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Uber die Liste der Observanzen 

in Kauitaki-brahmana 6,2-3

Ryutaro TSUCHIDA

An verschiedenen Stellen in der Brahmana-Literatur unter dem EinschluB 

der Aranyaka-und der Upanisad-Texte ist von der Observanz die Rede, 

an welcher die Zweimalgeborenen in ihrem taglichen Leben oder in einer 

gewissen Periode innerhalb ihrer Ritualtatigkeiten festzuhalten hatten. 

Diese Observanz, die vrata heiBt, spielte seit der fri hesten Zeit bei der 

Religion der arischen Inder eine auBerordentlich wichtige Rolle. Unter 

den Brahmana-Abschnitten, wo man vrata erwahnt findet, ist fur uns 

KauBr 6,2-3 besonders beachtenswert, weil dort acht verschiedene vrata 

in einer Reihe aufgezahlt sind. In dem Kontext des KauBr-Abschnitts 

ist die Reihe von vrata mit dem Mythos fiber die Geburt des wilden 

Gottes in Verbindung gebracht. Dieser Mythos, der in KauBr 6, 1-3 

erzahlt wird, lautet etwa wie folgt. 

Als Ergebnis der Kasteiung, die Prajapati zum Zweck seiner Fort-

pflanzung gedbt hatte, wurden vier Gotter, d.h. Agni, Vayu, Aditya 

und Candramas, und eine Gottin, Usas, geboren. Als die vier Gotter, ihre 

in die Gestalt des himmlischen Weibes verwandelte Schwester erblickten, 

vergossen sie Samen. Diese Samen brachte Prajapati in ein goldenes 

Gef aB hinein, und daraus entstand ein Gott, der mit tausend Augen und 

Fd8en versehen und mit ebensovielen aufgespannten Pfeilen bewaffnet 

war. Der neugeborene Gott forderte Prajapati auf, ihm einen Namen 

zu geben, indem er mit einem Pf eil auf semen GroBvater zielte. Dieser 

Aufforderung nachgebend gab ihm Prajapati einen Namen. Dieselbe Hand-

lung wiederholte rich achtmal, bis der neue Gott, der ohne Zweifel 

als Rudra zu identif izieren ist, sich schlieBlich mit acht verschiedenen 

Namen zuf riedengab.
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Jedesmal, wenn der Verf asser des KauBr-Abschnitts einen Namen des 

Gottes angibt, tragt er dessen esoterischen Sinn vor, und zwar in soicher 

Weise, daB der Name zu einer bestimmten Sache in Beziehung gebracht

wird. Des weiteren wird fur denjenigen, welcher den Sinn des Namens 

kennt, jedesmal ein bestimmtes vrata vorgeschrieben. Die vrata, die 

sich also im ganzen auf acht belaufen, werden im Folgenden angefuhrt,

zusammen mit den betreffenden Namen Rudras und den darauf bezogenen 

Sachen, die beide in Klammern gesetzt angegeben werden.

1. tasya vratam ardram eva vasah paridadhitapo vai na paricaksiteti (KauBr 

6, 2, 8) (Bhava, Wasser) 

Seine Observanz : Man soll ein feuchtes Gewand umlegen. Man soll Wasser 

nicht verschmahen. 

2. ...sarvam eva nasniyad iti (2,20) (Sarva, Feuer) 

...Alles soll man nicht essen. 

3. ...brahmanam eva na parivaded iti (2,32) (Pasupati, Wind) 

...Mit einem Brahmanen soll man keinen Redestreit machen. 

4. ...striya eva vivararh nekseteti (2,44) (ugro devah, Krauter und Waldbaume) 

...Man soll nicht auf die Offnung einer Frau blicken. 

5. ...udyantam evainam neksetastam yantam ceti (3,12) (mahan devah, die 

Sonne) 

...Man soll nicht auf ihn, d. h. die Sonne blicken, wenn er auf-und untergeht. 

6. ...vimurtam eva nasniyan majjanam ceti (3,24) (Rudra, der Mond) 

...Festgewordenes soll man nicht essen, auch nicht Kerne. 

7. ...annam evecchamanam na pratyacaksiteti (3,36) (Isana, Speise) 

...Einen, der Nahrung begehrt, soll man nicht zuruckweisen. 

