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sieh a u c h von der , die W . H i n z (u. a . in seinem Al tp . 
W o r t s c h a t z ) a n w e n d e t , die f ü r alle i ran ischen S p r a c h e n 
v e r w e n d b a r is t . Die A r g u m e n t e f ü r die vorgesch lagenen 
Ä n d e r u n g e n m ö g e n alle s t i m m e n : Unein igke i t der 
Forsche r ist sicher d a s g r ö ß t e Übel . — Z u d e m s t ehen 
sich d a n n bei p e t w a a p . rapa- u n d aw. ra&a- (in Mayr
hofers W ö r t e r b u c h aw. rapa-!) gegenübe r ; e n t s p r e c h e n d 
hrapu-, aw. xratu-, hratu-. 

Bei d e m Beispiel f ü r das M e t r u m auf S. 26 h ä t t e 
m a n aussp rechen sollen, d a ß es sich u m 8Sübler 
h a n d e l t , wobei m a n auf die n ich t u n b e s t r i t t e n e n 8Silbler 
im A w e s t a u n d auf d a s gleiche M e t r u m im Alt ind ischen 
h ä t t e hinweisen sollen. 

F ü r den A n f ä n g e r s tö r end ist es, d a ß die aw. N o m i n a 
tei ls in der S t a m m f o r m , teils im N o m i n a t i v zi t ie r t 
werden (z. B . jeweils auf derse lben Sei te : S. 33 darvgö, 
abe r pourva-; S. 38 hai&yö, abe r ustra-; S. 43 raocö, 
aber wannah-). 

Die A u t o r e n neigen be im Zit ieren zur A b u n d a n z . 
So ist es wohl n ich t v o n Belang , w e n n a u c h R . N . F r y e 
(Pers ien S. 49) der Ans ich t is t , d a ß sich die ar ische 
G r u p p e a m f r ü h e s t e n v o n der i ndoge rman i schen G r u n d 
sp rache gelöst h a b e (S. 1), d e n n es h a n d e l t sich bei 
d e m A u t o r j a n ich t u m einen I n d o g e r m a n i s t e n , der 
über dieses P r o b l e m eigene U n t e r s u c h u n g e n anges te l l t 
h a t . — E b e n s o beda r f es f ü r die A u t o r s c h a f t Zara
t h u s t r a s a n d e n G a t h a s wohl n i c h t des V o t u m s H u m 
bachs (S. 12). — F ü r die Fes t s t e l l ung der genauen Be
d e u t u n g des „ n u r se l ten v o r k o m m e n d e n W o r t e s " 
(hgexEia ( L o c h n e r  H ü t t e n b a e h auf S. 97) h ä t t e m a n 
besser die Belege z u m Ausgang g e n o m m e n als eine 
Addi t ion der A n s ä t z e der W ö r t e r b ü c h e r von Passow 
u n d Fr i sk . — Ähnl ich wird auf derse lben Seite zur Be
d e u t u n g von arta- auf die f a s t gle ich lau tenden Aussagen 
v o n F . König , DuchesneGui l l emin u n d B. Geiger u n d 
auf vieles a n d e r e hingewiesen, abe r n ich t auf die T e x t e 
selbst . 

E r f a h r u n g s g e m ä ß in teress ieren sich a u c h S t u d e n t e n 
des Neupers i schen f ü r das Altpers ische . E s is t desha lb 
zu begrüßen , d a ß i hnen im Lex ikon vie l fach die n p . 
E n t s p r e c h u n g e n gebo ten werden . N u r h ä t t e das m i t 
größerer K o n s e q u e n z geschehen sollen. W e n n e t w a 
u n t e r aguru-, *Ardufya-, ariya-, apanga-, bandaka-, 
bäji-: n p . ägur, äluh, erän, sang, banda, bäjgir a n g e f ü h r t 
werden (ohne d a ß die E r w ä h n u n g — wie in a n d e r e n 
Fä l l en — d u r c h die Diskuss ion der Etymolog i e nö t ig 
wäre) , d a n n h ä t t e m a n a u c h u n t e r ah-, aiva-, ap-, asa-, 
Bardiya-: n p . ast, yak, ab, asb, boland e r w ä h n e n sollen. 

