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Einleitung 
 
 

 
 
Vorliegende Untersuchung bietet eine auf Vollständigkeit angelegte Sammlung 

der nominalen Dualformen des Rigveda.  

Im ersten Teil werden alle belegten Formen aufgelistet mit Übersetzung sowie 

unter Angabe des Bezugspaares (sofern nicht selbstverständlich) und der 

Belegstellen (nur bei sehr häufig belegten Formen wurde auf eine solche 

verzichtet). 

Im zweiten Teil sind die Dualformen nach semantischen Kriterien geordnet, 

woran sich in Teil III eine ausführliche Diskussion der Gebrauchsweisen und des 

grammatischen Status des Numerus Dual im Rigveda anschließt.  

Im Anhang I findet sich eine Statistik zum Auftreten der Nom.Du.-

Endungsvarianten -J und -Jv, in der auch pronominale Formen berücksichtigt 

wurden.  

Im Anhang II werden auffällige Sandhierscheinungen, die Dualendungen 

betreffen, angeführt. 
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Teil I. Dualische Nominalstämme 
 
Diese Sammlung der dualischen Nominalformen im RV ist auf Vollständigkeit angelegt. 
Zugrundegelegt habe ich die Textausgabe von Van Nooten/Holland 1994. Die Glossierung 
der Belege richtet sich nach den Standardwerken, d.h. dem Wörterbuch von Grassmann, der 
Übersetzung von Geldner und EWAia. Spezielle Literatur zu unsicheren Bedeutungen habe 
ich nur berücksichtigt, wenn eine Relevanz für die Bestimmung als Dualform besteht. 
 
Die Liste ist nach Kasusformen untergliedert: 1. Nominativ/Akkusativ/Vokativ, 2.1. 
Genitiv/Lokativ, 2.2. Ablativ/Dativ/Instrumental. Innerhalb dieser erfolgt die Ordnung nach 
Stämmen.  
 
Hochgestellte Ziffern beziehen sich auf Endnoten. In eckigen Klammern werden Belege 
aufgeführt, die ich nicht als Dualform bestimme, die aber aus verschiedenen Gründen der 
Diskussion bedürfen. 
In runden Klammern stehen Belege von Dualformen, deren Stamm nicht eindeutig zu 
bestimmen ist, oder die sonst diskussionsbedürftig sind. 
In der Glossierung kennzeichnet bei Dvandvas eine runde Klammer Tmesis, eine eckige einen 
elliptischen Dual. 
 
Sigla und Abkürzungen: 
 
A = Agni 
Av = AGvin 
B = BThaspati 
H&E = Himmel&Erde 
I = Indra 
M = Mitra 
N&M = Nacht&Morgen 
P = PuIan  
Pj = Parjanya 
Pv = Parvata 
R = Rudra 
S = Soma 
Sy = Surya 
T&N = Tag&Nacht 
V = Varuna 
Vs = ViInu 
Vt = Vata 
Vy = Vayu 
 
Gdv. = Gerundivum 
konz. = konzeptueller Dual (s. Teil II. Semantik)   
okk. = okkasioneller Dual (s. Teil II. Semantik) 
ref. = Appositionen, die sich auf habituelle oder okkasionelle Duale beziehen (s. Teil II. 
Semantik) 
Pzp. = Partizip 
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vgl. = Vergleiche, die sich auf dualische Entität beziehen (s. Teil II. Semantik) 
z.S. = zur (angegebenen) Stelle 
 
1.  Nominativ/Akkusativ/Vokativ 
 
Zitiert wird, falls belegt, jeweils die akzentuierte Nom./Akk.Du. Form. Ist ein Wort nur im 
Vok. belegt, so wird es ohne Akzent angeführt (auch bei belegter Anfangsbetonung). Die 
Endungsvarianten -J(v), -au sind hier nicht berücksichtigt (außer beim Zahlwort „zwei„), 
dafür s. Tabelle im Anhang I.  
 
Vokalische Stämme 
 
a-Stämme 
 
áIGJ „Anteile (vgl.)“, 5,86,5d; 10,106,9d1

 
áIsJ „Schultern“, 1,158,5d 
 
áIsatrJ „Schulterpanzer“, 4,34,9c 
 
ákrau „untätig (Av)“, 1,120,2c 
 
ákravihastJ „ohne blutige Hände (M&V)“, 5,62,6a 
 
agnRparjanyJ „A&Pj“, 6,52,16a 
 
agnzIómJ „A&S“, 1,93 12x; 10,19,1c; 10,66,7a 
 
aghniyaú „Rinder(gespann)“, 3,33,13d 
 
[a(giro „Angiras“, 1,112,18a]2

 
aj5 „Ziegenböcke (Av)“, 2,39,2b 
 
ajarJ „alterslos (Av)“, 1,112,9b 
 
ájasrJ „nicht ermattend (Sonne&Mond)“, 10,12,7d 
 
ajir5 „schnell (Gespann)“, 1,134,3b; 3,35,2a; 5,56,6c 
 
ajury5 „nicht alternd (ref.)“, 2,39,5a 
 
át^rtadakIJ „von unübertroffener Gesinnung (Av)“, 8,26,1c 
 
átyJ „Renner (Gespann)“, 4,2,3a 
 
ádabdhJ „untrüglich (Av)“, 3,54,16d 
 
adábhJ „untrüglich (I&A)“, 5,86,5b 
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ádJbhiyJ „untrüglich (I&Vs;Av;M&V)“, 1,155,1c; 5,75,7d;8a; 7,66,17a 
 
adbhutJ „wunderbar (M&V)“, 5,66,4b 
 
adhapriyJ „da beliebt seiend (Av)“, 8,8,4b 
 
adhiIavaníyJ „Preßbretter“, 1,28,2b 
 
adhvar5 „Opferfest (vgl.)“, 3,6,10c 
 
ánapacyutJ „unvertreibbar (Av;S&Vajra)“, 8,26,7c; 9,111,3f;3g 
 
anindyJ „untadelig (Av)“, 1,180,7c 
 
ántJ „beide Enden“, 4,1,11c; 5,47,3d 
 
áparJjitJ „unbesiegt (I&A)“, 3,12,4b; 8,38,2b 
 
apJré n. „unbegrenzt (H&E)“, 4,42,6c; 9,68,3c 
 
abhíhitau „angeschirrt (Sonne&Mond)“, 10,85,11a 
 
abhyJyaIsényJ „sich herlenken lassend (Av)“, 1,34,1d 
 
ámartiyJ „unsterblich (Av)“, 7,73,1d; 8,5,31c; 8,26,17c 
 
am^rJ „einsichtsvoll (M&V)“, 7,61,5a 
 
amTtJ „unsterblich (Av)“, 5,42,18d 
 
ariprJ „makellos (Av)“, 8,8,9c 
 
áriIa'yJ „unbeschädigt (vgl.)“, 2,39,4c 
 
aru'5 „Rote (Gespann)“, 1,134,3a 
 
aruI5 „Rote (Gespann)“, 1,94,10a; 2,10,2d; 4,2,3c; 6,27,7a; 7,16,2a 
 
ár'JcitrárathJ „Ar'a&Citraratha“, 4,30,18c 
 
arc5 m. „strahlend (Mond&Sonne)“, 6,34,4a 
 
árdhau „beide Parteien (Gegner)“, 2,27,15d 
 
ary5 „Herren (M&V)“, 7,65,2a 
 
arvJcRn5 „herwärtsgewandt (Av)“, 5,74,9c; 8,22,3c 
 
avadyagohanJ „Fehler verdeckend (Av)“, 1,34,3a 
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áGvJ „(Wagen-)Pferde“, 1,174,5b; 3,35,3c; 4,33,10b; 4,34,9b; 6,59,3b; 6,67,4a; 7,104,6b;  

10,22,4a 
áGuvJ 10,22,5a 
 
áGvJmaghJ „Pferdeschenker (Av)“, 7,71,1c 
 
aIY5 Pzp. √aG „erreicht (Gespann)“, 1,121,8a 
 
ásamJ „unvergleichlich (M&V)“, 6,67,1d 
 
ásurJ „Asuras (M&V)“, 1,151,4a; 7,36,2b; 7,65,2a; 8,25,4b 
 
áhT'RyamJnJ „nicht zürnend (M&V)“, 5,62,6c 
 
5jJtJ „geboren (Av)“, 4,43,3c 
 
J'K5 „Hoden“, 1,104,8c 
 
Jdity5 „Adityas (M&V;I&V)“, 1,136,3e; 2,41,6b; 5,67,1b; 5,69,4b; 7,85,4a 
 
JnajJn5 Pzp. √añj „gesalbt (I&A)“, 1,108,4a 
 
Jra(gar5 „Biene? (vgl.)“, 10,106,10a 
 
5riyJ „Arier (Ar'a&Citraratha)“, 4,30,18a 
 
JsiIvidJn5 √svid „ausgeschwitzt (ref.)“, 10,106,10c 
 
indratamJ „am indrahaftesten (Av)“, 1,182,2a 
 
indranJsatiyJ „I&Av“, 8,26,8b 
 
índrJ „Indra (&andererGott)“, 11x 
 
índrJ(marutas) „I&Maruts“, 2,29,3d 
 
índrJkutsJ „I&Kutsa“, 5,31,9a 
 
indrJparvatJ „I&Pv“, 1,122,3c; 1,132,6a; 3,53,1a 
 
índrJváru'J „I&V“, 45x 
 
índrJsómJ „I&S“, 2,30,6c; 6,72 5x; 7,35,1c; 7,104 7x;   
 
íryJ „tatkräftig (vgl.)“, 10,106,4c 
 
iIit5 „tätig (I&A;M&V)“, 3,12,1c; 7,33,13a 
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iIir5 „eifrig (Av)“, 5,75,5b 
 
RKit5 „angerufen (Priester;Av)“, 5,5,7b; 10,24,4c 
 
RGJn5 „Herrscher (M&V;I&V;I&A;I&S)“, 5,71,2c; 7,82,4c; 7,94,2c; 9,19,2c 
 
ukthiyJ „preiswürdig (Av)“, 8,9,21c 
 
ugr5 „Gewaltige (Götterpaare)“, 11x 
 
udumbalaú „rötlich (ref.)“, 10,14,12a 
 
upam5 „am höchsten (M&V)“, 8,29,9a 
 
úpastutJ „gepriesen (M&V;Av)“, 1,136,1e; 1,181,7c; 5,76,2b 
 
upásthJ „beide Schöße (H&E)“, 1,124,5d 
 
ubh5 „beide„ 45x 
 
urukram5 „weit ausschreitend (I&Vs)“, 7,99,6b 
 
urukIáyJ „weiten Wohnsitz habend (M&V)“, 1,2,9b 
 
urugJy5 „weitschreitend (Av)“, 4,14,1c 
 
uruGáIsJ „weithin gerühmt (M&V)“, 3,62,17a 
 
ur^'as5 „breitnasig (ref.)“, 10,14,12a 
 
usr5 „morgendlich (Av)“, 2,39,3c; 4,45,5b; 7,73,1b 
 
Tjr5 „Schimmelgespann“, 1,174,5b; 4,16,11c; 8,1,32a; 8,68,15a; 10,22,5b 
 
Tt5 „wahrhaft (ref.)“, 10,106,5b 
 
TIv5 „aufgerichtet (Füße;Mörser&Stößel;Arme)“, 1,28,8b; 6,47,8c; 10,73,3a 
 
étJ Pzp. J√i „hergekommen (Av)“, 3,39,3d 
 
étagvJ „Etagva-Gespann“, 7,70,2d; 8,70,7c 
 
étaGJ „EtaGa-Gespann“, 8,70,7c 
 
éIYJ „erwünscht (Av)“, 1,184,2d 
 
óIYhJ „Lippen“, 2,39,6a 
 
kar5 „Hände“, 1,116,13a 
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kara'5 „kunstfertig (Av)“, 1,119,7b 
 
karásnJ „Vorderarme“, 3,18,5d; 6,19,3a 
 
kár'J „Ohren“, 2,39,6d; 4,23,8d; 4,29,3a; ; 6,9,6a; 6,38,2a; 8,72,12c; 10,106,9c 
 
kártuvJ Gdv. „zu machen (Eltern)“, 1,161,3c 
 
kaláGJ „Gefäße (I&Vs)“, 6,69,2b 
 
kaGaplakaú „Gesäß“, 8,33,19c2a  
 
k5miyJ „geliebt (Gespann;okk.)“, 1,6,2a; 1,8,10a 
 
kirá'J unklar (vgl.), 10,106,4c 
 
kRn5rJ „Pflüger?“, 10,106,10c 
 
kulphaú „Fußknöchel“, 7,50,2b 
 
kTt5 Pzp. zu √kT „gemacht (Av)“, 1,28,2b; 8,10,3b 
 
kráma'e n. „Schritte (H&E)“, 1,155,5a 
 
krJ'5 „wirkend (Eltern)“, 10,61,1c 
 
kIatríyJ „Herrscher (M&V)“, 7,64,2b; 8,25,8c 
 
kIáyJ „beide Wohnplätze (H&E?)“, 2,27,15c 
 
kharamajr5 unklar (ref.), 10,106,7c 
 
khHgalJ unklar (vgl.), 2,39,4d 
 
cakr5 „Räder“, 8,5,29c 
 
cacar5 unklar (ref.), 10,106,8c 
 
caturakIaú „vieräugig (ref.)“, 10,14,10b;11b 
 
gámiIYhJ „am häufigsten kommend (Av)“, 1,118,3c; 3,58,3c; 5,76,2a;2c 
 
gJtuvíttarJ „am wegkundigsten (M&V)“, 8,25,9a 
 
g5vJ „Rindergespann“, 3,33,1c; 3,53,17a; 5,27,1b; 6,27,7a; 10,27,20a; 10,85,11b 
 
gírva'astamJ „am lobwürdigsten (I&A)“, 5,86,4d 
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gHdhrJ „Geier (Av)“, 2,39,1b 
 