8. ...satyam eva vaded dhiranyarh ca bibhryad iti (3,48) (Asani, Indra) 

...Die Wahrheit soll man sprechen. Gold soll man [an seinem Korper] tragen.

Zwischen den Namen Rudras, den Sachen und den vrata, die im soeben 

angef uhrten Textteil auf einander bezogen sind, finden wir keinen echt

sinnhaften Zusammenhang. Das hier aufgestellte Schema, das kaum mehr 

als priesterliches Gedankenspiel ist, emoglicht uns nicht, einen Einblick in 

die sozialen und kulturellen Hintergrunde der Observanzen zu gewinnen. 

AuBerdem ist der Wortlaut einzelner vrata stets kurz und manchmal 

sogar ellyptisch, weil der Verf asser des Textteils die voile Kenntnis uber
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die Observanzen bei seinen Lesern bzw. Horern gut voraussetzen konnte . 

Unter diesen Umstanden bleibt uns zur Erforschung der acht vrata 

nichts weiter ubrig als in solchen Texten jungeren Datums wie den 

Dharmasutra, den alteren Dharmasmrti und einigen Kapiteln der Grhya-

sutra, wo die Regeln fiber das tagliche Leben der Zweimalgeborenen 

ziemlich systematisch zusammengesetzt sired, parallele Vorschrif ten und 

sonstige Schliissel aufzusuchen. 

Bei dieser Untersuchung beginnen wir am besten mit dem funften 

vrata, weil sich die Situation, worauf dieses vrata sich bezieht, von uns 

relativ leicht begreif en 1a13t. Die Vorschrift, die diesem vrata inhaltlich 

genau entspricht, bef indet sich unter denjenigen Observanzen, die in den 

Grhya und den Dharma-Texten als snatakavrata bzw. -dharma kollektiv

dargelegt sind. Nach diesen jungeren Texten ist es also der Gebadete 

(snataka), der beim Auf-und Untergang der Sonne nicht auf sie blicken 

darf. (vgl KauGS 3,11,34; SGS 4,11,2; ApDhS 1,11,31,18; BDhS 2,3,6,10; 

VaDhS 12,10; MSm 4.,37; YSm 1,135; ViSm 71,17-8) Auch fur den Veda-

Studenten (brahmacarin) gibt es eine ahnliche Regel. Bei dieser Regel aber 

ist die Tageszeit, welcher das Verbot gilt, gar nicht bestimmt, d. h. der 

brahmacarin darf zu keiner Zeit auf die Sonne blicken. (vgl. GDhS 1, 2,18) 

Im Gegensatz zu dem funften vrata hat das dritte anscheinend keinen 

besonderen Bezug auf eine Masse oder Lebensperiode der vedischen 

Inder. Denn Hof lichkeit gegeniiber Brahmanen, die den Inhalt des vrata

ausmacht, la13t sich leicht als ein Gebot verstehen, das fur alle Mitglieder 

der arischen Gesellschaft ohnehin giiltig war. Bei der Lektiire der Grhya-

und der Dharma-Texte beobachten wir jedoch, daB dort solche Tugenden 

wie Hof lichkeit und Friedfertigkeit eben als wichtige Verhaltensweisen 

des snataka-vor allem bei seinem Umgang mit Respektspersonen-

hervorgehoben rind. (vgl. KauGS 3,11,9; SGS 4, 12, 11; JG 1, 19; MaGS 1,2, 20; 

VaGS 9, 19; MSm 4, 135-9, 162-9; YSm 1, 132, 153, 155, 157-8; ViSm 71, 83) Beson-

ders interessant fur uns ist ViSm 71, 83, wo es dem snataka ausdrucklich 

verboten wird, mit Brahmanen und anderen ehrwurdigen Personen einen 

Redestreit (parivada) zu entfachen.
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Auch das Reden der Wahrheit, das der erste Satz des achten vrata 

zum Inhalt hat, scheint auf den ersten Blick nur ein Element des fur 

alle Arier gultigen Moralgesetzes gewesen zu sein. In unserem Kontext 

jedoch handelt es sich beim Reden der Wahrheit vielmehr um ein magi-

sches Tabu als um ein moralisches Gesetz. Beachtenswert fur uns ist es, 

daB innerhalb der Grhya and der Dharma-Texte dieses Tabu als ein 

snatakavrata zum Ausdruck gebracht wird (vgl. GoGS 3, 5, 27-8; PaGS 2, 

8, 8 ; GDhS 6, 9, 8 ; MSm 4, 138; YSm 1, 132; ViSm 7, 73), wahrend wir dasselbe 

nur selten unter den Observanzen fur brahmacarin antreffen. (vgl. GDhS

1,2,13) 

