 11. 3

(8 in 11) ava te he7o varuwa namobhir;

ferner Rv. VII. 86, 3

in 11) pricche tad eno varuwa didrikshu

gentlich didxCkshuli (s. Erste Abhdlg Bd. XIX S. 249)

adlich Rv. VIII. 27, V
in 12) sutasomaso varuwa havamahe

Frag Rv. II. 28, 6a

apo sii myaksha varuwa bhiyasam mat.

Folgen wir der Samhita und bestimmen das Metrum bloss nach der Sil-

benzahl, dann bildet «n« freilich die 8te Silbe eines 12silbigen Stollens

und der Mangel der Dehnung ist gegen die Regel. Allein der ganze

Hymnus ist in Trishtubh und so sind auch die ubrigen 3 Stollen dieses

Verses nur elfsilbig; der Schlussfuss vv— v ist ebenfalls auffallend und

wir werden dadurch berechtigt , wenn eine leichte Umwandlung diese

Unregelmassigkeit wegschafft, sie nicht von der Hand

bhiyds ist aus bhi durch Affix as entstanden Ur
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form war demnach bhids, dann, mit Verkiirzung vor dem folgenden Vokal

bhids und endlich der spatren Aussprache gemass bhiyds Es ist nun

zwar keine Frage, dass bhiyds der organischeren Form naher steht als

bhyas
\
allein es ist keinem Zweifel zu unterwerfen, dass zu der Veden-

zeit die Liquidirung liquidirbarer Vokale vor nachfolgenden unahnlichen

schon oft eintrat. Speciell ist das aus diesem Nomen entstandene Ver-

d schon im Rv. II. 12, 1 entschieden bhyas gesprochen und erscheint
bu

auch so im Saawhitd -Text ; eben so im Sv. I. 4. 2. 4. 2. Auch im

Naighawfuka, dem Nirukta und DhatupMia wird es nur bhyas geschrieben.

zu geborigen zusammengesetzten Nomina, ud-bhyasd und sva-bhyasd

len im Ath. XI. 9, 17 und zwar entschieden mit y zu sprechen.

bhiyds selbst ist zwar im Rv. an 13 Stellen zweisilbig zu sprechen; an

einer aber entschieden bhyas, namlich Rv. IX. 19. 6 und ich nehme

Die

erschei

dar keinen Anstand, diese Aussprache auch fur unsre Stelle

schlagen. Wie leicht unter dem Druck des Metrums , dem Einfluss des

Accents, durch welchen i in die schwachste Stelle gerieth, durch die

Analogie des Verbums bhyas und schon an und fur sich durch die im Sans-

krit fruh begonnene Feindschaft gegen den Hiatus Synizese von ia zu

ya an einzelnen Stellen eintreten konnte, bedarf wohl kaum einer weit-

lauftigen Ausfuhrung (vgl. ubrigens meine Abhdlg fiber das Suff. ia in

Bd. XVI S. 91 ff.).

Lesen wir demgemass bhydsam, so erhalten wir einen elfsilb w
Stollen und die Silbe ona ist Yon dner j>QfAxioil seM„t aho die DehnuD
nicht

*D^ ±K/x&

In Bezug auf die fibrigen Falle vgl. man das fiber die Vokat
Indra bemerkte.

68. Tavritydma (RPr. 528) ein Fall Rv. VII. 27. 5b

(8 in 11) &' te mano vavrityama magh \t

69. vasarana (RPr. 530) ein Fall Rv. X. 22, 15
in 11) m&' rishawyo vasavana vasuh sdn.
v vgl. unter Indra.

Vokat

vaha hat M. Mfiller in beiden Ausgaben und ebenso Aufrecht
Rv. in. 25. 2C

in
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s& no dev& eha vaha puruksho;

°a als Auslaut von vaha ist 8 in 11 und musste gedehnt sein.

Das Pr&tic. kennt diese Ausnahme nicht. Denn Regel 456 gehort

nicht hieher; es ist daher schwerlich Missverstandniss derselben, sondern

sicherlich Fehler, wie oben iraya und ydta bei M. M., und in vahd zu

corrigiren].

