
 vt duhanti pra vanam (RV IV. 24.9d) 

 Toshifumi Goto 

 1. Zu vana-and vani-gibt GRASS(MANN, Wb. zum RV s. v.) zwei bzw. drei. 

Lemmatal), was auch bei PW der Fall ist. GELD (NER, Der Rigveda fibers.) fiber-

setzt jedoch ungleich seinen Vorgangern diese beiden Worter (mit Ausnahme, 

von vana-in IV. 24. 9, woruber ich hier einige Betrachtungen anstellen will,) 

sein ganzes Werk hindurch mit ((Stimmen, Gesangesstimmen od. Musik))2). Auch-

MAYR (HOFER, Etym. Wb.) III 184 folgt dieser Ansicht von GERD. 

 Im hier in Frage stehenden Beleg IV. 24. 9d ubersetzt aber GERD. vana-mit. 

((Handel)) and vi duhanti (prd) mit ((sich verderben)), wohl vom Gehalt der-

Verse a-c viel haltend; er merkt an: "vana doch wohl zu vanij 'Kaufmann'. 

ob urspiinglich pravanam wie prapanam?"3). MAYR. a. a. O. (Fulnote) weist auch, 

auf diese Moglichkeit hin. Dieses vana-scheint mir aber nichts anderes zu be-

deuten als wie gewohnlich ((Stimme, Gesangesstimme)), and vi duhanti pra eben-

f alls wie tiblig ((ausmelken, leermelken)) (=pra-vi-d uh-) 4). Im f olgenden wollen, 

wir zuerst vana-vani-and d uh-+vi in den anderen Stellen untersuchen. 

 2. vana-erscheint im RV 6 mal, and vani-22 mal. vani-ist in 5. 

Belegen als Subjekt mit dem Verb nu-bzw. nu-+abhi ((briillen, entgegen-

schreien) verbunden5). vani-kommt in 5 Stellen als sapta vanih vor6). In 

Bezug auf vana-einerseits findet sich in IX. 32. 4d vanasya saptadhatur janah. 

 Marut's geben vana-vani-((Gesangesstimme bzw. Musik)) von sich, undo 

mit dieser Musik begleitet ermutigen sie Indra7). Als Beispiele, die die-

Bedeutung (((Gesanges) stimme)) deutlicher zeigen, konnen wir folgende anf iihren: 

VIII. 9. 9 vanin Entsprechung zu uktha-, IX. 90. 2b angusanam avavasanta 

vanih "schrieen die Stimmen der Loblieder (GERD.) ", IX. 97. 8d d urmarsam sakam, 

pra vad anti vanam "Gemeinsam erheben sie ihre unvergesiche Stimme (GERD.)". 

 Abgesehen von seinem noch konkreteren and genaueren Inhalt konnen wir in= 

allen diesen Stellen ausschliesslich die Bedeutung (((Gesanges) stimme od. dgl.))-

sehen8). 

 3. In der Br. Literatur ist d uh-+vi, auf Grund der ihr eigentumlichen An-
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schauungsweise, ausschliellich in einer Bedeutung gebraucht: "ein fur Ausf iih-

rung des Opfers (yajna) unerlalliches Element (vac, yajna u. dgl.) ((ausmelken, 

leermelken zu Ende auf brauchen, untauglich machen))". Dabei uberschneiden 

sich d uh- + vi and d ha- + nis ((aussaugen)), srevay- ((milraten lassen)), apta- ((zu 