Bei dem ersten vrata, dessen genaue Auslegung uns besonders schwer-

fallt, handelt es sich um eine seltsame Situation im Leben eines Zwei-

malgeborenen, wo er gefordert wird, ein feuchtes Gewand anzulegen. Un-

sere Schwierigkeit wird weiter dadurch vergroBert, daB in GoGS 3, 5, 24 

dem snataka gerade das Gegenteil vcrgeschrieben wird: "nardram pari-

dadhita", d. h. "[Er] soll kein feuchtes [Gewand] anlegen." Wie dieser 

Widerspruch zustandekam, bleibe einstweilen dahingestellt. Auf jeden Fall 

scheinen die beiden entgegengesetzten Vorschrif ten mit dem rituellen 

Bad, das der snataka am Tage mehrmals zu nehmen hat, in Zusammen-

hang zu stehen. Unter den Regeln uber dieses Bad sind zwei auf einan-

derfolgende Satze im KauGS besonders interessant. Es sind namlich Kau-

GS 37 119 31-2 (SGS 4,12, 31-2) :

sarvastro ' harahar aplavet. aplutyavyudako ' nyad vastram acchadayet. 
"[Snataka] soil jeden Tag mit dem Gewand bekleidet im Wasser stehen . Nachdem 

er aus dem Wasser gestiegen ist, soil er ein anderes Gewand anlegen, ehe [sein 

Korper wieder] trocknen wird."

Ferner wissen wir aufgrund von BDhS 2, 5, 89 11, daB man gleich nach 

dem Bad sein naB gewordenes (Ober-) gewand abziehen and wringen soll. 

Es ist ja nicht dieses feuchte Gewand, sondern ein anderes, trockenes 

Gewand, das man sich anlegen soll. All these Regeln legen uns die Ver-

mutung nahe, daB nicht die Lesart im KauBr, sondern diejenige im GoGS 

als originalgetreu anzusehen sei. Ohne sichere Textzeugen aber sollen wir
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uns dessen enthalten, an dem Satz im KauBr einen etwaigen Emenda-

tionsversuch vorzunehmen, sondern uns mit der Bemerkung begnugen,

data in dem Satz eine Regel uber das rituelle Bad einem snatakavrata 

entsprechend dargelegt ist. 

Der zweite Satz des ersten vrata fehlt sowohl in der Poona-Ausgabe 

als auch in der von Lindner zusammengestellten Edition des KauBr. 

Obwohl wir in Sutra-Texten keine Regel finden konnen, die dem Satz 

genau entsprache, so gehort die darin zum Ausdruck gebrachte Observanz 

vermutlich zu denjenigen Regeln, die deny snataka die Geringschatzung 

des Wassers verbieten. (vgl. SGS 4, 12, 26; ApDhS 1, 10, 30, 19; VaDhS 12, 11-2) 

Snataka wird nicht selten als derjenige Zweimalgeborene definiert, 

welcher bereits sein Veda-Studium abgeschlossen, aber sich noch nicht

verheiratet hat. Diese Auffassung, die man in BGPS 1, 5,11 prazis for-

muliert findet, reflektiert sicher den Zustand in einer jungeren Zeit, wo 

das snataka-Leben als gesellschaf tliche Wirklichkeit schon im allmahlichen 

Untergang begriffen war. In den Grhyasutra and den alteren Dharma-

Texten finden wir dagegen unter snataka-vrata mehrere Observanzen, 

bei denen wir ein Eheleben des snataka unbedingt voraussetzen miissen. 