70. vahasi (RPr. 533) ein Fall Rv. VIII. 60(49), 15c = Sv. I.

1. 1. 5. 2.

(8 in 12) atandro havya' vahasi havishkrita.

71. Vatasya, s. unter martasya.

72. vavridhanta (RPr. 528) ein Fall Rv. X. 93, 12b

dyutadyamanam vavridhanta nriwam.

Das Metrum des Verses ist , der indischen Annahme gemiiss , Prastara-

pankti d. h. es besteht aus vier Stollen, deren beide erste je 12 Silben

enthalten sollen, die beiden folgenden 8 (RPr. 919). Demgemass nah-

men der Scholiast TJvaJa und sicher auch die Verf. des Pratic. an, dass

der vorliegende Stollen 12 Silben enthalten musse und urn sie heraus

zubringen, griffen sie zu dern gewohnlichen Mittel statt dyutdd zu lese:

diyutdd (vgl. §. 2. 3). Dadurch kommt das auslautende a von vdvii

dhanta in die lOte Silbe eines 12silbigen Stollens und hatte gedehnt

werden mussen. Der Mangel der Dehnung wiirde also eine Ausnahme

bilden.

Allein wir haben schon bemerkt, dass elfsilbige und zwolfsilbige

Stollen uberaus haufig wechseln und dieses geschieht gerade in unserm

Liede in den ebenfalls als Prastdrapankti gefassten Versen 1 in a und b,

ebenso in 4 in a und b und in 14 in a; es ist also kein Grund den

zu besprechenden Stollen nothwendig zwolfsilbig zu machen. In den

eben erwahnten 5 elfsilbigen Stollen ist ferner der Schlussfuss der regel-

Daassige der elfsilbigen v ~; wir durfen denselben demnach auch in

dem vorliegenden ervvarten. Ich habe nun schon gelegentlich bemerkt

(S. 52), dass xi in den Veden auch lang gebraucht wird ; insbesondre ist diess

fiberaus haufig bei dem Genetiv nrind'm der Fall (vgl. Grassmann Wtbch.

S. 750), welcher ja auch im gewohnlichen Sanskrit heide Formen niindm

Histw.-nhiloloa. Classe XX. 1. K
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d nrindm hat (P&n. VI. 4. 6). Demgemass hat der Stollen das regel-

massige Metrum eines elfsilbigen

v | -v—
|
v

in welchem das in Frage kommende auslautende a der 9ten Silbe an$?

hort und gar nicht gedehnt werden darf.

73. Yl (RPr. 533) vier oder, wenn man den zweimal erscheinenden

doppelt zahlt, fiinf Falle , zunachst Rv. I. 62, 5b

(10 in 12) griwano an'girobhir dasma vi var.

Vielleicht ist an die Stelle des srewohnliehen Schlusses der schon

mehrfach bemerkte vv— getreten; vgl. jedoch das zu dem 4ten Fall

zu bemerkende;

ferner Rv. VII. 59, 2 C = VII. 27, 16 a

in 12) pra sa kshavam tirate vi mahi'r isho;

dann Rv. IX. 97, 38b (= Sv. II. 6. 1. 4. 2)

in 11) obhe apra rodasi vi sh& avah

Sv. hat aber der Regel gemass vf, gedehnt.

Endlich Sv. I. 4. 1. 3. 9 == VS. XIII. 3 = TS. IV. 2. 8. 2

Ath. IV. 1. 1; Sv. sat&c ca yonim dsatac ca vi vah.

Dass vi vah in meiner Ausg. nnr durch Druckfehler verbunden ist,

habe ich im Druckfehlerverzeichniss bemerkt; ich fuge hier hinzu, dass

es im Mscpt des Pada-Textes EJH. 2130 entschieden getrennt ist;

wahrscheinlich auch in dem der Berliner Bibliothek; doch habe ich das

nicht notirt. Im Ath. ist in Roth und Whitney's Ausgabe vi getrennt,

also fand die Trennung wohl auch im Pada-Text Statt. In der TS.

aber ist vivah als ein Wort gefasst (vgl. Weber's Ausg. a. a. O. und Ind.