E s w ä r e ü b e r h a u p t zu e rwägen gewesen, d e m Stu
d e n t e n , der sich auch f ü r d a s N p . in teress ier t oder der 
v o m N p . h e r k o m m t , einen k u r z e n Abr iß einer n p . 
his to r i schen L a u t l e h r e zu geben . Hie r gib t es keine f ü r 
den A n f ä n g e r gee igne ten Hi l f smi t t e l , u n d eine solche 
Zugabe wäre n ich t n u r nütz l ich , sondern a u c h e t w a s 
wirkl ich Neues gewesen. N a t ü r l i c h gehör t eine F o r t 
se t zung in neuere S p r a c h s t u f e n n ich t z u m T h e m a von 
H a n d b ü c h e r n a l t i ndoge rman i sche r S p r a c h e n ; ich er
w ä h n e diese Möglichkei t n u r , weil die Verf . im e ty 
mologischen Teil u n d a u c h sons t gelegent l ich (vgl. 
z. B . die E r k l ä r u n g v o n n p . duröy S. 32, v o n -gird 
S. 33 — beides feh l t im Lex ikon —, des In f in i t ivs auf 
-dan S. 81) die H a n d d a n a c h ausges t r eck t h a b e n . 

E i n besondere r Vorzug des B u c h e s l iegt in der 
p r a k t i s c h vol l s tänd igen H e r a n z i e h u n g der N e b e n ü b e r 
l ie ferung u n d in den re ichen L i t e r a t u r a n g a b e n des 
Lexikons , die of t übe r das im Etymolog i schen W ö r t e r 
b u c h des Alt ind i schen Gegebene h i n a u s f ü h r e n . Be
sonders wer tvo l l is t die H e r a n z i e h u n g der n e u e s t e n 
russ ischen P u b l i k a t i o n e n . 

Alle hier geäußerten kritischen Einwände und 
Bemerkungen betreffen untergeordnete Dinge und 
werden z. T. nur wegen des Lehrbuchcharakters 
des Werkes notwendig. Ein pädagogisches An
liegen erfordert eben Vorbedacht und Aus
gewogenheit auch im Unbedeutenden. 

Im ganzen wird man den Verff. für den Reich
tum an Information Dank wissen. 

Südasien 

R a b e l , Lil i : Khasi, a Language of Assam. B a t o n R o u g e : 
Louis iana S t a t e Unive r s i ty Press 1961. X X I I I , 
248 S. m . 2 Taf . gr. 8° = Louis iana Sta t e Univer 
s i ty Studies , H u m a n i t i e s Series, ed. W . McNeir, 10. 
Hlw. $ 5.—. Bespr . von H . B e r g e r , Heidelberg. 

Die Sprache der Khasi ist in mancherlei Hin
sicht für den Sprachwissenschaftler interessant. 
Als ein selbständiger Zweig des Austroasiatischen 
ist sie für die Aufhellung der Geschichte dieses 
Sprachstammes von großer Bedeutung; für die 
allgemeine Sprachwissenschaft verdient sie wegen 
einer Reihe von bemerkenswerten strukturellen 
Eigentümlichkeiten (der merkwürdige „Artikel" 
beim Nomen, Synonymkomposita wie in den 
sinotibetischen Sprachen, eigene Kompositions
formen beim Nomen, usw.) als durchaus eigen
ständiger Typus Beachtung. Da die Khasi zum 
größten Teil christianisiert sind, liegen zur Be
schreibung ihrer Sprache schon mehrere Arbeiten 
vor (vgl. die Bibliographie p. V I I I  X I I ) . Den
noch bedeutet die vorliegende Grammatik von 
L. Rabel einen wesentlichen Fortschritt, da darin 
das Khasi erstmalig nach moderner, streng syn
chronisch ausgerichteter Methode beschrieben ist. 
Die Verfasserin bezeichnet ihre Arbeit, die der 
University of California als Dissertation vorgelegen 
hat, in der Einleitung (p. I) selbst als noch un
vollkommen: dazu ist zu bemerken, daß die For
schung sich glücklich preisen könnte, wenn von 
nur der Hälfte der literaturlosen Sprachen Indiens 
so gute Grammatiken wie die hier besprochene 
vorlägen. Das ursprüngliche Bestreben der struk
turalistischen Richtung, bevor sie in eine sek
tarische Geheimwissenschaft ausartete, nämlich 
ohne die Zwangsjacke der lateinischen Schul
grammatik eine Sprache ganz aus i h r e n Gegeben
heiten heraus darzustellen, zeigt sich in allen Teilen 
des Buches in fruchtbarer Weise wirksam. 