gT'Jn5 „gepriesen (Av;M&V;I&V)“, 1,117,11a; 3,68,18a; 6,63,2b; 6,68,8a; 8,101,8d 
 
gómaghJ „Rinderschenker (Av)“, 7,71,1c 
 
gaur5 „Büffel (Av)“, 5,78,2b; 7,69,6a; 8,87,1d;4d 
 
gharm5 „Glut (vgl.;konz.)“, 10,106,8a; 10,114,1a 
 
(gharmiyeIYh5 =) harmiyeIYh5 „in einem vornehmen Haus weilend (vgl.)“, 10,106,5c13

 
ghTtaannJ „Schmalzesser (Av)“, 6,67,8c 
 
ghor5 „schrecklich (Av)“, 6,67,4d 
 
cakJn5 √kJ „begehrt (I&V)“, 6,68,3b 
 
cakré n. „Räder“, 10,85,11c;12a;16a 
 
cakramJ'5 „geschritten (Av)“, 6,62,2a 
 
cakravJk5 „CakravJkavögel (vgl.)“, 2,39,3c 
 
cakrJ'5 „wirkend (I&V)“, 4,41,10c 
 
camas5 „Becher (okk.)“, 4,33,5a 
 
citr5 „glänzend (ref.)“, 10,106,3b 
 
codaú „Antreiber (I&S)“, 2,30,6b 
 
cyavJnJ „sich regend (Av)“, 6,62,7d 
 
jaghánJ „Schamteile (vgl.)“, 1,28,2a  
 
jajñJn5 Pzp. √jan „geboren (M&V)“, 1,23,4c 
 
jánJ „Volksstämme (konz.)“, 1,131,3d; 5,34,8a; 9,86,42c3

 
jánJnJ „Erzeuger (S&P)“, 2,40 3x 
 
jániyJ „Brautführer (Av)“, 2,39,1d 
 
járbhurJ'J „galoppierend (Av)“, 2,39,3b 
 
jara'5 „alt (Eltern;vgl.)“, 4,33,3b; 10,40,3a 
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jáviIYhJ „am schnellsten (Gespann)“, 4,2,3a 
 
jahit5 „Ausgesetzte (konz.)“, 4,30,19a 
 
jJt5 „geboren (Av;S&P;M&V)“, 1,181,4a4; 2,40,1c; 3,39,3c; 5,73,4c; 7,33,13a 
 
j5yamJnJ „geboren (S&P;Av)“, 2,40,2a; 6,67,4c 
 
jujuIJ'5 „erfreut (Av)“, 1,118,7d; 2,39,8c; 7,68,1b 
 
juIJ'5 „erfreut (Av;M&V)“, 1,118,10d; 3,58,7d; 5,75,3d; 7,66,19b; 8,57,2c 
 
juhurJ'5 Pzp. √hvT „fehlgegangen (Av)“, 8,26,5a 
 
jyéIYhatamJ „am allerhöchsten (Av)“, 6,67,1a 
 
jrayasJn5 „sich erstreckend (M&V)“, 5,66,5c 
 
tatTdJn5 „aufbrechend (I&S)“, 4,28,5d 
 
tánJ „andauernd (M&V)“, 8,25,2a 
 
tánayJ „leiblich (Söhne)“, 8,25,2c 
 
tánaye n. „leiblich (Söhne&Töchter)“, 1,147,1c; 8,103,7c 
 
tavástamJ „am stärksten (I&A)“, 1,109,5b 
 
táskarJ „Räuber (vgl.)“, 10,4,6a 
 
tJty5 „väterlich (Eltern)“, 1,161,12b 
 
tigmé n. „spitz (Hörner)“, 9,87,7c 
 
tigm5yudhau „scharfe Waffen führend (I&R)“, 6,74,4a 
 
tistirJ'5 √stN „ausgestreut (I&A)“, 1,108,4b 
 
tur5 „überlegen (Gespann)“, 10,96,7b 
 
tuviGúImJ „sehr kräftig (I&V)“, 6,68,2c 
 
tuvíIYamJ „am stärksten (Av)“, 5,73,2d 
 
tuvijJt5 „mächtig (M&V)“, 1,2,9b 
 
tTIJ'5 „durstig (Av)“, 7,69,6a 
 
toké n. „beide Nachkommen (Söhne&Töchter)“, 1,147,1c; 8,103,7c 
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toG5 „Antreiber (I&A)“, 3,12,4a 
 
dáIIYrJ „Hauer“, 10,87,3a 
 
dáIsiIYhJ „am wundertätigsten (Av)“, 1,182,2b; 10,143,3a 
 
dádhJnJ „bringend (Av;I&Vs;S&R)“, 1,117,9a; 6,69,3b; 6,74,1c; 7,69,2d 
 
dasm5 „Meister (Av)“, 4,41,6d 
 
dásrJ „Meister (Av;I&Vs;Vy&P)“, 48x 
 
dJs5 „Dasas (konz.,okk.)“, 6,47,21c; 10,62,10a 
 
diviy5 „göttlich (Av;M&V)“, 4,43,3c; 5,69,4b 
 
dRrghaGrúttamJ „höchst angesehen (M&V)“, 5,65,2b; 8,101,2b 
 
duIYárJ „unüberwindbar (I&A)“, 5,86,2a 
 
d^t5 „Boten (I&Vy;Av)„, 2,39,1d; 7,91,2a; 10,14,12b; 10,106,2c 
 
dévJ „Götter (-Paare)“, 49x 
 
daíviyJ „göttlich (Priester;Av)“, 1,13,8b; 1,142,8b; 1,188,7b; 9,5,7b 
daívyJ 2,3,7a; 3,4,7a; 3,7,8a; 5,5,7b; 8,18,8a; 10,65,10b; 10,66,13a; 10,110,7a 
 
dv5 „zwei“, 1,35,6a; 4,30,19a; 4,33,5a; 8,72,7b; 10,17,2d 
dv5v i° 1,28,2a 
duv5 1,131,3d; 1,144,4a; 1,161,3c; 8,29,8a; 9a; 10,48,7b 
duv5- duvJ 8,68,14a; 10,48,6a 
//duv5 1,162,19b; 1,164,20a; 6,67,1d; 7,18,22b; 9,86,42c;  10,27,17c; 23d 
//duv5v i° 1,191,1c; 10,137,2a 
dvaú// 5,62,6d 
 
dvé n. 3,2,9d 
duvé n. 3,56,2d 
//duvé n. 1,155,5a; 4,58,3b; 7,18,22a; 10,85,16a 
 
dvaké n. „paarweise“, 10,59,9a 
 
dháyiIYhJ „am meisten gebend (I&V;I&A)“, 4,41,3a;7,93,1d 
 
dhiyaIjinv5 „Gedanken fördernd (Av)“, 1,182,1c; 8,26,6c 
 
dhíI'iyJ „dhiI'ya-haft (Av)“, 11x 
 
dhRjavanJ „Gedanken antreibend (Av)“, 8,5,35c 

 9



 
dhTtávratJ „Gebote aufrechterhaltend  (I&V;M&V)“, 1,15,6a; 6,68,10b; 8,25,2c;8c 
 
dhruvákIemJ „festen Wohnsitz habend (M&V)“, 5,72,2a 
 
dhvasr5 „unsichtbar (Av)“, 10,40,3c 
 
nábhye n. „Radnaben (vgl.)“, 2,39,4b5

 
náriyJ „herrenhaft (ref.)“, 1,185,9a 
 
návyJ „neu (Av)“, 10,39,5c 
 
n5satiyJ (Av), 97x 
 
nicir5 „aufmerksam (M&V)“, 8,25,9c 
 
nitóGanJ „Antreiber (M&V)“, 8,25,23a6

 
[nímiteva „wie erbaut (H&E)“, 3,30,4d]7

 
niyuvJn5 „anspannend (I&Vy)“, 7,91,5a 
 
níhite ní√dhJ n. „ niedergesetzt (vgl.)“, 3,55,15a; 3,56,2c 
 
naitoG5 unklar (vgl.), 10,106,6b 
 
pakI5 „Flügel“, 1,163,1c; 8,34,9b; 8,47,2c;3b; 10,106,3a 
 
pajr5 „stark (vgl.)“, 10,106,7a 
 
patar5 „fliegend (vgl.)“, 10,106,8c 
 
padé n. „Spuren (vgl.)“, 3,55,15a 
 
parjányJv5tJ „Pj&Vt“, 6,49,6a; 6,50,12c; 10,65,9a 
 
parpharzkJ unklar, 10,106,6b12

 
paváste n. „Gewänder o.ä.(H&E)“, 10,27,7c 
 
pJtalyè n. „Wagenteile (unklar)“, 3,53,17c 
 
p5trJ „Becher (=Hoden?)“, 1,104,8d 
 
pJdakaú „Füßchen“, 8,33,19b 
 
putr5 „Kinder (vgl.)“, 10,106,4a8
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punarmany5 „sich wieder erinnernd (Av)“, 1,117,14b 
 
puraIdarJ „Burgenzerstörer (I&A)“, 1,109,8a 
 
purutámJ „am reichlichsten (Av)“, 7,73,1c 
 
purutrJ unklar (Av), 8,8,22c9

 
purudáIsJ m. „vielwunderkräftig (Av)“, 7,73,1c 
 
purupraGast5 „vielgelobt (A&S)“, 10,66,7b 
 
purupriy5 „vielgeliebt (Av)“, 8,5,4a 
 
purubhÇtamJ „am meisten nützend (Av)“, 5,73,2a; 8,22,3a;12c 
 
purumandr5 „viel erfreuend (Av)“, 8,5,4b; 8,8,12a 
 
puruG5katamJ „vielvermögend (Av)“, 6,62,5a 
 
puruGcandrJ „vielschimmernd (Av)“, 8,5,32c 
 
puruh^t5 „vielgerufen (Av)“, 6,63,1a 
 
puroyodh5 „Vorkämpfer (I&V)“, 7,82,9b 
 
puróhitJ „Purohitas (Priester)“, 10,66,13a; 10,70,7c 
 
p^r'5 „voll (Hände)“, 7,37,3c 
 
pÇrvJ „am vordersten (M&V)“, 5,65,3b 
 
p^IaríyJ „puIanartig (ref.)“, 10,106,5a12

 
pTchámJnJ „(braut)werbend (Av)“, 10,85,14a 
 
pTchyámJnJ „Wunsch erfüllend (I&A)“, 8,40,3d 
 
póIiyJ „wohlgenährt (Gespann)“, 8,26,20b 
 
paurJ „Vollaufbesitzer (Av)„, 5,74,4b10  
 
pratn5 „uralt (Av)“, 6,62,5b 
 
pratham5 „ersten (Priester;Av;ref.)“, 1,188,7a; 2,3,7a; 2,39,3a; 3,4,7a; 3,7,8a; 10,66,13a;  