Snataka-Leute lassen sich also anhand des Kriteriums, ob sie verheiratet 

sind oder nicht, in zwei Gruppen einteilen. Bei dem Wort "Hausvater" 

(grhamedhin, grhapati, grhastha) , das in den Dharma-Texten vorkommt, 

sollten wir allerdings grundsatzlich an einen verheirateten snataka denken. 

Die snataka-Hausvater, die in den meisten Fallen wohl Brahmanen waren, 

machten sicher nur die oberste kleine Schicht der ganzen Hausvaterschaft 

in der arischen Gesellschaft aus. 

Das vierte vrata, das nun besprochen werden soll, gehort zu eben den 

Observanzen, die mehr die verheirateten als die unverheirateten snataka 

betreffen. Die wichtigste Regel, an die sich der snataka bei seinem 

Umgang mit Frauen zu halten hat, ist, data er s,) gut wie moglich ver-

meiden soll, ihren nackten Korper anzuschauen. So lautet ASGS 3,999 

(vgl. KauGS 3, 11, 33; SGS 4, 11, 1) : "na nagnam striyam iksetanyatra mai-

thunad", d. h. "[Snataka] darf [seine] Frau, wenn sie nackt ist, nicht
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anschauen, auBer beim Geschlechtsverkehr." (vgl. auch GDhS 9, 48; YSm 1, 

135; ViSm 71, 26) Mit dieser Regel ist der Satz des vierten vrata zwar 

nicht identisch, aber er hangt mit ihr inhaltlich eng zusammen, weil das 

darin vorkommende Wort "vivara" (Loch, Korperoffnung) in dem Kon-

text nichts anderes als das weibliche Geschlechtsorgan bedeuten kann.

Als eine besondere Situation, auf die sich dieses vrata bezieht, konnte 

man sich wohl u. a. auch das Gebaren eines Kindes vorstellen. Nach 

MSm 4, 44, einem Vers im snataka-Kapitel, soil der Brahmane, der 

glanzvoll zu sein wunscht, auf seine Ehefrau sowohl in ihrer Nacktheit 

als auch bei ihrer Entbindung nicht blicken: "• • •Eanavrtam/na pasyet 

prasavantim ca tejaskamo dvijottamah//. " 

In ApDhS 2, 2, 4, 13 finden wir eine Vorschrift, die dem siebten vrata 

Kausitakis sehr ahnlich lautet:

kale svdminav annarthinarh na pratyacaksiyatam 

"Zu dieser Zeit sollen die Eheleute einen
, der wegen des Essens da ist, nicht 

abweisen." (E. Friedrich, Das Apastamba-Dharmasutra •\Aufbau and Aussage. 

Frankfurt 1993. p. 153)

Eben durch these parallele Stelle laBt sich die Lage, welcher unsex vrata

gilt, konkret ersehen. Der hier zitierte Satz befindet sich unter derjenigen 

Gruppe der Regeln (ApDhS 2.2,3,1-4,9,4; vgl. auch BDhS 2.3.5,11-21; KauGS 

3, 10, 1-15; SGS 2, 14, 1-26), die der snataka-Hausvater and seine Ehefrau 

jeden Morgen and Abend bei and nach dem Zubereiten des Essens be-

obachten sollen. Nach diesen Regeln namlich soil der Hausvater vor alien 

anderen eine Portion der gekochten Speise als Opfer fur alle Gutter 

(vaisvadeva) dem heiligen Feuer weihen. Unmittelbar darauf folgt die 

Verrichtung der Opf erspende mit einer anderen Portion der Speise, die 

nun an mehreren Orten um das Haus fur verschiedene Gottheiten 

hingestreut wird (baliharana). Mit der Speise, die als Rest der soeben 

dargebrachten Opfer iibrigbleibt, sollen die Eheleute zuerst ihre Gaste 

bewirten and dann ihre Angehorigen besonders die Schwacheren and die 

Benachteiligten bekostigen. Gerade nach dem sutra, das die Verpflegung 

der Angehorigen vorschreibt, folgt das oben zitierte sutra. In diesem
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sutra ist also von denjenigen Leuten die Rede, die bei dem Ehepaar 

vorbeikommen, um etwas von Rest der Speise als Almosen zu erhalten. 