Die Lautlehre ist sehr ausführlich und behandelt 
neben der üblichen Aufzählung und Beschreibung 
der Einzellaute auch sorgfältig ihre Varianten 
(p. 212), gibt eine umfängliche Liste der bezeug
ten Lautkombinationen in einer Silbe (p. 1631), 
und behandelt schließlich auch die meist ver
nachlässigten Kapitel der Intonation und des 
Satzrhythmus (p. 3137). Wichtig bei jeder illi
teraten asiatischen Sprache und zur Nachahmung 
empfohlen ist die systematische Darstellung der 
Behandlung der Lehnwörter. 

Die versch iedene phonologische W o r t u n g der Aspi
r a t e n (s t immlose m o n o p h o n e m a t i s c h , s t i m m h a f t e bi
p h o n e m a t i s c h , p. 2 bzw. 6) ist a u f f a l l e n d , sche in t abe r 
d u r c h d a s G e s a m t s y s t e m ge rech t f e r t i g t . I m m e r h i n 
w ä r e eine B e m e r k u n g ü b e r die A r t der Asp i r a t i on bei 
d e n s t immlosen aufsch lußre ich gewesen : ist es näml i ch 
die „ i n d i s c h e " , d. h. m i t d e m a r t i k u l a t o r i s c h e n H a u p t 
d r u c k auf d e m h, a n das sich der Versch luß l au t gewisser
m a ß e n n u r a n l e h n t , ist a u c h f ü r sie b i p h o n e m a t i s c h o 
W e r t u n g d e n k b a r (Sun i t i K u m a r C h a t t o r j i w e r t e t 
sämt l i che A s p i r a t e n seiner benga l i schen M u t t e r s p r a c h e 
als P h o n e m v e r b i n d u n g , A Bengal i P h o n e t i c R e a d e r 
p. 13); s t ehen sie den west l ichen A s p i r a t e n n ä h e r (was 
frei l ich wogen der N ä h e zu I n d i e n u n d der Oppos i t ion 
zu einer eigenen n ich t  a sp i r i e r t en Reihe n i c h t wahr 
scheinl ich ist), wäre das ein s t a r k e s A r g u m e n t z u g u n s t e n 
der versch iedenen W o r t u n g . 
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Bei der Besprechung der einzelnen Wortk lassen 
(von d e n e n die Verfasser in f ü r s K h a s i n ich t 
weniger als n e u n untersche ide t , p . 48) ist der B a u 
der P r o n o m i n a sehr merkwürd ig (p. 6 6  7 0 ) ; hier 
zeigt sich die t r o t z gelegent l ichen R a f f i n e m e n t s 
e rkennba re eigentümlich h a r t gefüg te , mineral ische 
S t r u k t u r des K h a s i besonders deut l ich . D a s K a 
pi te l über die sa tzschl ießenden Par t i ke l hingegen 
(p. 8386) , vor denen die Verfasser in teilweise 
als „abso lu te ly u n t r a n s l a t a b l e " resignieren m u ß t e , 
weist deut l ich auf die Grenzen hin, die d e m per fek t 
ausgebi lde ten u n d mi t T o n b a n d wohlausgerüs te
ten , abe r zeit l ich i m m e r e ingeengten m o d e r n e n 
Feldforscher ges teckt sind, im Gegensatz zu dem 
Missionar f rühe re r Zeiten, der in j ah rzehn te l angem 
U m g a n g in der Sprache der Einhe imischen denken 
u n d sie bis in die l e t z ten Fe inhe i t en beherrschen 
l e rn te (dann frei l ich of t n ich t das Zeug dazu h a t t e , 
es a n d e r n vers tänd l ich zu machen) . 