Ende verbraucht))9), apavrkta- etwa ((ausgenutzt)) bzw. yatayaman- ((untauglich 

geworden)) in bemerkenswerter Weise; was man "ausgemolken" hat, das mu 

man dann "anschwellen lassen, ausf Ullen" (pyayay- + a). Z. B.10) lesen wir in 

SB IV. 6. 9. 21, dal die Priester vac ((Stimme)) wieder in sich ansammeln mussen, 

weil sie die bei Brahmodya aufgebraucht haben: 

 audumbarim upasamsrpya vacam yachanti. viduhanti va ete yajndm nirdhayanti ye 
 vaca yajnam tanvate. vag dhi yajndh. dthatra sarvaivad vag apt a bhavanty apavrkta. 
 tam sarva eva vacamyama vacam apyayayanti. tayapinayayatayamnyatiratram tan-
 vate. "Nachdem sie (die Beteiligten am Brahmodya) zusammen bis zur Audumbari 

(Pfeiler aus Udumdara-holz aufgerichtet in der Mitte des Sadas) (langsam) hinge-
 gangen sind, halten sie (die Aud an fassend,) die Stimme an sich. Diese (Beteilig-
 ten), die das Opf er mit der Stimme ausf uhren, ausmel ken ja das "Opf er", (d. h.) 

 aussaugen. Denn das "Opf er" ist die "Stimme". Aber in diesem Fall (, weil sie 
 Brahmodya gemacht haben,) ist die ganze "Stimme" zu Ende verbraucht, (d. h. schon) 
 ausgenutzt. Die betreffende "Stimme" f iillen alle deise (Beteiligten), ihre Stimme 
 an sich haltend, (wieder) aus. Mit dieser ("Stimme"), ausgef ullt and unabgenutzt 

 (frisch), fuhren sie Atiratra aus."11) 

 In den Belegen im AV (AVS V. 17. 17; VIII. 9. 10 AVP XVI. 18. 10MS II. 

1.10: 159,16-) scheint duh-+vi nicht negativ gebraucht zu sein: also etwa 

((vollig melken)). Auch RV I. 19. 7f vi tam (sc. dhenum) duhre kann man wohl 

in gleicher Weise verstehen. Wir finden hingegen in RV I. 158.4b die gleiche 

Bedeutung ((ausmelken, leermelken)) wie in den Br.-Texten: ma maim ime pata-

,trini vi d ugd ham "Die beiden Gef lugelten (Tag u. Nacht) sollen mich nicht 

Clanger) ausmelken (GERD.: ausmergeln)" (HOFFMANN, Inj. 80). RV VII.4.7d 

acetanasya ma patho vi d uksah ist schwer zu verstehen12)-S. auch GERD. Fs. 

Windisch 17ff. 

 4. Damit kommen wir auf den in Frage stehenden Beleg zuriick. In RV IV. 

24. 9 lesen wir: bhuyasa vasndm acarat kaniyo dvikrito akanisam punar ydn / sd bhu-

yasa kaniyo narirecid ding daksa vi duhanti prd vanam//GERD.: "Fur Hoheres macht 
er ein niedrigeres Tauschgebot. Ich war froh, als ich unverkauft wieder ging. Das 
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niedrigere ersetzte er nicht durch ein hoheres. Schwache Geister verderben sich den 

Handel." -Das gauze Lied IV. 24 ist einheitlich and fiihrt das Thema durch, 

data, wer im Kampf den Sieg erringen will, durch ein vorzugliches Opf er, bei 

dem er dem Dichter-Priester (hier: Vamadeva) reichen Lohn auszahlen ("Indra 

des Dichters kaufen") mu, Indra loben and ihn auf seine Seite ziehen muf3. 

Die Str. 8-10 bilden sozusagen eine dramatisierte Erzahlung. Die betreffende Str. 

9 ist die Rede des Indra, der in der Str. 8 von seiner Gattin ins Haus zuriick-

gerufen worden ist. Danach folgt ein Angebot von Vamadeva (:Str. 10): "Wer 

kauft mir diesen Indra um zehn Milchkiihe ab?(GERD.)"13). 