10,83,7d; 10,110,7a 
 
práyiIYJ „am liebenswürdigsten (Av)“, 1,181,1a; 6,63,1d 
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prav5 „schwebend (Av)“, 1,34,8c 
 
pravJs5 „in der Fremde weilend (Av)“, 8,29,8b 
 
praGast5 „in Ehren stehend (M&V)“, ,5,68,2c 
 
prJtary5vJ'J „in der Frühe ausziehend (Av)“, 2,39,2a; 5,77,1a 
 
prJyog5 unklar (vgl.), 10,106,2b 
 
priy5 „lieb (Gespann;Av)“, 3,43,1c; 5,43,5d; 6,67,2b;3a; 7,36,4b; 10,49,4d 
 
priyátame n. „am liebsten (ref.)“, 10,17,6c 
 
priyámedhastutJ „von den Priyamedhas gepriesen (Gespann)“, 8,6,45b; 8,32,30b 
 
prR'Jn5 „befriedigt (I&Vy)“, 7,91,5d 
 
ph5rivJ unklar (ref.), 10,106,8b 
 
badhir5 „taub (Ohren)“, 4,23,8c 
 
bápsatJ „kauend (Gespann)„, 1,28,1c 
 
bahul5 „groß (Hände)“, 6,19,3a 
 
bhágevitJ unklar, 10,106,8b 
 
bhadr5 „schön (Hände)“, 4,21,9a 
 
bhadrahastJ „schönhändig (Av)“, 1,109,4c 
 
bh5ratJ „Bharatiden“, 3,23,2a 
 
bhura'J „eilend (Av)“, 1,117,11b; 7,67,8a; 10,29,1b 
 
bh^rid5vattarJ „mehr gebend (I&A)“, 1,109,2a 
 
bhÇripJGJ „viele Schlingen habend (M&V)“, 7,65,3a 
 
bhedaú „Schamlippen“, 9,112,4c 
 
máIhiIYhJ „ am freigebigsten (I&V;Av)“, 4,41,7d; 6,68,2c; 8,5,5a; 8,22,12c; 10,143,6b 
 
mathr5 „Mathra-Gespann“, 1,181,5d 
 
madhupJtamJ „größten Süßtrinker (Av)“, 8,22,17b 
 
mádhuvar'J „Farbe von Honig habend (Av)“, 8,26,6c 
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mananíyJ unklar 10,106,8d11

 
mandJn5 „sich erfreuend (I&A)“, 7,94,11b 
 
mandasJn5 „sich erfreuend (I&B;Av)“, 4,50,10b; 8,87,2c; 10,40,13a 
 
mandrájihvJ „schönzungig (Priester)“, 1,142,7a 
 
mayÇraGepiyJ „mit pfauenartigem Schweif (Gespann)“, 8,1,25b 
 
maruttamJ „am maruthaftesten (Av)“, 1,182,2a 
 
mahikIatrJ „von hoher Herrschaft (M&V)“, 5,68,1c 
 
mahiI5 „Büffel (vgl.)“, 8,35,7b;8b;9b; 10,106,2d 
 
mitrJ „Mitra ([&V])“, 5,62,5d; 5,65,6a 
 
mitr5 „Verbündete (konz.;M&V;vgl.)“, 1,36,17c; 8,25,2a; 10,106,5b 
 
mitr5váru'J „M&V“, 90x  
 
mithun5 „Paar“, 15x 
 
mímJnJ „durchmessend; Opfer ausrichtend (Av;Priester)“, 6,62,2c; 10,110,7b 
 
mTg5 „Wildtiere (Av)“, 10,40,4a 
 
mNKayáttamJ „am gnädigsten (Av)“, 5,73,9d 
 
méIJ unklar („Widder„ statt meI5 ?) (vgl.), 10,106,5d 
 
módamJnau „sich freuend (Gatten)“, 10,85,42d 
 
yam5 „Zwillinge“, 2,39,2b; 3,39,3a; 5,57,4b; 6,59,2d; 9,68,5b 
 
yámiIYh5 „besten Lenker (Av)“, 6,67,1c 
 
yajat5 „opferwürdig (Av;Gespann;M&V)“, 1,34,7a; 4,15,8a; 5,64,7a; 10,40,3b 
 
yajatrJ „opferwürdig (I&A;Av)“, 1,108,7b; 1,180,5d; 8,57,1b;4a 
 
yajñíyJ „opferwürdig (M&V)“, 8,25,1b 
 
yátamJnau „gegeneinander stehend (I&VTtra)“, 10,113,7b 
 
yáyiIYhJ „am schnellsten kommend (Av)“, 5,41,3a 
 

 13



yJtayájjanJ „Menschen vereinigend (M&V)“, 5,72,2b 
 
yJtudh5nJ „Zauberer (Dämon.)“, 10,87,24b 
 
yJmahÇtamJ „durch Bitten herbeigerufen (Av)“, 5,73,9c; 8,73,6a 
 
yukt5 „angespannt (Tiergespann)„, 1,84,3b; 1,116,18d; 5,27,2b; 10,27,20a 
 
yugé n. „Joche (vgl.)“, 2,39,4a12

 
yujyámJnJ „angeschirrt (Gespann)“, 3,35,1a 
 
yuvaG5 „jugendlich (Eltern;vgl.)“, 1,161,3c;7b; 8,35,5a 
 
yÇpJ „Türpfosten (vgl.)“, 4,33,3b 
 
rákIamJ'J „bewachend (M&V)“, 1,71,9d; 5,62,5b; 5,69,1d; 7,61,3d 
 
rá'iyJ „kampflustig (Arme)“, 8,77,1c 
 
ráthJ „Wagen (okk.)“, 7,18,22b 
 
rathíyJ „Wagenlenker/Gespann“, 1,34,7c; 1,157,6b; 1,182,2b; 2,39,2a;3d; 3,33,2b; 5,75,5a;  

5,76,1c; 6,62,7a; 7,39,1c; 8,25,2a 
 
rathirJ „Wagenfahrer (Av)“, 7,69,5a 
 
rathztamJ „besten Wagenfahrer (Av)“, 1,22,2a; 1,182,2b 
 
rárJ'J „schenkend (Av)“, 1,117,24a; 10,61,15a 
 
rJtáhavyJ „denen geopfert wird (I&Vs;I&V)“, 6,69,6b; 7,35,1b 
 
rJjaputr5 „Königssöhne (vgl.)“, 10,40,3d 
 
rudr5 „Rudras (Av;M&V)“, 1,158,1a; 2,41,7c; 5,70,2c;3a; 5,73,8b; 5,75,3c; 8,22,14d;  

8,26,5c; 10,93,7a 
 
rérihJ'J „sich leckend (Gespann)“, 6,27,7b 
 
róhitJ „rot (Gespann)“, 9x 
 
raúdarJ „rudrisch (Av)“, 10,61,15a 
 
váIsagJ „Stiere, Büffelbullen (vgl.)“, 10,106,5a13

 
va(kutárJ „va(ku-hafter (Gespann)“, 1,51,11b 
 
vajrahastJ „Vajra haltend (I&A)“, 1,109,8a 
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vádhatre n. „(Gewalt&) Waffen“, 9,97,54b14

 
vapúIYarJ „überaus schöngestaltig (Priester)“, 2,3,7b 
 
(vayíyeva „wie Freundinnen; Weberinnen (N&M)“, 2,3,6b)15

 
várJ „beide Wünsche (ref.)“, 5,44,12c 
 
var5 „Brautwerber (Av)“, 10,85,8c;9b 
 
váru'J „Varu'a ([&anderer Gott])“, 12x 
 
vár'J „beide Arten (ref.)“, 1,179,6c 
 
vardhanJ „Mehrer (Av)“, 8,8,5c 
 
várIiIYhakIatrJ „höchste Herrschaft habend (M&V)“, 8,101,2a 
 
váhamJnJ „gemeinsam fahrend (I&Kutsa)“, 5,31,9a 
 
váhiIYhJ „am schnellsten (Gespann)“, 1,134,3c; 5,56,6d 
 
v5jJ „Siegespreise (vgl.)“, 10,106,5c 
 
vJjaratnJ „mit Reichtum versehen (Av)“, 4,43,7b; 4,44,7b 
 
vJjas5tamJ „am gewinnbringensten (Mörser&Stößel;I&A;Av)“, 1,28,7a; 3,12,4c; 8,5,5a 
 
v5tJ „Winde (vgl.;konz.)“, 2,39,5a; 10,137,2a 
 
v5taj^tJ „windschnell (Gespann)“, 1,94,10b 
 
vJtJparjany5 „Vt&Pj“, 10,66,10b 
 
vJra'5 „wild (ref.)“, 10,40,4a 
 
vJvasJn5 Pzp. √vas „bekleidet (Av)“, 1,46,13a 
 
vJv5tJ „lieb (Gespann)“, 8,4,14a 
 
vJvTdhJn5 „gestärkt (A&S;Av;M&V;I&Vs)“, 1,93,6c; 1,117,11c; 5,69,1c; 6,69,6a; 8,5,11a;  

8,87,4c 
 
vicakIa'5 „weitschauend (Sonne&Mond)“, 8,41,9a 
 
vidáthe n. „beide gelehrten Stände (Götter&Priester)“, 8,39,1d16

 
vidúIYarJ „kundiger (Priester)“, 2,3,7a; 10,70,7d 
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vipipJn5 „austrinkend (Av)“, 10,131,4c 
 
víprJ „begeistert (Av;Priester;M&V;[Gespann])“, 6,50,10b; 7,2,7a; 7,44,2d; [8,25,24b]17; 

 8,26,9c 
 
vírupJ „verschiedenartig (I&V o. H&E)“, 3,38,9c18

 
vívratJ „nach verschiedenen Seiten strebend (Gespann)“, 1,63,2a; 8,12,15c; 10,49,2c; 

 10,105,2a 
 
víGvJ „alle beide (Gespann;M&V)“, 2,18,7b; 7,61,5a19

 
viGvajinvJ „alles belebend (Av)“, 6,67,7d 
 
viGvavJrJ „mit allen Gütern versehen (Av)“, 7,70,1a 
 
viGváGardhasJ „von allen Heerscharen umgeben (Völker, okk.)“, 5,34,8a 
 
víIur^pe n. „ungleichartig (T&N)“, 1,123,7b; 6,58,1b20

 
viI^cznJ „auseinander gehend (konz.)“, 1,164,38c 
 
vRtápTIYhJ „gradrückig (Gespann)“, 3,35,5a 
 
vRtíhotrJ „opfereifrig (Gatten)“, 8,31,9a 
 
vRr5 „Helden (Av)“, 2,39,2a; 6,63,10c 
 
vTtrahántamJ „besten VTtraschläger (I&A;Av)“, 7,94,11a; 8,8,9c;22c 
 
vTIabh5 „Stiere (I&V;M&V;Pj&Vt;okk.)“, 4,41,5b; 5,63,3a; 6,49,6a; 10,27,3d; 10,65,9a 
 
vraj5 „Gehege (Arme)“, 5,64,1c; [5,6,7d]21

 
GáIsJ „Lobpreis (konz.)“, 1,185,9a; 4,4,14c 
 
GáIsiyJ „vorgetragen (ref.)“, 1,8,10b 
 
GakrJ „mächtig (Av)“, 2,39,3d; 10,24,4a 
 
Gagm5 „stark (Gespann)“, 8,2,27b 
 
GáciIYJ „am kräftigsten (Av)“, 4,43,3d 
 
Gaté n. „200“, 7,18,22a 
 
Gaph5 „Hufe (vgl.)“, 2,39,3b 
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Gabálau „gescheckt (ref.)“, 10,14,10b 
 
GámbhaviIYhJ „am heilsamsten (vgl.;Av)“, 2,39,5c; 5,76,2d; 6,62,5c 
 
GáyJnJ „daliegend (ref.)“, 4,33,3b 
 
Gara'5 „schützend (Arme)“, 6,47,8d 
 
GavasJnJ „überlegen (I&A)“, 7,93,2a 
 
GáviIYhJ „am stärksten (I&V)“, 6,68,2b 
 
G5GadJnJ „sich ausgezeichnet habend (Av.)“, 1,116,2b 
 
GitipTIYh5 „weißrückig (Gespann)“, 8,1,25c 
 
Githir5 „locker (Arme)“, 7,45,2a 
 
Gimb5tJ unklar (ref.), 10,106,5a 
 
GRrIé n. „Köpfe (vgl.)“, 4,56,3b 
 
Gukr5 „heller [&gemischter Soma];beide Hellen (Sonne&Mond)“, 9,46,4b; 10,85,10c 
 
GúcivratJ „reine Werke verrichtend (Av;M&V)“, 1,15,11b; 1,182,1d; 3,61,17c; 6,16,24a 
 
GúnJsRrJ „Éuna&SRra“, 4,57,5a;8a 
 
GubhJn5 „glänzend (Av)“, 7,72,1d 
 
GubhrJ „glänzend (Av)“, 7,68,1a; 10,143,3b 
 
GÇrJ „Helden (I&V)“, 4,41,7d 
 
G^Ié n. „Gewalt (&Waffen)“, 9,97,54a22

 
GH(ge n. „Hörner“, 2,39,3a23; 8,60,13b; 9,5,2b; 9,70,7b; 9,87,7c 
 
GépJ „Schweife (Gespann)“, 10,105,2b 
 
Gó'J „rot (Gespann)“, 1,6,2c; 3,35,3c 
 
GyJv5 „dunkelbraun (Gespann)“, 2,10,2c 
 
Gyen5 „Falken (Av;vgl.)“, 5,74,9d; 8,35,9a; 8,73,4b 
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GráyiIYhJ „ersten (I&V)“, 6,68,2a 
 