Dabei durfen die Eheleute sie nicht zuruckweisen, sondern mussen sie 

nach Kraften mit Nahrung beschenken. Das Wort kale bezieht sich auf 

die Zeit etwa zwischen der Verrichtung der Opferspenden and der Mahlzeit 

der Eheleute selber, die offenbar ganz am Ende aller genannten Tatigkeiten 

stattf inden soil. (vgl. KauGS 3,11,43; SGS 4, 11, 12; BDhS 2.3.5.18) Es Bind 

eben these Umstande, die am wahrscheinlichsten dem siebten vrata 

Kausitakis zugrundeliegen. Das vrata stellt sick also als eine wichtige 

Regel uber das tagliche Leben des snataka-Hausvaters heraus. 

Das zweite vrata konnten wir im Hinblick auf ViSm 68,44 vielleicht 

als diejenige Regel auslegen, nach der man nicht alles, was auf dem 

Teller ist, aufessen darf. Die genannte Stelle lautet: "na nihsesakrt syat"

d. h.: "[snataka] darf [bei seiner Mahlzeit] nicht derjenige sein, der 

[von der Speise] nichts ilbriglaBt." (vgl. auch BDhS 2, 2, 4, 24) Interessanter-

weise finden wir in ApDhS 1, 1, 3, 37 ein ganz entgegengesetztes Verhalten 

fur brahmacarin vorgeschrieben: "na cocchistam kuryat", d. h.: "Und 

[brahrnacarin]' darf [von seiner Mahlzeit] nichts ubriglassen." 

Bei der Interpretation des sechsten vrata bieten uns Schwierigkeit die 

darin vorkommenden Warter "vimurtarn" and "majjanam." Nach Udaya 

bedeutet das Wort "vimurta" etwas Weiches oder Flussiges (akathinam 

vastu). Die Wiedergaben des Wortes durch Keith and Deppert lauten 
"what is deformed" and "Unformiges" beziehungsweise . Dagegen geben 

Bohtlingk and Roth in PW gerade unter dem Hinweis auf unsere KauBr-

Stelle die Bedeutung desselben Adjektivs "geronnen, festgeworden" an. 

Auf der Suche nach relevanten Vorschriften in Sutra-Literatur begegnen

wir in GDhS 1, 9, 58 der folgenden Aufzahlung der Speisearten, die dem

snataka zu essen nicht erlaubt sind:

uddhrtasnehavilapanapinyakamathitaprabhrtini cattaviryani 
"Auch entkraf tete Speisearten darf [snataka] nicht kosten

, z. B. das von Milch 

herausgenommene Fett (Rahm), Butterschaum, der [entolte] Teich der zerriebenen 

Sesamkorner, Buttermilch ohne Wasserzusatz and dergleichen" (vgl. auch KauGS
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3, 113,39; SGS 4, 11, 8 ; MSm 4, 62)

Weiter finden wir in GoGS 3,5,8-9 die Regeln, nach denen snataka weder 

die zweimalgekochte noch die uber Nacht abgelegene Speise essen darf : 
"na dvihpakvam na paryusitam ." (vgl. auch KhuGS 3, 1,37; JGS 1, 19; ApDhS 

1, 5, 17,17; MSm 4, 2, 11) Angesichts dieser Vorschriften scheint es, daB die 

in PW angegebene Bedeutung von "vimurta" auf dasselbe Wort in unserer 

KauBr-Stelle im Wesentlichen zutrifft. Denn fast alle in dem zitierten 

sutra nebeneinandergestellten Speisearten sind zu betrachten entweder

als solche, die aus einer Flussigkeit "geronnen" sind (uddhrtasneha, vilapana, 

mathita), oder als solche, die infolge des Verlustes des Wassergehalts 

durch Vertrocknen oder Einkcchen "festgeworden" sind (paryusita, ivih-

pakva). Auch pinyaka, der in Wirklichkeit nur der Ruckstand beim Zer-

reiben der Sesamkorner ist, konnte man sich wohl als einen aus oliger 

Flussigkeit entstandenen festen Korper vorstellen. Das Wort "majjan" in 

demselben Satz ist noch viel undeutlicher. Nach den Ubersetzungen von 

Deppert and Keith bedeutet es "Knochenmark" oder "marrow", wahrend 

Udaya darunter Tierf leisch (mamsa) versteht. Es ist jedoch kaum annehm-

bar, daB eine vegetarische Observanz unter den Ariern der Brahmana-

Zeit schon zur Geltung gekommen sei. M.E. bezieht sich das Wort 

vielmehr auf Obstkerne and dergleichen harte Teile der Pflanzen, die 

beim Essen mit Zahnen zerbissen oder zerquetscht werden mussen. 