 Auf Grund dieses Zusammenhanges, and zugleich wegen der oben bterachteten 

Umstande in Bezug auf vana- and d uh- + vi, ist der Vers 9d m. E. besser noch 

einf acher f olgendermalen zu verstehen: "Die Feinde (schwache Geister) waren 

mit dem Lohn geizig, so dass sie Indra nicht auf ihre Seite ziehen konnten. So 

haben sie ihre Stimme des Lobgesangs (zu Indra) ausgemolken (=erschopf t ohne 

Erf olg). Namlich: der Lobgesang, der ohne Hilfe von Vamadeva, dem Vermittler 

von Indra, gesungen wird, hat keinen Erfolg. (Kaufen Sie darum "meinen In-

dra"!)"14). 

 1) "vana-: 1. Pfeil (gleich band) 2. Pfeife; Zitze, Euter (ursprung. wohi Rohre) 
 3. Musik. vani-: 1. Rohr usw. 2. Gesang usw." 2) vana- in einer Stelle IX. 50.
 1c vandsya codaya pavim halt GERD. jedoch fur "wohl doppelsinnig (Stimme u. band 

 ' Pfeil')"; auch MAYR. S. V. 3) Wohl aus LUDWIG "Kaufpreise (ov?)"?-
 KUIPER, Fs. Kirfel 168, der die Lesart pravanam vorzieht, vergleicht dies mit prapan

 ' Handel' (AV III. 15.4ff.), and weist daher auf den LW-Charakter des v:p-Wechsels, 
 hin. Vgl. auch MAYR. Mel. Renou 509ff. 4) Zur Stelle der Preposition vgl. OLD.. 
 ZDMG LXI 814(=Kl. Schr. 245) n. 2; REN. II 125ff., BSL XXXIV 60. Zur Bedeutung 
 von pre vgl. RV III. 55.16b: sabardzighah sasayd apradugdhah GERD.: (die Milch-
 kiihe=die Wolken,) "die immer melk sind, die ergiebigen, nicht vorgemolkenen." 
 5) I. 7. 1 (=AVS XX. 38. 4 u. a.) VIII. 9. 19 (=AVS XX. 142. 4) VIII. 12. 22 IX. 104. 
 4 (am Ende des Anustubh-Verses), and IX. 103. 3. Zur genaueren Bedeutung von 
 nu-+abhi, and zur Tatsache, daf es "fast ausschlielich von Femininen gebraucht 
 wird", s. PISCHEL, Ved. St. II 320 ff.; dort gibt PISCHEL an: "Die Lieder werden als. 
 Frauen auf gef asst, die sich nach den Gottern, besonders Indra (BERGAIGNE, Ii 268), 
 sehnen, was den Umstand wohl sehr gut erklaren kann, dass es ausser m. vand-
 auch f. vani gibt, and dass dies sogar 4 1/2 mal mehr Belege als jenes hat. Vgl. 
 BERG(AIGNE, Rel. ved.) 1277ff., REN(OU, EVP) I 9ff.-Zum Verb nu- vgl. auch
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NARTEN, (S-Aor.) 164ff. 6) I. 164. 24 III. 1. 6 III. 7. 1 (die Kadenz des Tristubh); 
V111. 59-3 (Valakhilya=Khila 1-6-3) (Jagati! vgl. OLD(ENBERG) Noten z. St.); IX. 
103.3c (abhi vanir rsinam saptd na ata.). Uber sv vgl. LuDERS, Varuna 681ff. ("= 

die sieben himmlischen Strome"), BERG. II 132, OLD. Rel. Ved2. 116 n. 1. 7) I. 
85. 10 (dhamanto vanam marzitah), I. 88.6; II. 11. 8, III. 30. 10 (vanih dhamantih), 
VII. 31.8. Dieses bezieht sich wohl auf den "Wind". In II. 11. 8 kommt auch ein un-

klares Wort dhamanih vor, das vielleicht in dieser Beziehung sehr erwagenswert sein 
konnte. 8) Auferdem noch, vanes-: VIII. 20.8; IX. 50. 1 (s. o. n. 2); vani-: VI. 
34.3 VI. 63. 6 VII. 31-12 (mit naks-); IX. 82.4; X. 123.3. V. 74.5 vanict ist un-
klar. vanes- ((eine Harfe mit hundert Saiten)), das seit KS-TS erscheint, wird hier nicht 
behandelt. 9) aptd-von dieser Art versucht MINARD, Trois enigmes II 663a 