Vors ich t be im Zit ie ren a u s l ebenden S p r a c h e n z u m 
Beweis f ü r die Bedeu tungs los igke i t v o n P a r t i k e l n ! 
I n d e n v o n der Verfasse r in p . 86 a n g e f ü h r t e n zwei 
d e u t s c h e n Sä tzen s ind „ a u c h " u n d „ d o c h " keineswegs 
„ s u p e r f l u o u s " , sonde rn d r ü c k e n ganz b e s t i m m t e N u 
ancen a u s (auf die hier e inzugehen zu wei t f ü h r e n 
würde) . I m übr igen l ehr t die E r f a h r u n g , d a ß die Be
m e r k u n g des I n f o r m a n t e n , der Satz b e d e u t e ohne 
P a r t i k e l „ g e n a u dasse lbe" , n ich t s zu besagen h a t ; er 
m e i n t d a m i t n u r die logische Aussage , n i c h t deren 
psychologische A b w a n d l u n g . 

N a c h der S y n t a x , die bei d e m Charak t e r der 
Sprache n ich t sehr kompl iz ie r t ausfa l len k o n n t e 
u n d neben der Besprechung der Wort s t e l lung vor 
allem die Bi ldung v o n W o r t g r u p p e n beschre ibt , 
die selbst erst als Teile eines Satzes fung ie ren 
k ö n n e n (p. 130ff.), werden einige T e x t e mit 
getei l t , von denen der ers te (p. 146166) mi t aus
f ü h r l i c h e n E r l ä u t e r u n g e n zu j edem W o r t , die 
übr igen (p. 186ff.) en tweder mi t In te r l inearvers ion 
oder mit einfacher englischer Über se t zung wieder
gegeben sind. W e r diese T e x t e sorgfäl t ig u n d u n t e r 
s tändiger gleichzeitiger B e n ü t z u n g der G r a m m a t i k 
durcha rbe i t e t , b e k o m m t einen vol l s tändigen u n d 
zuverlässigen Einbl ick in B a u u n d Wesen dieser 
e igentüml ichen Sprache . 

W i l l i a m s , R . : Jaina Yoga. A survey of t h e mediaeval 
Örävakäcäras . L o n d o n : Oxford Univers i ty Press 
1963. X X X , 296 S. 8» = London Orienta l Series, 14. 
Lw. 70 s. — Bespr . von F . J . M e i e r , München . 

E s ist zu b e f ü r c h t e n , d a ß das B u c h in vielen 
sachlich angeo rdne t en Bücher l i s ten u n d Kata logen 
die schon be t räch t l i che Y o g a  L i t e r a t u r ve rmehren 
u n d d a d u r c h m a n c h e E n t t ä u s c h u n g verursachen 
wird. Selbst der d e m I n h a l t gerechter werdende 
U n t e r t i t e l wird dies k a u m verh inde rn . Die auch 
im J i n i s m u s ungewöhnl iche B e d e u t u n g „ W a n d e l 
in Gerech t igke i t " oder schlechth in „ E t h i k " f ü r 
yoga, wie sie im Tite l vorausgese tz t wird, wird vom 
Verf. mi t schlechtem G r u n d in Z u s a m m e n h a n g 
mi t dem diesbezüglich eigenwilligen „ Y o g a s ä s t r a " 
H e m a c a n d r a s gebrach t , das auch Anlaß zu 
J . H a u e r s k ü h n e n yogageschicht l ichen K o m b i 
na t ionen gewesen sein d ü r f t e . L e t z t e r e m wie 

Will iams bleibt die Fes t s t e l lung unseres Alt
meis ters W . Schubr ing („Die Lehre der J a i n a s " 
1935, S. 184"') en tgegenzuha l t en : „ I r r ig gib t H a u e r 
(Der Yoga als Heilweg I , 54. 57) an, d a ß yoga 
im J i n i s m u s ,das gesamte f r o m m e Leben u n d T u n ' 
beze ichne ." 