Das Wort "hiranya", das im zweiten Satz des achten vrata vorkommt, 

bezieht sich unmiBverstandlich auf das Gold, das snataka in Form einer

Girlande (sraj, mald) oder Ohrschmuck (kundala) am Korper tragen soil.

(vgl. KhuGS 3,1,41' GoGS 3, 5, 16; VaDhS 12, 38; MSm 4, 36; ViSm 71,16) Dieser 

Goldschmuck, mit dem der snataka eben am Anfang seiner Laufbahn, 

d. h. beim Ritual des samavartana ausgestattet wird (vgl. BSS 17,14 ; KauGS 

3, 1, 2 ; SGS 3, 1, 7 ; AS-GS 3, 8, 1; KathGS 1, 3, 7 ; MaGS 1, 2,14), ist ein wicht iges 

Kennzeichen, das ihn von anderen Mitgliedern der arischen Gesellschaft 

unterscheidet. 

Aus der Untersuchung, die uber die in KauBr 6, 2-3 aufgezahlten vrata 

angestellt worden ist, ergibt sich, daB these vrata zu den in den Grhya-
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and Dharma-Texten dargestellten Observanzen fiir snataka weitgehende 

Entsprechungen aufweisen. Ungefahr die gleiche Sachlage erkennen wir

beim Uberblick uber die anderen vrata-Listen, die in TA 1, 26,6-7; TUp 

317-10; ChUp 2,1, 2 enthalten sind. Denn uber die Haute der vrata, die 

in diesen Passagen aufgelistet rind, kann man ebenfalls als snataka-

Observanzen auffassen. Dieses Ergebnis, das fur uns umso interessanter 

ist, als das Wort "snataka" im groBen Umfang der ganzen Brahmana-

Literatur nur an ein paar vereinzelten Stellen belegt ist, weist offenbar 

darauf hin, daB die alten Observanzen der Arier der Brahmana-Periode 

von den snataka der jungeren Zeiten bei allen inzwischen eingesetzten 

Veranderungen der sozialen and kulturellen Umgebung im groBen and 

ganzen unversehrt weitergefuhrt wurden. Zu dieser SchluBfolgerung sind 

wir jedoch nicht vollig berechtigt, solange das Wesen and der Ursprung 

des snataka-Standes nicht ausreichend geklart werden. Dieser wichtige

Stand der arischen Gesellschaft ist bisher nie zum Gegenstand ausfiihrli-

cher and umf assender Forschung gemacht worden. Andererseits sollten 

wir bei der Behandlung der Sutra-Texte den stark konservativen Charak-

ter, den sie gelegentlich aufweisen, stets im Auge behalten. 

AuBer in den oben angegebenen Passagen erwahnen die Rituallehrer 

bei ihren in Brahmana-Texten durchgefiihrten Auseinandersetzungen 

manchmal einzelne Observanzen uber das tagliche Leben der zeitgenoss-

ischen Arier zur Bekraftigung ihrer Argumente uber die Details der 

Opferhandlungen. All these Observanzen, die nicht immer als vrata 

bezeichnet werden, verdienen einmal aufgesammelt and einer sorgfaltigen 

Analyse unterzogen zu werden. Zur Zeit jedoch sollten wir uns mit der 

Feststellung begniigen, daB zumindest ein groBer Teil dieser Observanzen 

den in jungeren Texten dargelegten Regeln iffier das Leben des snataka

entsprechen. Diese Entsprechung wird bei unserer zukiinftigen For-

schungen uber das Leben and die Religion der vedischen lnder stets in 

Betracht zu ziehen sein.

•q Key Words•r snataka, vrata, Kausitaki-brahmana 
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