(zu SB XIII. 3. 6. 6) unrichtig als "est conquise" zu verstehen. P.-E. DUMONT zu TB 
111-9.18.1 "comes to its end (i. e. is used completely)", das MINARD a.a. O. ent-
schieden geleugnet hat, scheint mir dock viel passender; vgl. das gleich unten an-

gefuhrte Beispiel SB IV. 6. 9. 21; s. noch PB IV. 8. 7 apta-chandas (CALAND: "used 
up metres") usw. 10) Ausserdem noch: (i) SB I. 6. 2. 1-2; III. 1.4.3; 2. 2. 2; 11; 
18; 4.3-15; 7.1. 27 / III. 2.2.12; 14; 29; 4.3.16 MS III. 6.7: 69, 69, 15-KS XIII. 6: 
81, 8 (vgl. OERTEL, Syntax 300). Obj.: yajna-, yajhdsya rdsa-. (ii) TB III. 3.2.2. arab-
dhasya yajniyasya kdrmanah sa viddhah (Zur Bedeutung von rabh-+a vgl. T. GOTO, 

JIBS XXIV-2 1009 n. 2.) (iii) MS IV. 6-5: 85,19 adhvaryzim "erschopfen". (iv) 
avidohaya MS II. 4. 2: 39,13=KS XII. 2: 174, 11 (idayah); PB XVIII. 2.12 (somapi-
thasya). 11) yajna, vac, sowie noch andere Dinge und Sachen, sind in den Br.-
Texten sozusagen als Essenz bzw. "Daseinsmacht" (und ubrigens manchmal auch 

als Lebewesen) auf gef asst; derartige Beispiele kann man liberal l finden. Atiratra 
ist bier Udayaniya-atiratra, der letzte Tag des Ahina od. Sattra, bier des Gavam-
ayana; Brahmodya findet vor dem letzten Tag statt. Vgl. ApSS XXI. 12.7 u. a.; 
REN. JA 1949 45, JAOS do. 11-18. 12) Vielleicht (erschopfen, versiegen lassen))?. 

GERD. Fs. Windisch 173ff. stellt eine sonst unbelegte Wurzel (vi-)dud- (((ab-)f iihren)) 

(: Lat. duco) auf; dagegen spricht, data duksah eine Form des sa-Aor. hat. Zur Be-
schranktheit jenes Aor. und der Rolle, welche die Wurzel duh- dabei gespielt hat, 

s. NARTEN, 76ff., 143f. Vgl. auch MAYR. II 66, III 736. 13) Es gab allerdings 
verschiedene Auslegungen (vgl. OLD. Proleg. 153f.; SIEG, Sagenstoffe 90-96; GERD. 
Kommentar 72f.; HILLEBRANDT, Myth. I 266 ff.; vgl. auch andere Ubersetzungen.); 
darunter ist die Ansicht von ORD. Noten z. St., der auch GERD. im Wesentlichen 
flogt, sichr die richtigste. 14) Man kann hierbei vielleicht auch an die Tatsache 
denken, data im RV die Rede (vac usw.) und das Gedicht oft mit der Milchkuh 
verglichen werden; vgl. REN. I 10: 9.; BERG. 1 310: "La priere est une vache qui 
donne son lait au chantre, II. 2. 9. De la parole inf econde on dit qu'elle n'est pas 
une ((vache)), X. 71. 5. Les intelligences faibles ((epuisent)) la parole (proprement, la 
musique, l'hymne chante), IV. 24.9, c'est-a-dire apparemment la rendent sterile."!! 

 -984-