Grav5yiyJ „ruhmwürdig (I&A)“, 5,86,2b 
 
Grut5 „berühmt (Av)“, 5,74,2a 
 
Gv5triyJ „kräftig? (ref.)“, 10,106,2b 
 
Gvet5 „weiß (Sonne&Mond)“, 8,40,8a; 8,41,9a 
 
sacánastamJ „einträchtigst (Av)“, 8,26,8c 
 
sácamJnJ „begleitet (Gespann)“, 5,36,6b 
 
sajóIJ „vereint (I&V)“, 3,62,2c24

 
satyJnTté n. „Wahrheit&Lüge„, 7,49,3b 
 
sádane „Sitze (H&E)“, 7,53,2b 
 
sadham5diyJ „Genossen (Gespann)“, 8,13,27a; 8,32,29a; 8,93,24a 
 
sadhásthe n. „beide Stätten (H&E)“, 10,17,6c 
 
sadhrRcRn5 „vereint (I&A;Av)“, 1,108,3b; 10,106,1c 
 
sánJ „alt (Eltern)“, 4,33,3b 
 
saparíyJ „zu verehren (ref.)“, 10,106,5d 
 
sam5 „gleich (Mutter&I;Hände)“, 8,1,6c; 10,117,9a 
 
samudr5 „beide Meere (konz.)“, 10,136,5c 
 
sámbhTtJ Pzp. √bhT „ausgerüstet (Gespann)“, 6,57,3b; 7,73,4b 
 
saráthJ „auf einem Wagen fahrend (Av)“, 5,43,8c; 10,106,11b 
 
sár^pJ „gleich aussehend (I&Kutsa)“, 4,16,10c 
 
sárvesenJ „das ganze Heer führend (I&V)„, 6,68,2d 
 
sáhastamJ „am mächtigsten (I&A)“, 6,60,1d 
 
sahasrJkI5 „tausendäugig (I&Vy)“, 1,23,3c 
 
sJmanJ „gemeinschaftlich? (Sonne&Mond)“, 10,85,11b 
 
sJragh5 „Bienen (vgl.)“, 10,106,10b 
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sJrameyaú „Saramahunde (konz.)“, 10,14,10a 
 
sJGanJnaGané n. „Essendes&Nichtessenes (konz.)“, 10,90,4d 
 
suá(gJ „schöngliedrig (Gespann)“, 3,43,4b 
 
suáGvJ „schöne Pferde habend (Av)“, 7,68,1a; 7,69,3a 
 
súkTtJ „glückbringend (Hände)“, 4,21,9a 
 
sujJt5 „edelgeboren (Av;M&V)“, 1,118,10a; 8,25,2c 
 
sujihv5 „schönzungig (Priester)“, 1,13,8b 
 
sutrJtr5 „gute Hüter (M&V)“, 5,70,3b 
 
sudákIJ „verständig (Av;M&V)“, 3,58,7a; 7,66,2b 
 
sudínJ „schön (vgl.)“, 10,106,1d 
 
sudhánau „beutereich (okk.)“, 5,34,8a 
 
supar'5 „Vögel (vgl.)“, 1,164,20a; 4,43,3c; 10,114,3c 
 
suprátRkJ „schön (Arme)“, 6,71,5b 
 
sumanasyámJnJ „wohlgesinnt (I&R)“, 6,74,4d 
 
sumádrathJ „schönen Wagen habend (Gespann)“, 8,45,39b 
 
suyámJ „gut zu lenken (Gespann)“, 10,44,2a 
 
suráthJ „mit schönem Wagen versehen (Av;Gespann)“, 1,22,2a; 7,36,4b 
 
suvajrJ „guten Vajra habend (I&A)“, 7,93,4c 
 
suvzrJ „Helden (Av)“, 8,26,7c 
 
suGevau „sehr freundlich (I&R)“, 6,74,4a 
 
suIumn5 „gnadenreich (Av;M&V)“, 5,75,2d; 10,132,2b 
 
súIYutJ „schöngepriesen (Av;Gespann)“, 6,63,6d; 8,13,23b 
 
súsaIskTtJ „wohlgeformt (Arme)“, 8,77,11c 
 
suhávJ „gut zu rufen (A&Pj;Av;I&V;I&A)“, 6,52,16b; 7,44,2d; 7,82,4d; 7,93,1c; 8,22,1c;  

10,39,11c; 10,92,13d; 10,141,4b 
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suhástJ „schönhändig (I&P;Arme)“, 3,57,2a; 5,43,2c;4b 
 
sTpr5 „ausgestreckt (Arme)“, 3,18,5d 
 
somadh5nJ „somahaltig (I&Vs)“, 6,69,2b 
 
somap5tamJ „Somatrinker (I&A)“, 1,21,1c 
 
somJrudrJ „S&R“, 6,74 4x 
 
stánJ „Brüste“, 2,39,6b 
 
stávJnJ „gepriesen (I&Vs)“, 4,55,4c 
 
sthiraú „ausdauernd (Rindergespann)“, 3,53,17a 
 
spárdhamJne „streitend (Heere)“, 7,93,5a 
 
syandrJ „eilend (Av)“, 1,180,9b 
 
srúvJ „Löffel (vgl.)“, 10,96,9a 
 
haIs5 „Gänse (vgl)“, 5,78,1c;2c;3c; 8,35,8a 
 
hari'5 „Gazellen (Av)“, 5,78,2a 
 
haryat5 „geliebt (Gespann)“, 8,12 4x; 10,96,6b 
 
hávyJ „herbeigerufen (Av)“, 2,39,1d 
 
hástJ „Hände“, 2,39,5c; 7a; 4,21,9a; 8,68,3c; 10,117,9a 
 
hJridrav5 „Haridrava-Vögel (vgl.)“, 8,35,7a 
 
hit5 Pzp. √dhJ „geschaffen (M&V)“, 8,25,7c 
 
hinvJn5 „anspornend (I&A)“, 10,65,2b 
 
hira'yáyJ „golden (Körperteile;Räder)“, 6,71,1a;5b; 7,45,2b; 8,72,12c; 8,5,29c;  
 
híra'yakeGiyJ „goldmähnig (Gespann)“, 8,32,29b; 8,93,24b 
 
h^yámJnJ „gerufen (Av)“, 4,43,4b; 6,67,3b; 7,68,8b 
 
J-Stämme 
 
acakré „räderlos (H&E)“, 1,121,11a 
 
ajáre „alterslos (H&E)“, 3,6,4c; 6,70,1d; 10,31,7c 
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ádabdhe „untrüglich (N&M)“, 4,55,3d 
 
adveIé „nicht feindlich (H&E)“, 9,68,10c; 10,45,12c 
 
átapyamJne „leidlos (H&E)“, 1,185,4a 
 
anyé „andere (ref.)„ 5,47,5c 
 
apJré „unbegrenzt (H&E)“, 3,30,5c 
 
ábudhyamane „nicht erwachend (konz.)“, 1,29,3b 
 
abhíIYute „gepriesen (H&E)“, 7,39,7a; 7,40,7a 
 
abhzvTte „verhüllt (H&E)“, 6,70,4a 
 
ámTkte „unverwundbar (H&E)“, 3,6,4c 
 
amHte „unsterblich (T&N;H&E)“, 1,113,2c; 3,25,3b 
 
arbhaké „klein (vgl.)“, 4,32,23b 
 
avamé „am nächsten (H&E)“, 1,185,11c 
 
aGvé „Stutengespann“, 3,33,1b 
 
JminJné „(Farbe) ändernd (T&N)“, 1,113,2d 
 
Jmémiyane J√mi „(Farbe) ändernd (T&N)“, 1,96,5a 
 
5skre „vereint (H&E)“, 3,6,4c 
 
índreIite „von I gertrieben (Gespann)“, 3,33,2a  
 
ukIámJ'e „triefend (H&E)“, 4,56,2b 
 
ukIité „gewachsen (N&M)“, 2,3,6a 
 
úpastute „gepriesen (H&E)“, 2,32,1d 
 
úpJke „benahbart (N&M)„, 1,142,7a; 3,4,6a; 10,110,6a 
 
TcyámJne „besungen (N&M)“, 6,49,3d 
 
Tjré „Schimmelstuten“, 6,63,9a 
 
TIve „erhaben (H&E)“, 7,62,4b 
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kakIíye „Gurte (vgl.)“, 1,173,6b 
 
kanRnaké „Puppe (vgl.)“, 4,32,23a25

 
kTI'é „schwarz (T&N)“, 3,31,17a; 4,48,3a 
 
gabhRré „tief (H&E)“, 4,23,10c; 4,42,3b; 4,56,3c; 10,178,2c 
 
g^Khé √guh „verborgen (H&E)“, 8,96,16c 
 
gT'Jné „gepriesen (H&E)“, 1,160,5a 
 
jJgarÇke „wachsam (H&E)“, 3,54,7b 
 
jJté „geboren (H&E)“, 1,185,1b; 5,47,5d; 9,9,3b 
 
jyéIYhe „am mächtigsten (H&E)“, 4,56,1a 
 
tastabhJné „befestigt (H&E)“, 10,121,6a 
 
dádhJne „haltend (H&E;N&M)“, 1,146,3d; 6,70,5c; 10,110,6d 
 
darGaté „ansehnlich (N&M)“, 9,5,6c 
 
diviyé „himmlisch (N&M)“, 7,2,6a 
divyé 10,110,6c 
 
d^réante „fernbegrenzt (H&E)“, 1,185,7a; 3,54,7a 
 
deváputre „göttl. Söhne habend (H&E)“, 1,106,3b; 1,159,1c; 1,185,4b; 4,56,2c; 6,17,7c;  

7,53,1d; 10,11,9c; 10,12,9c 
 
deváGiIte „von den Göttern gewiesen (N&M)“, 1,113,3b 
 
//duvé „zwei“, 1,95,1a; 5,47,5c; 10,27,7c; 10,88,15a; 16a 
duvé 1,185,2a; 3,30,11a 
 
dhéne „Lippen; Ströme?“, 5,30,9c; 1,101,10b26

 
dhiIá'e „beide DhiIana (H&E)“, 1,160,1c; 3,49,1c; 6,8,3c; 6,50,3d; 6,70,3b; 8,61,2b;  

10,44,8c 
 
dhíI'iye „dhiI'ya-haft  (H&E)“, 7,72,1c 
 
nánnamJne √nam „sich beugend (H&E)“, 10,82,1b 
 
náve „neu (vgl.)“, 4,32,23b 
 
níTIYe „vollgefüllt (ref.)“, 3,55,20b 
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paramé „vorzüglich (H&E)“, 4,23,10d 
 
pavJké „rein (N&M)“, 6,49,3c 
 
pínvamJne „anschwellend (Gespann)“, 3,33,2c 
 
punJné „reinigend (H&E)“, 4,56,6a 
 
puróhite „vorangestellt (H&E)“, 6,70,4c 
 
puruh^té „vielgerufen (N&M)“, 7,2,6c 
 
prathamé „Erste (H&E)“, 10,12,1a 
 
pratné „am ältesten (H&E)“, 6,17,7d 
 
priyé „lieb (H&E)“, 3,32,7c 
 
bahulé „geräumig (H&E)“, 1,185,7a; 4,23,10c; 10,178,2c 
 
bhadré „hold (H&E)“, 1,95,6a 
 
bhándamJne „glänzend (N&M)“, 1,142,7a; 3,4,6a 
 
bhíkIamJ'e „bittend (Gespann)“, 3,33,2a 
 
bhiyJné „sich fürchtend (H&E)“, 2,11,9c 
 
bhRté „erschreckt (H&E)“, 10,54,1b; 10,55,1b 
 
bhÇridhJre „reichströmend (H&E)“, 6,70,2a 
 
madhudúghe „honigmilchend (H&E)“, 6,70,1b;5b 
 
mádhuvrate „honigwirkend (H&E)“, 6,70,5b 
 
manuIíye „menschlich (ref.)“, 3,1,10d 
m5tre „Maßstäbe (H&E)“, 10,29,6a 
 
m5hine „groß (H&E)“, 3,6,4b 
 
mímJne „durchmessend (H&E)“, 1,146,3c 
 
méne „Frauen (H&E;vgl.)“, 1,62,7c; 1,95,6a; 2,39,2c26a  
 
yajaté „opferwürdig (H&E;N&M)“, 4,56,2a;4c; 10,110,6a 
 
yájatre „opferwürdig (T&N;H&E)“, 3,31,17b; 7,53,1b 
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yajñíye „opferwürdig (N&M;H&E)“, 7,2,6d; 10,64,14b 
 
yátamJne „gleichrangig (vgl.)“, 10,13,2a 
 
yamé „Zwillingsschwestern“, 10,13,2a 
 
yóIe „Frauen (okk.)“, 1,104,3c 
 
yóIa'e „Frauen (N&M)“, 7,2,6a; 10,110,6c 
 
ra'vité „fröhlich (N&M)“, 2,3,6b 
 
rihJ'é „leckend (Gespann)“, 3,33,1c; 7,2,5c 
 
réjamJne „bebend (H&E)“, 10,121,6b 
 
vapuIíye „schön (H&E)“, 1,160,2c 
 
(vayíyeva „wie Freundinnen; Weberinnen (N&M)“, 2,3,6b)15

 
váriIYhe „am weitesten (H&E)“, 4,56,1c 
 
vJvaGJné „wünschend (H&E)“, 10,89,13c 
 
vJvasJné „sich kleidend (H&E)“, 10,5,4c 
 
víghTte unklar (H&E), 3,54,6b 
 
vídJne Pzp. √vid „bekannt (H&E;ref.)“, 1,122,2b; 10,13,2c 
 
vidradhé „entkleidet (vgl.)“, 4,32,23a  
 
víbhTte „geöffnet (Kinnbacken)“, 10,79,1c 
 
víyute „getrennt (H&E)“, 3,54,7a 
 
vír^pe „ungleichfarbig (T&N;N&M)“, 1,62,8a;1,73,7c;1,95,1a;1,113,3d;3,4,6b;5,1,4c;6,49,3a 
 
víGve „alle beide (H&E)“, 4,56,4c 
 
viGvájanye „allen Völkern gehörig (H&E)“, 3,25,3a 
 
viGvaminvé „überall hindringend (H&E)“, 1,76,2c; 3,38,8c; 9,81,5a; 10,67,11d 
 
viGvávJre „mit allen Gütern versehen (H&E)“, 7,7,3c 
 
víIite „losgebunden (Gespann)“, 3,33,1b 
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víIkabhite „auseinander gestemmt (H&E)“, 6,70,1d 
 
vevijé „zuckend (vgl.)“, 1,140,3a 
 
Gípre „Lippen“, 1,101,10b; 3,32,1c; 5,36,2a; 8,76,10b; 10,96,9b27

 
Givé „freundlich (H&E)“, 6,75,10b 
 
Gúcivrate „reine Werke verrichtend (H&E)“, 6,70,2b 
 

Gubhré „glänzend (Gespann)“, 3,33,1c;2d 

 