St. XIII. 45). Wie es in der VS. damit steht , lasst sich aus Weber's

Ausgabe nicht entscheiden, da in ihr nach der alten Weise die Praposi-

tionen mit dem Verbum stets verbunden sind.

Die Verbindung mit vah in der TS. erinnert an das was unter

m bemerkt ist; sollte nicht, wie in Bezug auf dieses, auch in Bezug

auf das Verhaltniss von vi zu var ein Zweifel unter den Recitirern der

Veden bestanden haben und wie bei ni so hier auch bei vi der Mangel

der Dehnui g daraus zu erklaren sein? Ich wage nicht die Frag zu
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entscheiden — denn als vedischer Aorist des Causale liess es sich schwer-

lich fassen, da dieser gerade vivar gelautet haben wiirde; auch wflrde

dann kein Accent haben eintreten konnen; doch giebt es Anomalien ge-

nu** in den Veden , urn selbst diese oder eine andre ungrammatische

Auffassung in der Zeit der Corruption fur nicht unmoglich zu halten.

Wie man iibrigens fiber diesen Fall urtheilt, so wird man auch vi rah

im ersten Fall Rv. I. 62, 5b aufzufassen haben.

74. Vimadasya (RPr. 530) ein Fall, Rv. X. 23, 7 b

tava cendra vimadasya ca risheh.

So wie der Sawhita-Text vorliegt, fallt in der That das auslautende

a in die 8te Silbe eines elfsilbigen Stollens und hatte also gedehnt wer-

den mussen. Allein die neuere Forschung hat unzweifelhaft festgestellt,

dass auslautendes a mit folgendem anlautenden ri zu einer Silbe wird

(vgl. Grassmann Wtbch. Vorr. S. VII); so ist hier ca visheh nur Re-

prasentant von zwei Silben, und urn die Zahl von 11 Silben vollzu-

machen, ist der obigen Regel gemiiss (s. § 2. 3) die Contraction in cendra

wieder aufzuheben und zu lesen

tava ca Indra vimad&sya carsheh

dadurch erhalt der elfsilbige Stollen erst eine rhythmische und regelmassige

Form vvv—
|
vvv—

\
v—~- und das in Frage kommende auslautende

a fallt in die 9te Silbe. durfte also gar nicht gedehnt werden.

75. Yislltapi (RPr. 532) ein Fall, Rv. IX. 107, W (= Sv. I. 6

3.

samudrasya'dhi vishtapi m
Das auslautende • steht in der 8ten Silbe eines zwolfsilbigen Stoll

und ist demgemass eine Ausnahme von der Regel. Aber ist die Lesart

richtig? Der Sdmaveda hat statt dessen vishtdpe. Das Thema vishtdpa

ist eben so gut belegt , wie vishtdp , und es ist gar nicht unwahrschein-

lich
, dass zu der Zeit der Corruption , welche nicht zum wenigsten aus

dem das Metrum verdunkelnden Vortrag hervorging ,
durch Einfluss der

beiden Stellen Rv. VIII. 97 (86), 5 und IX. 12, 6 = Sv. II. 5. 1. 4.

6, welche samudrdsud'dhi vishtdpi haben , die letztere, das Metrum scha

digende, Form an die Stelle von vishtdpe gekon:

K2
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76. villi (RPr. 533) ein Fall Rv. II. 26, 2a

in 12) yajasva vira pra vihi man&yato.

77. YOCemahi (RPr. 534) ein Fall Rv. I. 167, 10b

in 11) \a,ydm cvo vocemahi samarye.

Die Verfasser des Pratic. haben statt gvo (nach der Eegel in § 2. 3)

fnvd gelesen
; sonst wurde °ki die 7te Silbe sein und keine Ausnahme

von der allgemeinen Kegel bilden. Da gvds mehrfach zweisilbig zu lesen

ist (s. Grassmann, Wtbch. S. 1434), so lesen auch wir ahnlich $u6. Die

Unregelmassigkeit erklart sich wohl wie in avri (S. 48).