E s ist zu v e r w u n d e r n , d a ß der A u t o r a n dieser 
Stelle (S. X I ) nich t wenigs tens anmerkungsweise 
da rau f hinweist , d a ß yoga (prakr . joga) in der 
dogmat i schen j in . F a c h s p r a c h e schon f r ü h ein 
t.t. geworden ist , der e t w a die k a r m a n b e w i r k e n d e 
„ T ä t i g k e i t " bedeu te t , u n d n ich t zule tz t h ä t t e er 
mi t diesem Beispiel höchs t ak tue l l die S. X V I I I u . 
b e d a u e r t e „ P o l y v a l e n z " j in is t ischer W o r t e be
leuch ten können . 

Aber der Verf. will ja n ich t v o n Yoga im ü b 
lichen Sinne sprechen, auch nich t v o n der Askese, 
wenngleich diese als „ i n n e r e s " u n d „ ä u ß e r e s " 
tapas (tava) eine beacht l iche Rolle im J i n i s m u s 
spielt (s. u . a. S. 238246) , sondern v o n den 
Pf l ich ten u n d Verboten , d. h. d e m äeära, des 
j in is t i schen Laien (srävaka), wie sie im kano
nischen u n d auße rkanon i schen S c h r i f t t u m des 
5 .  1 3 . J h s f es tgeha l t en u n d i n t e rp re t i e r t s ind. 
W . spr icht über diese Präz is ie rung seines T h e m a s , 
über die einschlägige Forschungsgeschichte , übe r 
die b e n ü t z t e n indischen Quellen  es sind vor allem 
die zahlreichen, teilweise noch nich t e inmal publ i 
z ier ten srävakäcäras, die, wie er sagt , dharmasästras 
der J a i n a s  , auch übe r n ich t berücks ich t ig te 
Quellen wie epigraphische D o k u m e n t e u n d Tamil 
werke, übe r die Möglichkeit v o n Einf lüssen v o n 
Seiten der Nachbar re l ig ionen (u. a. Is lam) u n d 
anderes m e h r in seiner aufsch lußre ichen Ein
le i tung (S. X I  X X V ) , a n die auch eine Biblio
g raph ie mi t den v o r k o m m e n d e n A b k ü r z u n g e n 
(S. X X V I I  X X X ) a n g e f ü g t is t . 

Die n u n fo lgende Dars te l lung der Laiene th ik ist 
in der Weise angelegt , d a ß die behande l t en ethi 
schen Begriffe in j in is t ischer Weise als Kategor i en 
(Gruppen) m i t ihrer Sanskr i tbeze ichnung , no t 
falls m i t v e r b i n d e n d e m Tex t , vorausges te l l t wer
den, im Fal le v o n Divergenzen zwischen den 
D i g a m b a r a s u n d S v e t a m b a r a s oder auch zwischen 
den K o m m e n t a r e n , in F o r m übers icht l icher K o n 
kordanzen . Auf sie folgt , ges tü t z t auf die K o m m e n 
t a r l i t e r a tu r , die Wortexegese , auch diese be
reicher t d u r c h die jeweils be igefüg ten Sanskr i t  , 
m i t u n t e r aus d e m P r a k r i t sanskr i t i s ie r ten Termini . 
P r o b e n der indischen Orig ina lkommenta re sind 
d e m B u c h als A p p e n d i x (S. 288296) beigegeben. 
D e n H a u p t t e i l der Dars te l lung m a c h e n so die 
12 vratas („Gelübde") mi t ihren Überschre i tungs 
mögl ichkei ten aus , inkl. des n ich t n a c h allen 
Quellen auch f ü r die Laien verb indl ichen frei
willigen H u n g e r t o d e s {sallekhanä) (S. 55172) . 
E s folgen die 11 pratimä („s tages of sp i r i tua l 
progress") (S. 17281) u n d die 6 ävasyaka („ täg
liche Pf l i ch ten" ) mit T e x t u n d Wiedergabe einiger 
u. W . bisher nich t zugängl icher Formula r i en u n d 
Gebete , so auch von Tex ten , die zu d e m zwei
gl iedrigen j in . Beich tvorgang gehören. Wei te re 
Kategor i en überschne iden sich teilweise mi t den 
vorausgehenden , erweisen sich t r o t z d e m als u n 