GúmbhamJne „prunkend (vgl.)“, 2,39,2c 
 
saIgáchamJne „zusammen gehend (H&E)“, 1,185,5a 
 
saItasthJné „bestehen bleibend (H&E)“, 10,31,7c 
 
saIrarJ'é „gewährend (H&E)“, 6,70,6c 
 
saIriha'é „zusammen leckend (Gespann)“, 3,33,2c 
 
saIvidané „zusammen seiend (H&E;ref.)“, 3,54,6d; 6,75,4c 
 
satyé „wahrhaftig (H&E)“, 3,6,10d 
 
sánRKe „verschwistert (H&E)“, 1,62,7a 
 
sabardúghe „immer milchend (H&E;N&M)“, 3,6,4d; 3,55,12b 
 
sámante f./n. „benahbart (H&E)“, 1,185,5a; 7,80,1c 
 
samJrJ'é sam√T „vereinigt (ref.)“, 3,33,2c 
 
samRcRné „einander zugewandt (H&E)“, 9,74,2d; 9,90,4b; 9,102,7a; 10,44,8c 
 
suárthe „schönem Ziel folgend (T&N)“, 1,95,1a 
 
sudíne „schön (H&E)“, 10,39,12d 
 
sudúghe „gut milchend (N&M)“, 2,3,6d 
 
sudóghe „gut milchend (H&E)“, 3,15,6b 
 
sudhHItame „am kühnsten (H&E)“, 1,160,2c28

 
suprátRke „von schöner Erscheinung (H&E;N&M)“, 1,185,6c; 5,5,6a 
 
subháge „glückbringend (H&E;N&M)“, 1,185,7c; 2,31,5a; 10,70,6d 

 25



 
súmite „gutbemessen (H&E)“, 10,29,6a 
 
suméke f./n. „festgegründet? (N&M;H&E)“, 1,113,3c; 1,146,3b; 3,6,10c; 3,15,5d; 3,57,4a;  

4,42,3b; 4,56,3c; 6,66,6b; 7,56,17b; 7,87,3b 
 
surukmé „mit schönem Geschmeide (N&M)“, 1,188,6a; 10,110,6c 
 
suGilpé „schön geschmückt (N&M)“, 9,5,6a; 10,70,6a 
 
suIumne „huldvoll (H&E)“, 6,50,3b 
 
suIYhJné „einen schönen Standort habend (H&E)“, 9,97,27d 
 
haté Pzp. √han „erschlagen (ref.)„, 1,104,3d 
 
h5samJne „wettlaufend (Gespann)“, 3,33,1b 
 
i-Stämme 
 
akIz n. „Augen“, 1,72,10b; 1,116,16c; 1,117,17c; 1,120,6c; 2,39,5b; 10,79,2a29

 
agnz „(Indra&) A“, 5,45,4b; 6,59,3c; 6,60,1b 
 
ádrR m. „Preßsteine“, 1,109,3d; 7,39,1c; 7,42,1d 
 
ará'R f. „Reibhölzer“, 10,184,3a 
 
Jtujz m. „drauflos stürzend (M&V)“, 7,66,18c 
 
Jpz m. „Verbündete (I&V;Av)“, 4,41,2a; 10,106,4a 
 
Jyajz m. „herbringend (Mörser&Stößel)“, 1,28,7a 
 
itá^tR f. „beständig, jung? (H&E)“, 10,31,7c 
 
indrJgnz m. „I&A“, 66x 
indraagnz 18x 
 
índrJbHhaspátR m. „I&B“, 4,49 6x 
 
indrJbrahma'aspatR m. „I&B“, 2,24,12c 
 
upadhz m. „Radspeichen (vgl.)“, 2,39,4b 
 
^tz f. „Helfer (H&E)“, 1,185,9b 
 
kavz m. „Kavis (Priester;Götterpaar)“, 10x 
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kukIz m. „Backen“, 2,11,11c; 10,28,2d; 10,86,14d30

 
gábhastR m. „Hände“, 6,19,3a; 7,37,3c 
 
gópatR m. „Rinderherren (I&S)“, 9,19,2b 
 
ghTtayonR m. „schmalzige Stätte habend (M&V)“, 5,68,2a 
 
ghTt5sutR m. „schmalztrinkend (M&V;I&Vs)“, 1,136,1d; 2,41,6a; 6,69,6c 
 
carIa'R m. „eilend (I&A)“, 1,109,5d 
 
citrárJtR m. „mit vorzüglichen Gaben (Av)“, 6,62,5d;11d 
 
jágmR m. „eilend (ref.)“, 10,106,8d 
 
jarbhárR f. unklar (ref.), 10,106,6a 
 
jívrR m. „alt (Eltern)“, 1,110,8d; 4,36,3c; 10,85,27d 
 
jugurvá'R m. „lobredend (Priester)“, 1,142,8a 
 
jñatz m. „Verwandte (vgl.)“, 10,117,9d 
 
turphárR unklar (ref.), 10,106,6b;8b 
 
tigmáhetR „scharfe Geschosse führend (I&R)“, 6,74,4a 
 
dámpatR m. „Ehegatten“, 2,39,2d; 5,3,2d; 8,31,5a; 10,10,5a; 10,68,2c; 10,85,32b; 10,95,12c;  

10,162,4b 
 
dárvR „Holzlöffel (konz.)“, 5,6,9b 
 
dzdiagnR m. „leuchtendes Feuer habend (Av)“, 1,15,11b; 8,57,2d 
 
drávatpJ'R m. „flinkhändig (Av)“, 1,3,1b 
 
dhJrayátkavR f. „Seher tragend (H&E)“, 1,160,1b 
 
dhJrayátkIitR m. „Erhalter der Völker (M&V)“, 10,132,2a 
 
dhúnRcúmurR „Dhuni&Cumuri“, 6,20,13b 
 
dhúnR m. „brausend (Gespann)“, 10,22,4a 
 
nTpátR m. „Fürsten (Av;I&S)“, 7,67,1a; 7,71,4a; 7,104,6d; 10,106,4b 
 
pátR m. „Herren; Gatten (Götterpaare)“, 33x 
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pathirákIR m. „Wegwächter (okk.)“, 10,14,11b 
 
pJ'z m. „Hände“, 4,21,9a; 6,71,1c 
 
púraIdhR f. „(personf.) Segensfülle (H&E)“, 9,90,4b 
 
pradhz m. „Radfelgen (vgl.)“, 2,39,4b 
 
prábh^tR m. „mächtig (I&V)“, 4,41,7b 
 
plúIR m. „Flöhe (okk.)“, 1,191,1c 
 
bhújR m. „Genußbringer (Av)“, 8,8,2c 
 
madapatR „Herren des Rausches (I&Vs)“, 6,69,3a 
 
mJdhuvR m. „Süßes liebend (Av)“, 1,184,4a; 4,43,5c; 6,63,8c; 7,67,7b; 7,71,2d 
mJdhvR 4,43,4d; 5,75 9x; 7,67,4b 
 
yuyujJnásaptR m. „angeschirrte Pferde habend (Av)“, 6,62,4b 
 
rajz m. „langgestreckt? (Gespann)“, 10,105,2c 
 
rudrávartanR m. „auf R.s Bahn wandelnd (Av)“, 1,3,3c; 8,22,1c;14b; 10,39,11c 
 
vanaspatR m. „Hölzer (Mörser&Stößel)“, 1,28,8a 
 
vásudhitR m./f. „Schatzhalter (Av;T&N)“, 1,181,1d; 3,31,17a; 4,48,3a 
 
váhnR m. „Zugtiere (Gespann;Av)“, 7,73,4a; 8,8,12d 
 
vícarIa'R m. „ungestüm (M&V)“, 5,63,3b 
 
vívavrR m. unklar (Paar), 10,99,5c 
 
viGpátR m. „Clanfürsten (Vy&P)“, 7,39,2b 
 
viGvag^rtR m. „allgelobt (Av)“, 1,180,2c  
 
viGvJmitrajamadagnR m. „ViGvamitra&Jamadagni“, 10,167,4d 
 
vRKúpJ'R m. „starkhufig (Gespann)“, 7,73,4b 
 
GáItJtR m. „heilbringend (Av)“, 1,112,20a 
 
GacRpatR m. „Herren der Kraft (Av)“, 7,67,5d 
 
GúcR f. „rein (H&E)“, 4,56,5c; 10,85,12a 
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saIdadz m. „vereinigend?“, 2,39,7a 
 
sakIá'R m. „in Begleitung seiend (Av)“, 8,22,15b 
 
sakthíyJ n. „Schenkel“, 10,86,16b;17d 
 
sákhJyJ m. „Freunde (konz.;Gespann;Götter)“, 1,164,20a; 3,35,4b; 3,43,1c;4b; 4,41,3c;  

6,40,1b; 6,60,14c 
 
sátpatR m. „Herren (der Wohnsitze) (M&V;I&A)“, 5,65,2c; 6,60,6b; 10,65,2a31

 
sádaspátR m. „Hausherren (I&A)“, 1,21,5a 
 
sadhastutR m. „zusammen gepriesen (I&A)“, 8,38,4b 
 
sáptR m. „verbunden (Gespann)“, 3,35,2a; 6,59,3b; 8,33,18a; 10,60,6b 
 
sarpírJsutR m. „Schmelzbutter trinkend (M&V)“, 8,29,9b 
 
sáyonR f. „aus demselben Schoß (H&E)“, 1,159,4b 
 
sásnR m. „Gewinner (I&A)“, 8,38,1b 
 
sáhurR m. „überlegen (I&A)“, 6,60,1b 
 
sáh^tR m. „gemeinsam angerufen (ref.)“, 1,93,9b 
 
sJnasz m. „Gewinner (I&A)“, 7,93,2a 
 
sindhupatR „Herren der Sindhu (M&V)“, 7,64,2b 
 
suJpR m. „gute Freunde (I&V)“, 4,41,7b  
 
supJ'z m. „schönhändig (M&V; Av)“, 1,71,9c; 1,109,4c; 3,56,7b 
 
suprát^rtR f. „schön vordringend (H&E)“, 1,185,7c 
 
súvarpatR m. „Herren der Sonne (I&S)“, 9,19,2a 
 
suGastz m. „mit schöner Rede (Av)“, 6,67,3a 
 
smáddiIYR „gut lenkend (okk.)“, 10,62,10b 
 
srutz f. „Wege (konz.)“, 10,88,15a 
 
hárR m. „Falbenpaar“, 93x 
 
híra'yavartanR m. „mit goldenen Rädern (Av)“, 1,92,18b; 5,75,2c;3c; 8,5,11b; 8,8,1c; 8,87,5c 
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R-Stämme f. 
 