78. <?atasya (RPr. 532) ein Fall Rv. I. 43, 7*

ni dhehi cat&sya nriwam.

Es giebt zwei Moglichkeiten den Mangel des Dehnung zu erklaren;

entweder wirkte mi wie eine Position (vgl. S. 69, 61), oder der Schlussfuss

des achtsilbigen Stollens ist, wie oft (M. Mailer Transl., Pref. CXXI),

vv—
;
auch der vorhergehende sowohl als der folgende haben von

der gewohnlichen Form abweichende Schlussfusse
;
jener vvvv (vgl. M.

Muller ebds. CXV), der folgende vv (ebds. CXVIII), und ich neige

mich desshalb zu der zweiten Erklarung.

79. ^r6matena (RPr. 534) ein Fall Rv. VIII. 66 (55), 9° = Ath.

XX. 97. 3

in 12) keno nii ka.m cromatena na 5u?ruve.

80. sakhyd'ya (RPr. 534) siebenmal , aber in einem Refrain

also eigentlich nur einmal, Rv. I. 101, 1—7, wo Vers 1 = Sv. I. 4

2. 4. 11

12) marutvantaw sakhyaya havamahe
Die Verfasser des Prat, haben sakhiyam (vgl. § 2 g

hatte das auslautende a in der 7ten, nicht der 8ten Silbe gestanden.

sakhyd gehort zu den Themen , welche
, wie fast alle auf ya ,

uberaus

haufig noch die ursprungliche Zweisilbigkeit des Suffixes haben
iiber das Suffix ia in den Abhdlgen XVI. S. Ill und Grassmann Wtbch
S. 1442—43); wir lesen demnach sakhiaya.

81. Sadanaya (RPr. 529) ein Fall Rv. X. 93, 5*

(8 in 12 oder 11) su'rydma'sa sadanaya sadhany
AS
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Wenn sadhanid zu lesen (vgl. Grassmann Wtbch 1463), dann ist der

Schlussfuss vvv— . Doch ist wahrscheinlich — denn ich bezweine sehr,

dass die Jagati mit diesem Fuss schliessen darf — hier die haufig ein-

tretende Synizese von i zu y (vgl. die Abhdl. fiber Suffix ia a. a. ().

S. 129) anzunehmen ; dann liegt hier, wie so oft, statt des zwolfsilbigen,

ein elfsilbiger Stollen mit dessen regelmassigem Schluss v vor.

82. sMma (RPr. 532) ein Fall Rv. I. 173, 3a

(8 in 11) n&kshad dhota pari s&dma mita yan.

83. samidhana (RPr. 531) ein Fall Rv. X. 150, 2 C

(8 in 12) martasas tva samidhana havamahe.

Bern. 1. Das Pr&tic. bestimmt die Ausnahme von samidhana durch

Hinzufugung eines davor gesetzten tvd, wie es in dieser Stelle erscheint.

Danach sollte man annehmen , dass es auch einen Fall gabe, wo sami-

dhdna der allgemeinen Regel folgte. Einen solchen Fall giebt es nicht,

wie denn auch der Scholiast hier mit Recht kein Gegenbeispiel an-

fuhrt; wohl aber kommt samidhdna noch einmal vor ebenfalls mit

kurzem Auslaut, aber an einer Stelle, wo er nicht gedehnt werden durfte,

namlich Rv. IV. 6, 11 in der 9ten Silbe eines elfsilbigen Stollens.

Sollte einer der Verfasser deimoch diese Stelle im Auge gehabt haben

uud also durch jenen Zusatz haben sagen wollen: 'eine Ausnahme von

der allgemeinen Regel bildet samidhdna nur wo ihm tvd vorhergeht, nicht

das andre'. Es ware diess in der That unnutz und widerspricht der sonst

in dem RPr. herrschenden Methode; vielleicht aber ist es ein Ueber-

bleibsel einer fruheren, welches die schliessliche Redaktion nicht entfernt

hat. Vielleicht jedoch ist auch eine Ausnahme in einem praisha gemeint

. RPr. 58 und Regnier zu I. 14. 57, T. I. p. 58).