ácarantR „nicht gehend (H&E)“, fem. Pzp. zu √car 1,185,2a 
 
an^cz „aufeinanderfolgend (T&N)“, 1,113,2c  
 
apádR f. „fußlos (H&E)“, 1,185,2b 
 
abhijíghrantR „küssend (H&E)“, fem. Pzp. zu abhi√ghrJ 1,185,5c 
 
abhiGríyJ „veredelnd (H&E)“, 1,144,6c; 6,70,1a 
 
áminatR „unveränderlich? (H&E)“, fem. Pzp. zu √mR 4,56,2b 
 
ávantR „schützend (H&E)“, fem. Pzp. zu √av 1,185,4a 
 
avitrz „Helferinnen (H&E)“, 2,32,1b 
 
ásaGcantR „unversieglich (H&E)“, fem. Pzp. zu √sac 6,70,2a 
 
ásinvatR „ohne zu kauen (Kinnbacken)“, 10,79,1d 
 
JcárantR „gehend (ref.)“, fem. Pzp. zu J√car 6,75,4a 
 
5rtnR „Bogenenden“, 6,75,4d; 10,166,3b 
 
írJvatR „labungsreich (H&E)“, 7,99,3a 
 
iIáyantR „labend (H&E)“, fem. Pzp.Kaus. zu √iI 4,56,4b 
 
ur^cz „weiträumig (H&E)“, 4,56,4c; 6,11,4b 
 
urvz f./n. „weit (H&E)“, 22x 
 
uGatR „verlangend (ref.;N&M)“, fem. Pzp. zu √vaG 3,33,1a; 10,70,6c 
 
TtJyínR „Tta-haft (H&E)“, 10,5,3a 
 
Tt5varR „Tta-treu (H&E)“, 1,160,1b; 3,6,10d; 3,54,4b; 4,56,2c; 10,36,2b; 10,66,6c 
 
énR „Antilopen (H&E)“, 1,144,6c 
 
kIo'z „Heerhaufen (H&E;Heere)“, 8,7,22b; 8,52,10b (H&E); 8,99,6b32

 
ghTtávatR „schmalzreich (H&E)“, 6,70,1a 
 
ghTtaGríyJ „mit Schmalz veredelt (H&E)“, 6,70,4b 
 
jánitrR „Erzeugerinnen (H&E)“, 1,185,6b; 3,31,12c; 7,97,8a; 10,110,9a 
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jJmz „Zwillingsschwestern (H&E)“, 1,159,4b; 1,185,5b 
 
cakríyJ „Räder“, 1,185,1d; 10,89,4c 
 
tárantR „hindurchdringen lassend (H&E)“, fem. Pzp. zu √tar 4,56,7b 
 
devz „Göttinnen (H&E;N&M)“, 1,106,3b; 1,160,1d; 2,31,5a; 3,25,3b; 4,55,6b; 5,32,9c;  

6,44,5d; 7,97,8a; 8,93,12b; 9,98,9c; 10,64,14b; 10,70,6a 
 
dy5vJpTthivz  f. „H&E“, 79x 
 
dy5vJbhÇmR „H&E“, 5x 
 
(dyávR „Himmel [&E]“, 4,56,5a)33

 
dhenumátR „Kühe besitzend (H&E)“, 7,99,3a 
 
nadíyJ „Flüsse (vgl.)“, 2,39,5a34

 
naptíyJ „Mädchen (okk.)“ 8,2,42b 
 
návyasR „neuere (Eltern)“, 3,5,7d 
 
n5rR f. „Frauen (H&E)“, 10,93,1b 
 
netrz „Lenkerinnen (H&E)“, 4,56,2d 
 
patatrí'R f. „geflügelt (H&E)“, 1,158,4b 
 
pátnR „Herrinnen (N&M)“, 1,122,2a 
 
páyasvatR „milchreich (N&M;H&E)“, 2,3,6d; 6,70,2a 
 
pJIíyJ f. „Kinnladen?“, 1,56,6d 
 
pípratR „fördernd (H&E)“, fem. Pzp. zu √pT, 4,56,7b  
 
p^rvaj5varR „zuerst geboren (H&E)“, 10,65,8a 
 
p^rvz „viel (ref.;H&E)“, 7,2,5c; 10,29,6a 
 
pHIatR f. „Schecken-Gespann“, 1,162,21c 
 
pTthivz „(H&) Erde“, 18x 
 
pTthvz „breit (H&E)“, 1,185,7a; 4,23,10c; 6,70,1b;4c; 10,178,2c 
 
pratRcz f./n. „einander zugewandt (H&E;konz.)“, 1,95,5d; 9,66,2c 
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pr5cR „herwärts gewandt (H&E)“, 2,2,7c; 3,6,10c 
 
bápsatR „kauend (Kinnbacken)“, fem. Pzp. zu √bhas, 10,79,1d 
 
bíbhratR „gebend (H&E)“, fem. Pzp. zu √bhT, 3,54,8b 
 
bThatz  f./n. „hoch (H&E;N&M)“, 11x 
 
bhávantR „seiend (H&E)“, fem. Pzp. zu √bh^, 3,54,7c 
 
maghónR „gabenreich (N&M)“, 7,2,6c 
 
mádantR „sich berauschend (H&E)“, fem. Pzp. zu √mad, 3,54,6b 
 
mahz f./n. „groß (H&E;N&M;ref.)„, 28x 
  
mahínR „großmächtig (H&E)“, 1,160,2a;5a  
 
mJkz „Frauen (okk.)“, 8,2,42b 
 
mJnavR „menschlich (ref.)“, 9,98,9a 
 
mJyínR „wunderkräftig (H&E)“, 10,5,3a 
 
mithatz „befeindet (Heere)“, 7,93,5a35

 
yamíyJ „Zwillingsschwestern (N&M;H&E)“, 3,55,11a; 5,47,5d; 9,68,3a 
 
yahvz f. „am jüngsten (H&E;N&M)“, 1,142,7c; 5,5,6b; 5,41,7b; 6,17,7d; 9,102,7b; 10,59,8b;  

10,93,1b 
yuvatz „jugendlich (T&N;H&E)“, 1,62,8b; 1,185,5a; 3,54,7c 
 
raghvz „schnell (Stutengespann)“, 6,63,9a 
r5jantR „Herrscherinnen (H&E)“, fem. Pzp. zu √rJj, 6,70,2c 
 
ródasR „H&E“, 121x36

 
revátR „reich (H&E)“, 3,61,6b 
 
vákvarR „beschwingt (H&E)“, 1,144,6d 
 
vardháyantR „fördernd (H&E)“, fem. Pzp.Kaus. zu √vTdh, 10,5,3b 
 
vásumatR „schätzereich (H&E)“, 3,30,11a 
 
vJjáyantR „wettlaufend (N&M)“, fem. Pzp. zum Denom. √vJjay, 3,14,3a 
 
v5'R „Gesänge; Wagenschwengel“, 1,119,5b37
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[v5GR „Axt“, 8,12,12c]38

 
vicárantR „getrennt wandernd (N&M)“, fem. Pzp. zu vi√car, 6,49,3c 
 
vidúIR „wissend (N&M)“, fem. Pzp.Pft. zu √vid 5,41,7c 
 
viIphurántR „wegschlagend (Bogen)“, fem. Pzp. zu vi√sphN, 6,75,4d 
 
[vRrápatnR 1,104,4c]39

 
GamRnahuIR „Éami&NahuIi“ 10,92,12d 
 
saIcárantR „sich einander zuwendend; zusammen laufend (N&M;Gespann)“, fem. Pzp. zu  

sam√car, 1,146,3a, 3,33,3d 
 
saIyatz f./n. „aufeinander treffend (Heere;H&E)“, fem. Pzp. zu sam√i, 2,12,8a; 5,37,5a;  

9,68,3a 
saIváyantR „zusammen webend (N&M), fem. Pzp. zu sam√u, 2,3,6c 
 
sapátnR „zusammengehörige Frauen (H&E)“, 3,1,10c; 3,6,4c 
 
samRcz „zusammengehörig (H&E;T&N;N&M;ref.)“, 1,69,1b; 1,96,5b; 2,3,6c; 2,27,15a;  

3,1,7d; 3,30,11a; 3,55,12b;20a; 8,6,17b; 10,24,4b; 10,88,16a 
 
sáhasvatR „siegreich (ref.)“, 10,145,5c 
 
sujánmanR „schön gebärend (H&E)“, 1,160,1c 
 
supátnR „guten Herrn habend (H&E)“, 6,3,7d 
 
suIváyantR „fruchtbar (N&M)“, 10,110,6a 
 
s^yavasínR „reich an guter Weide (H&E)“, 7,99,3b 
 
sT'íyJ „Sicheln (vgl.)“, 10,106,6a 
 
svadh5varR „eigenmächtig (H&E)“, 7,31,7b 
 
hári'R f./n. „golden (Hörner;Lippen)“, 9,70,7b; 10,96,9a;9b 
 
hira'yáyR „golden (H&E;Reibhölzer)“, 1,144,6d; 10,184,3a 
 
u-Stämme 
 
ajarayÇ m. „alterslos (Av)“, 1,116,20d 
 
adbhutakrat^ m. „von unbegreiflicher Einsicht (M&V)“, 5,70,4a 
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ádhrig^ m. unklar (Av), 5,73,2c; 8,22,11a 
 
adhvaryÇ m. „Adhvaryupriester“, 2,16,5c 
 
asmayÇ m. „uns zugetan (I&Vy;Av)“, 1,135,5d; 1,151,7d; 7,74,4d; 8,26,14c 
 
JGÇ m. „schnell (Gespann)“, 3,35,4b 
 
indravJyÇ „I&Vy“, 23x 
 
índrJvíI'^ 1,155,2b; 4,2,4b; 4,55,4c; 6,69 7x; 7,99,5a; 8,10,2d; 10,66,4b 
 
^rÇ m. „Schenkel“, 10,85,37c; 10,90,11d;12c; 10,162,4a 
 
TbhÇ „kunstfertig; Künstler (vgl.)“, 10,106,7c 
 
Ttaps^ m. „Tta-haft (Av)“, 1,180,3c 
 
kJrÇ m. „Dichter (konz.)“, 7,2,7a; 10,110,7c 
 
ketÇ m. „Strahlen (vgl.)“, 2,11,6d 
 
kTtádvas^ m. „Schätze sammelnd (Gatten)“, 8,31,9a 
 
cariI'Ç m. „wandernd (Sonne&Mond)“, 10,88,11a 
 
jigatnÇ m.,f. „fliehend (H&E;M&V)“, 7,65,1d; 10,120,7c 
 
jRradJn^ m. „rasch gebend (M&V)“, 5,62,3d; 7,64,2d 
 
jeniyJvas^ m. unklar (Av;I&A), 7,74,3c; 8,38,7b 
 
turphárRt^ unklar (ref.), 10,106,6a 
 
turváGJyád^ „TurvaGa&Yadu“, 4,30,17a 
 
duratyét^ m. „unüberwindbar (M&V)“, 7,65,3b 
 
dhJyÇ m. unklar (Gespann-Epith.), 7,36,4b 
 
dhTInÇ m. „mutig (Gespann)“, 1,6,2c 
 
dhenÇ f. „Kühe (N&M;H&E)“, 1,146,3b; 3,6,4d; 3,55,12a; 4,23,10d 
 
nTt^ m. „Tänzer (Av)“, 6,63,5d 
 
paGv5 m. „Kleinvieh (vgl.)“, 10,106,3b 
 
punarvas^ „Schätze wiederbringend (A&S)„, 10,19,1c 
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purumánt^ m. „weise (Av)“, 1,158,1a 
 
pur^vás^ m. „schätzereich (Av)“, 1,47,10a; 8,5,4b; 8,8,12a 
 
p^tábandh^ m. „reinrassig (Pferde)“, 6,67,4a 
 
pTthÇ m. „breit (Arme)“, 6,19,3a 
 
pratádvas^ m. unklar (Gespann), 8,13,27c 
 
babhrÇ m.„Braune (Gespann)“, 4,32,22a;23c;24c 
 
bJhÇ m. „Arme;Vorderhufe“, 20x 
bJhávJ 2,38,2b; 5,64,2a; 7,62,5a 
 
bhura'y^ m. „eilend (Av)“, 6,62,7d 
 
maderÇ unklar (ref.), 10,106,6c 
 
madh^yuvJ (°yu) m. „Süßes liebend (Av)“, 5,73,8a; 5,74,9a 
 
mandÇ m. „erfreulich (I&Sy;Av)“, 1,6,7c; 10,61,15d 
 
manJvas^ m. „andachtsreich (Av)“, 5,74,1b 
 
mah5vas^ „reichbegütert (I&V)“, 7,82,2b 
 
yájy^ m. „Opfer empfangend (Av)“, 10,61,15d 
 
raghÇ m. „schnell (Gespann)“, 10,49,2c 
 
va(kÇ m. unklar (Gespann), 1,51,11b; 8,1,11b 
 
vajrabJh^ m. „Vajra haltend (I&A)“, 1,109,7a 
 
valgÇ m. „angenehm (Av)“, 6,62,5a; 6,63,1a; 7,68,4c; 8,87,6c 
 
vás^ m. „gut (Av)“, 1,120,7c; 1,158,1a;2b 
 
vahatÇ m. „Umzug (konz.)“, 7,1,17c 
 
vJjinRvas^ m. „gewinnreich (Götterpaare)“, 20x 
 
vipany^ m. „wetteifernd (Av)“, 8,8,19c 
 
viGpálJvas^ m. „Gönner des ViGpala (Av)“, 1,182,1c 
 
vTdhasnÇ m. „hochgewachsen (Pferde)“, 4,2,3a 
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vHIa'vas^ m. unklar (Gespann;Götterpaare), 1,111,1b; 2,41,8b; 4,50,10b; 5,74,1c; 5,75,4a;9c;  
8,5 4x; 8,26 4x; 8,22,8b;9b; 8,73,10a; 8,85,7b; 10,93,5a 