Bern. 2. verl. unter Indra.

84. Sarasvati (RPr. 531) zwei Falle, Rv. VII. 95, 5b und 6

der erste lautet

(8 in 11) prati stomas Sarasvati jushasva;

der zweite

11) ayam u te Sarasvati v&sishtho

gl. unter Indr
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85. sastli (RPr. 534) ein Fall Rv. VII. 55, 5 a = Ath. IV. 5. 6

(6 in 8) sastu ma ta sdstu pita

.

Der achtsilbige Stollen schliesst, wie so oft — vv— (vgl. M. Mailer,

Transl. Pref. CXXI).

Ath. hat svdptu statt sdstu.

86. saMsrani (RPr. 534) zwei Falle; erstens Rv. VII. 32, 5c= Sv

II. 7. 3. 4. 2

in 12) sadyac cid yah sahasrarci eata dadat;

ferner Rv. VIII. 61 (50), 8a

A' ^.'L 1 . A • , \>am puru sahasram cata'ni ca

tudm)

87. (sasahyama (RPr. 523) ein Fall Rv. I. 132, lb

in 12) I'ndratvotah sasahyama pntanyato.

pit wirkt wahrscheinlich wie eine Position (vgl. zu pdti).

88. su (RPr. 531) ein Fall Rv. II. 20, 1

(10 in 11) vayam te vaya Indra viddhi shii raah.

Der Stollen ist ein elfsilbiger, aber mit dem schon mehrfach

bemerkten (vergl. z. B. unter pdnca) Schluss vv—
;

ganz ebenso

schliesst auch der 2te Stollen. Das Metrum des Halbverses ist

v v \ V— V—
I
«»—

|| VV— V
I

L v_
I
vv

89. SltmakMya (RPr. 530) ein Fall Rv. IV. 3, 7*

11) kad rudra'ya siimakhaya havirde
90. suvita'ya (RPr. 531) ein Fall Rv. VI. 40, 3d

in 11) Indra y&hi suvit&'ya mahe nah.
91. Srija (RPr. 530) ein Fall Rv. III.- 16, 6C

in 12) saw raya bhuyasa srija mayobhun&.
92. soma (RPr. 532) ein Fall Rv. IX. 110, 2

a = Sv. I. 5. 1. 5. 6

(8 in 12) ami hi tva sutam soma madamasi
gl. unter Indra.

93. smasi (RPr. 532) ein Fall Rv. VIII. 18. 19 c

(zu leseu

12) yushme id vo dpi shmasi saiaty

SVaptu s. unter sdstu.
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95. hanati (RPr. 533) ein Fall Rv. VI. 29, 6d

(8 in 11) puru ca vritra hanati ni d&syun.

96. Larya^va (RPr. 529) ein Fall Rv. X. 128, 8C = TS. IV. 7.

14. 4 == Ath. V. 3, 8

sd nah prajayai haryacva mri/aya.

Der Auslaut von haryacva befindet sich in der That in der 8ten Silbe

eines elfsilbigen Stollens, sobald man es dreisilbig liest wie es sich im

Texte findet. Der Mangel der Dehnung liesse sich dann entweder da-

durch erklaren, dass das folgende mxP Positionskraft hat, oder nach

Analogie von Indra, wo man vergleiche. Allein das Thema haryacva ist

durchweg hariacva zu sprechen (s. Grassmann Wtbch. S. 1653) ; in diesem

Fall gehort der Auslautvocal der 9ten Silbe an und ist nicht zu dehnen;

der Stollen ware nun ein zwolfsilbiger unter elfsilbige gemischt, wie in

7
ac

. Dass aber der Vokal xi in dem Verbum mxid in den Veden fastimmer

lang gebraucht wird, ist schon oben unter utd angedeutet und damit er-

halten wir in dem vorliegenden Stollen einen zwolfsilbigen mit regel-

massigen Schlussfuss und demMetrum v—v— I— vv— \v—v— .
Im

Atharva tritt an seine Stelle ein regelmassiger elfsilbiger durch die V. L.

mxida statt mxi\aya.