 
GaIyÇ m. „heilvoll (Av)“, 10,143,6a 
 
GacRvas^ m. „kunstreich (Av)“, 1,139,5a; 7,74,1c 
 
Gatakrat^ m. „hundertfache Kraft habend (Av)“, 1,112,23a 
 
GíG^ m. „Kinder (vgl.)“, 10,85,18b 
 
sákrat^ m. „eines Sinnes (A&S)“, 1,93,5b 
 
saparyÇ m. „gehorsam (Gespann)“, 3,50,2a 
 
sanér^ unklar (ref.), 10,106,8a 
 
sábandh^ m./f. „Verwandte (H&E;Yama&Yami)“, 3,1,10c; 5,47,5d; 10,10,9c 
 
samJnábandh^ f. „von gleicher Sippe (T&N)“, 1,113,2c 
 
sJdhÇ m. „förderlich (ref.)“, 2,27,15d 
 
sukrát^ m. „von guter Geisteskraft (M&V)“, 3,62,16c; 5,66,1a; 7,61,2c; 8,25,5b;8b 
 
sudJn^ m. „gabenreich? (Götter)“, 10x 
 
suhánt^ m. „gut zu erschlagen (okk.)“, 7,19,4d 
 
s^nÇ m. „Söhne (M&V)“, 8,25,5b 
 
s^yavasyÇ m. „an gute Weide gewöhnt (Gespann)“, 6,27,7a 
 
s^riyJvas^ m. „Surya besitzend (Av)“, 7,68,3c 
 
sTprádJn^ m. „mit ausgedehnten Gaben? (M&V)“, 8,25,5c 
 
sét^ m. „Fesseln (M&V)“, 7,65,3a 
 
smádabhRI^ m. „mit Zügeln versehen (Gespann)“, 8,25,24a 
 
sy^manyÇ m. „den Zügeln gehorchend (Gespann)“, 1,174,5b 
 
hán^ f. „Kinnbacken“, 4,18,9b; 5,36,2a; 10,79,1c; 10,152,3b 
 
 
^-Stämme 
 
camúvJ f. „Camugefäße (konz.)“, 3,55,20a 

 36



 
tanúvJ f./m. „sich selbst; Körper (Av;H&E;N&M)“, 1,181,4b; 2,39,2c; 3,4,6b; 4,56,6a;  

7,76,1d; 10,65,2b 
 
T-Stämme 
 
avit5rJ m. „Helfer (Av)“, 1,181,1d; 10,39,3b 
 
asnJt5rJ m. „Nichtschwimmer (konz.)„, 4,30,17b 
 
ihéhamJtarJ m. „hier und dort Mütter habend (I&A)“, 6,59,2d 
 
uIY5rJ m. „Pflugochsen (vgl.)“, 10,106,2a 
 
gántJrJ m. „Kommende (I&V;Av;Gespann)“, 1,17,2a; 8,5,5c; 8,13,10b; 8,22,3d 
 
codit5rJ m. „Antreiber (Av)“, 5,43,9c 
 
janit5rJ m. „Erzeuger (I&Vs)“, 6,69,2a 
 
dákIapitarJ m. „DakIa zum Vater habend (M&V)“, 7,66,2b 
 
dJt5rJ m. „Geber (I&A)“, 6,60,13c 
 
duhitárJ f. „Töchter (N&M)“, 6,49,3a; 10,70,6d 
 
dhánutarJ m. „Schnelläufer (Gespann)“, 4,35,5c 
 
dhart5rJ m. „(Völker-)Bewahrer (I&V;M&V)“, 1,17,2c ; 5,67,2c; 5,69,4a 
 
nícetJrJ m. „Aufmerksame (Av)“, 1,184,2d 
 
pitárJ m. „Eltern, Väter„, 28x 
 
prayant5rJ m. „Darbringer (Körperteile)“, 4,21,9b 
 
pret5rJ m. „Liebhaber (I&V)“, 4,41,5b 
 
bhr5tarJ m. „Brüder (I&A)“, 6,59,2c 
 
manotárJ m. „Zuweiser (Av)“, 1,46,2b; 8,8,12b 
 
mJtárJ f. „Eltern, Mütter„, 33x 
 
mJtárJpitárJ „Vater&Mutter“, 4,6,7b 
 
yant5rJ m. „Lenker“, 1,162,19b 
 
rakIit5rJ m. „Wächter (vgl.;konz.)“, 2,39,6c; 10,14,10b 
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Gamit5rJ m. „Zubereiter (Arme)“, 5,43,4b 
 
sammJtárJ f. „von derselben Mutter geboren (vgl.)“, 10,117,9b 
 
síndhumJtárJ m. „Söhne d. Sindhu (Av)“, 1,46,2a 
 
sth5tJrJ m. „Wagenkämpfer“, 10,59,1b 
 
svásJrJ f. „Schwestern (T&N;H&E;N&M)“, 1,178,2b; 1,185,5b; 3,54,7c; 3,55,11c 
 
hótJrJ m.  „Priester,Paar“, 11x 
 
Wurzelhafte Stämme 
 
Vokalisch auslautend 
 
adhvag5 (°gJ) m. „Wanderer (vgl.)“, 8,35,8a 
 
apRjúvJ (°j^) f. „antreibend (N&M)“, 2,31,5b 
 
ásmTtadhr^ (°dhru40) m. „nicht enttäuschend (Av)“, 10,61,4d 
 
udanyaj5 (°jJ) m. „wassergeboren (Av)“, 10,106,6c 
 
Td^pé (°pJ) f. unklar, 8,77,11c41

 
kakIiyaprZ (°pN) m. „Gurt füllend (Gespann)“, 1,10,3b 
 
gop5 (°pJ) m. „Hüter (S&P;I&V o. H&E;M&V;I&Vy;Av)“, 2,40,1c; 3,38,9c; 5,62,9b;  

5,63,1a; 7,64,2a; 7,91,2a; 10,40,12c 
gopZ 8,25,1a 
 
ghTtásn^ (°snu) m./f. „schmalzrückig (M&V;Gespann;H&E)“, 1,153,1c; 3,41,9c; 4,2,3a;  

10,12,4a 
ghTtasnúvJ m. 3,6,6b 
 
chardiIp5 (°pJ) m. „Dach schützend (Av)“, 8,9,11a 
 
jagatp5 (°pJ) m. „bewegliche Habe schützend (Av)“, 8,9,11a 
 
tan^p5 (°pJ) m. „Körper schützend (Av)“, 8,9,11b 
tan^pZ M&V, 7,66,3a 
 
tapuIp5 (°pJ) m. unklar (Pferde), 3,35,3a42

 
dravi'od5 (°dJ) m. „Schätzegeber (Av)“, 5,43,9d 
 
parasp5 (°pJ) m. „in der Ferne schützend (M&V;Av)“, 5,62,6a; 8,9,11a 
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punarbhúvJ (°bh^) m. „wiederkehrend (T&N)“, 1,62,8c 
 
purJj5 (°jJ) m. „zuerst geboren (Av)“,7,73,1c 
 
purubh^ (°bh^) m. „vielseitig (Av)“, 4,44,4a 
 
p^rvajé (°jJ) f. „erstgeboren (H&E)“, 7,53,2a 
 
madhupJ (°pJ) m. „Süßtrinker (Av)“, 1,180,2d 
 
manojúvJ (°j^) m. „gedankenschnell (I&Vy)“, 1,23,3a 
 
mayobhúvJ (°bh^) m. „heilbringend (Av)“, 1,92,18a; 5,43,8c; 5,73,9b; 8,8,9d; 8,8,19a;  

8,86,1a; 10,39,5b 
 
rayidaú (°dJ) m. „Reichtum gebend (Av)“, 3,54,16c 
 
vanargÇ (°gu?) m. „im Wald streifend (vgl.)“, 10,4,6a 
 
vJjadJ (°dJ) m. „Siegespreis bringend (I&Vy)“, 1,135,5g 
 
viGváGambhuvJ (°bh^) f. „allen Glück bringend (H&E)“, 1,160,1a;4b; 6,70,6c 
 
GatárJ (°rJ) m. „hundert Gaben habend (ref.)“, 10,106,5b13

 
GambhúvJ (°bh^) f./m. „heilbringend (H&E;I&A;Av)“, 2,41,19a; 6,60,7c;14c; 8,8,19b 
 
GambhÇ m. (Av), 1,46,13c; 4,41,7d 
 
GucipJ (°pJ) m. „Klares trinkend (I&Vy)“, 7,91,4c 
 
sacJbhúvJ (°bh^) m./f. „bei-, zusammen stehend (Av;M&V;H&E)“, 1,34,11d; 1,157,4d;  

2,31,1b; 8,35,1b;2b;3b; 10,76,1c 
 
sadhaníyJ (°nR) m. „Gefährten (Sonne&Mond)“, 10,93,5b 
 
suJsasthé (°sthJ) f. „guten Sitz habend (ref.)“, 10,13,2d 
 
sugop5 (°pJ) m. „gute Hüter (Av)“, 1,120,7c 
 
sutap5 (°pJ) m. „Somatrinker (I&Vs;I&V)“, 1,155,2b43; 6,68,10a 
 
senJjúvJ (°j^) m. „pfeil(?)schnell (Av.)“, 1,116,1d 
 
somap5 (°pJ) m. „Somatrinker (I&A)“, 1,21,3c 
 
stip5 (°pJ) m. „Familie schützend (M&V)“, 7,66,3a 
 
Konsonatisch auslautend 
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áduIkTtau m. „nichts Übles tuend (Gespann)“, 3,33,13c 
 
adrúhJ f./m. „truglos (H&E;M&V)“, 2,41,21a; 3,56,1c; 4,56,2c; 5,68,4c; 7,66,18b 
 
anaKv5hJ m. „Lasttiere (Sonne&Mond)“, 10,85,10c 
 
ánabhidruhJ  m. „truglos (M&V)“, 2,41,5a 
 
apnar5jJ m. „Besitz beherrschend (M&V)“, 10,132,7a 
 
asutHpJ m. „Lebensräuber (konz.)“, 10,14,12a 
 
asrídhJ m. „nicht schädigend (Gespann;Av)“, 3,58,7d; 4,32,24c 
 
aharvidJ m. „tageskundig (Av)“, 8,5,9b;21b 
 
indrav5hJ (°vah) m. „I fahrend (Gespann)“, 1,111,1b; 4,35,5d 
 
iIukHtJ „Pfeilschmiede (Av)“, 1,184,3a 
 
ukthaG5sJ m. (√GJs) „Loblieder singend (Av)“, 2,39,1c 
 
udbhídJ f. „hervorbrechend (T&N)“, 10,76,1d 
 
uI5sJnáktJ f. „N&M“, 10x 
 
TtaspTGJ m. „Wahrheitspfleger (M&V)“, 1,2,8a 
 
TtJvHdhJ m./f. „Tta-mehrend (Götterpaare)“, 14x 
 
Td^vHdhJ m. unklar (Arme), 8,77,1d 
 
TtvíjJ m. „Priester (I&A;Priester)“, 8,38,1a; 10,70,7c 
 
kavichádJ m. „am Kavi Gefallen findend (I&A)“, 3,11,3a 
 
kTInaprútau (°prut, von √pru) „Schwarzantilope (vgl)“, 1,140,3a 
 
kratuvídJ m. „ratwissend (Ehegatten)“, 2,39,2d 
 
kI5mJ „(H&) Erde; vgl.“, 2,39,7b44; 10,12,1a; 10,106,10d44

 
gojítJ m. „rindergewinnend (Arme)“, 1,102,6a 
 
gTtapHcJ f. „schmalzgetränkt (H&E)“, 6,70,4b 
 
gTtJvHdhJ f. „schmalzreich (H&E)“, 6,70,4b 
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carIa'RsahJ m. „Völkerbezwinger (I&A)“, 7,94,7b 
 
tan^tyájJ m. „sein Leben einsetzend (vgl.)“, 10,4,6a 
 
tan^rúcJ m. „am Körper glänzend (Kämpfer)“, 6,25,4b; 7,93,5b 
 
tamohánJ m. „Dunkel vertreibend (Av)“, 3,39,3d 
 
divikIítJ m. „im Himmel wohnend (Sonne&Mond)“, 10,92,12c 
 
divispTGJ m. „an den Himmel reichend (AV; M&V)“, 1,22,2b; 1,23,2a; 1,137,1d 
 
dy5vJ „Himmel (&E)/[&E]; Tag [&N]“, 27x 
 
dy5vJkI5mJ „H&E“, 8x 
 
dv5rJ f. „Tor(e)“, 8x 
duv5rJ 4,51,2c 
 
dhúrau f. „Deichsel (vgl.)“, 10,101,10d;11a 
 
náktJ f. „Nacht (&Tag)“, 1,73,7c; 7,42,5c 
 
nápJtJ m. „Abkömmlinge (d. Himmels)45 (Av;M&V)“, 1,117,12a; 1,182,1d; 1,184,1d; 
3,38,5c;  