Beilaufig bemerke ich dass irn lsten Stollen

uruvyac& no mahishah cd,rma yawsad

iirvydcd zu sprechen ist, gerade wie in der TS. tu oder nu mit folgenden

vai oder vd'vd sich zu tvai nvai u. s. w. zusammenziehen (vgl. TPr. V. 13) x
)

und im Rv. suvdnd fast durchgehends svdnd zu lesen ist (vgl. 'Einleitung

in die Grammatik der vedischen Sprache' in den Abhandl. Bd. XIX

S. 154 ff.).

97. hi (RPr. 533) vier Falle, erstens Rv. II. 14, 3b

in 11) yo ga' udajad apa hi valdwi vah;

ferner V. 2. 4C

(10 in 11) na ta agribhrann ajanishta hi shdh

dann V. 2. 7
b

1) Das einzige von Whitney zu TPr. V. 13 fur U vavd gegebene Beispiel ist irng a

tirt; es mUss heissen VII. 5. 1\ Es findet sich jedoch noch ein zwertes TS. II. 1. 5. 4
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(10 in 11) yu'pad amurico dcamishta hi shah;

endlich V. 2, 8

(8 in 11) hrimyamano apa hi mad aiyeh

. 16.

In den im vorigen § aufgefuhrten Ausnahmen ist die Berechtigung
zur Aufstellung derselben bei nicht wenigen von mir angezweifelt. Rech-
nen wir diese ab

, so bleiben von den 97 Nummern nur 42, also noch
nicht einraal die Halfte iibrig, oder von den 117Stellen, in denen diese

Ausnahmen sich finden wiirden, nur 50, angefuhrt unter anudicya oder

anudri$ya, anyd, asandma, d'yushi, iw, ishanyasi, uftnasi, ushdsi, tirmhi,

kiinuhi, cetati, jigkdmsasi, tdmasi, tirasi, dadhimahi, didhisheya, divi, didikC.

dhdva, nil, pitdri, puruprajdtdsya
,
pradivi , md'nushasya, murdhdni, raksha,

rdjasi, vavritydma, vahasi, vi, vihi, cromatena, sakhyd'ya, sddandya, sddma,
sahdsrdni sumakhaya, suvitd'ya, siija, smasi, hanati, hi.

Selbst unter diesen hatten aber vielleicht noch einige angezweifelt
werden konnen; doch sind schon ursprungliche Inconsequenzen in den

Folge der verschiedenen Zeiten und Verfasser, denen sie ihren
Ursprung verdanken, unzweifelhaft anzuerkennen und fur weitere Zweifel,
welche sich aufdrangen mochten, ergaben sich doch keine derartige Ana-
logies wie sie sich zur Stutze der vorgebrachten darboten. So z. B.
wird es jedem auffallen, dass unter den von mir nicht „_
Fallen so viele Worter mit auslautendem i sich befinden ; namlich
den eben aufgezahlten 42 nicht weniger als 25, also weit ub
Halfte; es drangt sich da unzweifelhaft wohl mit Recht die Frage auf
liegt in dem Vokal i etwas, oder wurde er
chen, dass er in der Casur wie ein schweres
langes) i gelten konnte? Ich kann die Frage vom sprachlichen Stand
punkte aus nicht entscheiden

, da mir die vedischen Lautgesetze keine
Analoglen dafttr gewahren und habe desshalb alle hieher

Ved

&ezweifelte

die

der Vedenzeit s

h. natura oder

F unangezweifelt gelassen

gehorig

statt

Nachtrag. S. 36 Z. 9 fiige man hinzu: So auch TS. I. 7. 10. 1 jagriyama
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