4,44,2b; 8,25,5a; 10,61,4b 
 
namovHdhJ m. „verehrungsreich (M&V)“, 3,68,17a 
 
nárJ m. „Herren (Götterpaare)“, 83x 
 
nJv5 f. „Schiffe (vgl.)“, 2,39,4a46

 
n5sJ f. „Nase“, 2,39,6c47

 
payovHdhJ f. „milchreich (okk.)“, 8,2,42a 
 
parikIítJ m. „umgebend (Eltern;H&E)“, 3,7,1c; 10,65,8a 
 
p5dJ m. „Füße“, 1,24,8c; 2,39,5d; 6,29,3a; 6,47,15c; 10,73,3a; 10,90,11d; 10,106,9b 
 
purubhujJ m. „vielnützend (Av)“, 1,3,1c; 1,116,13b;14c; 5,49,1c; 5,73,1c; 6,63,5b;8a;  

8,8,17b; 8,10,6a; 8,86,3a 
 
puruspHhJ m. „vielbegehrt (Av)“, 8,8,22d 
 
puroyúdhJ m. „Vorkämpfer (I&Pv)“, 1,132,6a 
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púIkarasrajJ m. „lotusbekränzt (Av)“, 10,184,2d 
 
pTthivzdiy5vJ f. „H&E“, 3,46,5a 
 
prJtaryújJ m. „früh anspannend (Av)“, 1,22,1a 
 
bandhupHchJ m. „nach den Verwandten fragend (Av)“, 3,54,16a 
 
barhiIádJ f. „auf dem Barhis sitzend (N&M)„, 7,2,6c 
 
brahmayújJ m. „durch das B. angespannt (Gespann)“, 3,35,4a; 8,2,27a; 8,17,2a 
 
bhiIájJ m. „Ärzte (Av)“, 1,116,16d; 1,157,6a; 8,18,8a; 8,86,1a; 10,39,3d;5b 
 
madacyútJ „übermütig (Gespann;Av)“, 1,81,3c; 8,22,16a; 8,33,18a; 8,34,9a;  

8,35,19b;20b;21b 
 
madhuGcútJ f. „honigtriefend (H&E)“, 6,70,5b 
 
mithastúrJ f. „sich ablösend (N&M)“, 6,49,3c 
 
mith^dHGJ (°dHG) f. „verschieden aussehend (Dämon.;N&M)“, 1,29,3a; 2,31,5a 
 
yatásrucJ m. „Opferschale dargereicht habend (I&A)“, 1,83,3b; 1,108,4b 
 
yújJ m. „verbunden (I&B)“, 2,24,12d 
yúñjJ 1,162,21c (Gespann) 
 
rakIohá'J m. „RakIatöter (Gespann)“, 7,73,4b 
 
rathJsáhJ m. „den Wagen bemeisternd (Gespann)“, 8,26,20a 
 
rapsúdJ f. unklar (etwas in der Somakufe), 8,72,12b 
 
rRtíapJ m. „Wasser fließen lassend (M&V)“, 5,68,5a 
 
vacoyújJ m. „aufs Wort angeschirrt (Gespann)“, 1,7,2b; 1,20,2a; 6,20,9d; 8,45,39a; 8,98,9c 
 
vayovHdhJ f. „Lebensalter mehrend (N&M)“, 5,5,6a 
 
vasuvídJ m. „schätzefindig (Av)“, 1,46,2c 
 
v5cau f. „beide Redeweisen“, 2,43,1c 
 
vipaGcitJ m. „begeistert (M&V)“, 5,63,7a 
 
víGau f. „beide Geschlechter (Götter&Menschen)“, 9,70,4d 
 
viGvavídJ f. „allwissend (H&E)“, 6,70,6b 
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[viIudrúhJ m. „Abwehrer (Av)“, 8,26,15c]48

 
vHtau f. „Gegner;gegenüberstehend (H&E)“, 5,37,5a; 10,65,5d 
 
vTtratúrJ m. „Feinde überwindend (I&V)“, 6,68,2d 
 
vTtrahá'J m. „VTtratöter (I&A)“, 1,108,3b; 3,12,4a; 6,60,3a; 7,93,1b;4c; 8,38,2b 
 
vTIYídy5vJ m. „Himmel regnen lassend (M&V)“, 5,68,5a 
 
Gv5nJ m. „Hunde (vgl.;konz.)“, 2,39,4c 
Guv5nau 10,14,10a;11a 
 
sakIítJ f. „zusammenwohnend (Reibhölzer)“, 1,140,3a 
 
satyav5cJ f. „Wahrheit sagend (H&E)“, 10,12,1b 
 
sanájJ f. „alt (H&E)“, 1,62,7a 
 
sanJjúrJ m. „sehr gealtert (Eltern)“, 4,36,3c 
 
samr5jJ m. „Allherrscher (M&V)“, 1,136,1d; 2,41,6a; 5,63,2a;3a;5d; 5,68,2a; 8,23,30c;  

8,25,4b;7c; 8,29,9b; 10,65,5b 
 
sayújJ m. „engverbunden (konz.)“, 1,164,20a 
 
sJkaIyújJ m. „zusammengespannt (ref.)“, 10,106,3a 
 
sJkaIvHdhJ m./f. „zusammen aufgewachsen (I&A;H&E)“, 7,93,2b; 9,68,3b 
 
sícau f. „beide Heeresflügel“, 1,95,7b; 10,75,4c 
 
sudhúrJ „gut gejocht (Gespann)“, 3,43,4b; 5,27,2b; 5,43,5c 
 
suyújJ „gut angespannt (Pferde)“, 4,33,10b; 7,70,2d; 10,105,2a 
 
suvardHGJ (°dHG) m. „durch die Sonne sehend (M&V)“, 5,63,2b 
 
suvarvidJ „sonnenkundig (Av)“, 8,8,7b 
 
suv5cJ m. „schöne Rede habend (Priester)“, 10,110,7a 
 
suGrútJ (°Grut, von √Gru) m. „gut hörend (vgl.)“, 2,39,6d 
 
harítJ f. „Falben“, 6,47,19a 
 
havanaGrútJ (°Grut, von √Gru) m. „auf den Ruf hörend (Av;I&A;I&V)“, 5,75,5b; 6,59,10b;  

7,83,3d; 8,8,7d 
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Suffixale C-Stämme 
 
-añc- 
 
arv5ñcJ m. „herwärtsgerichtet (Av;Gespann;M&V)“, 1,47,8a; 1,55,7b; 1,137,3e; 2,39,3d; 

 5,76,1c 
 
sadhríañcJ m. „vereint (I&A)“, 1,108,3c 
 
samyáñcJ m. „vereint (Paar)“, 1,179,3d; 8,31,6b 
 
-at- 
 
asaGcátJ f./m. „unversieglich (H&E;Av)“, 1,160,2a f.; 7,67,9a m.; 10,69,8b f. 
 
dádhatau m. „bringend (Av)“, 7,70,4c 
 
bíbhratJ m. „bringend; unterstützend (ref.;Av)“, 1,47,3c;6a; 5,64,7e; 5,73,2b; 5,75,3a 
 
vitáritratJ Intens.Pzp. vi√tar m. „sich abwechselnd (Arme)“, 1,144,3b 
 
G5satJ √GJs m. „weisend (Av)“, 1,139,4g 
 
-an- 
 
áhanR n. „Tag [&Nacht]“, 1,123,7d; 1,185,1d; 4,55,3c; 5,82,8a; 6,58,1b; 10,39,12d;  

10,76,1c 
 
índrJp^Iá'J m. 7,35,1d 
 
gr5vJ'J „Pressteine (vgl.)“, 2,39,1a 
 
párijmJnJ m. „umherwandelnd (vgl.)“, 10,106,3d 
 
p^IánJ „(Indra&) P“, 6,57,1a 
 
mitrarJjJnJ „König Mitra (&V)“, 5,62,3b49

 
yúvJnJ m. „jung (Eltern;Av;M&V)„, 1,20,4a; 1,110,8d; 1,117,14b; 3,58,7b; 4,33,3a; 4,35,5a;  

4,36,3d; 6,62,4d; 7,62,5c; 7,67,10a; 7,69,8a 
yÇnJ m. 9,68,5c 
 
r5jJnJ m. „Könige (M&V;I&V;V&Yama;Av)“, 20x 
 
vHIanJ „bullenhaft (Götter;Pferde;ref.)“, 74x 
 
sómJpÇIa'J 2,40 3x 
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-ant- 
 
adhvaryántJ m. „Opferdienst besorgend (Av)“, 1,181,1b 
 
ámardhantJ m. „nicht vernachlässigend (I&A)“, 3,25,4c 
 
áyatantJ m. „nicht aneinandergeratend (unklar)“, 2,24,5c 
 
árhantJ m. „würdig (I&A)“, 5,86,5c 
 
aGnántJ m. „essend (Av)“, 7,67,7d; 8,5,31b 
 
irajyántJ m. „gerade richtend (I&A)“, 6,60,1c 
 
iIáyantJ m. „labend (Av)“, 8,5,5b; 8,26,3c 
 
uGántJ m. „begierig (M&V;I&Vy)“, 7,42,5d; 7,91,2a 
 
krzKantau m. „spielend (ref.)“, 10,85,18b;42c 
 
kIáyantJ m. „herrschend (M&V;I&A)“, 7,64,1a; 7,93,2c 
 
gavyántJ „auf Rinder ausziehend (konz.)“, 1,131,3d 
 
gmántJ „kommend (M&V;I&?;ref.)“, 1,122,11a; 10,22,6c; 10,32,1a 
 
cárantJ m. „gehend (Av)“, 1,158,2d 
 
codáyantJ m. „antreibend (Av)“, 1,117,3d 
 
janáyantJ m. „schaffend (I&Vs)“, 7,99,4a 
 
járantJ m. „alt (Eltern)“, 1,161,7b 
 
daGasyántJ m. „gefällig seiend (Av;Gatten)“, 6,62,7c; 8,22,6a; 8,31,9b 
 
diGántJ m. „weisend (Priester)“, 10,110,7d 
 
duhántJ m. „melkend (Av)“, 1,117,21b 
 
drávantJ m. „laufend (Av)“, 10,61,3b 
 
dhámantJ m. „blasend (Av)“, 1,117,21c 
 
niváhantJ m. „hinfahrend (Av)“, 1,119,4b 
 
pJráyantJ m. Kaus.√par „hinführend (I&Vs;Av)“, 6,69,1d; 7,69,7d 
 
p5ntJ m. √pJ „trinkend (Av)“, 1,122,4b 
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píbantJ m. „trinkend (Av)“, 1,180,1d 
 
punántJ „läuternd (okk.)“, 10,27,17d 
 
pTñcántJ m. √pTc „auffüllend (Av)“, 1,47,8c 
 
pracodáyanta „anregend (Priester)“, 10,110,7c 
 
pratirántJ „hindurchdringend (Av)“, 8,101,8c 
 
bThántJ m. „hoch (I&V;Arme;I&Vs;vgl.)“, 4,41,11a; 6,47,8d; 7,45,2a; 7,99,6a; 10,106,9a 
 
bhujántJ m. „rettend (Av)“, 6,62,6c 
 
mádantJ m. „sich berauschend (Av;I&Pv;V&Yama)“, 1,184,2b;5d; 3,53,1d; 10,14,7c 
 
mah5ntJ m. „groß (I&A;Av;I&V;M&V)“, 1,21,5a; 6,67,4c; 7,82,2b; 8,25,4a 
 
minántJ m. √mi „schädigend (Av)“, 1,117,3c 
 
miIántJ m. „Augen schließend (M&V)“, 8,25,9c 
 
yájantJ m. „opfernd (Priester)“, 2,3,7c 
 
yántJ m. √i „gehend (Av;ref.)“, 1,131,3e; 1,139,4f; 1,183,5c 
 
y5ntJ m. √yJ „fahrend (Av)„, 1,117,12a 
 
rádantJ m. „bahnend (Av)“, 1,117,11b 
 
r5jantJ m. „herrschend (Av)“, 8,8,18c 
 
vádantJ m. „redend (vgl.)“, 2,39,6a 
 
vápantJ m. „ausstreuend (Av)“, 1,117,21a 
 
vanvántJ m. „überwältigend (I&V)“, 7,83,4b 
 
vasnayántJ m. „feilschend (ref.)“, 6,47,21c 
 
váhantJ m. „fahrend (Av)“, 1,116,19b; 5,76,4d; 6,62,4c; 7,70,3d; 7,71,2b 
 
vJjáyantJ m. Partz. Kaus. √vaj „angespornt (Gespann)“, 2,11,7a 
 
vJjayántJ m. Partz. Denom. v5ja „Siegespreise verschaffend (I&A)“, 6,60,1d 
 
vicárantJ m. „getrennt wandernd (Sonne&Mond)“, 10,92,12c 
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viyántJ m. vi√yJ „auseinander gehend (konz.)“, 1,164,38c; 10,61,6c 
 
viyántJ √vR „s. erfreuend (Av)“, 1,122,4b 
 
vTdhántJ m. „wachsend (Av;I&A)“, 1,158,1a; 5,86,5a 
 
vénantJ m. „sorgend (M&V)“, 1,25,6b 
 
GT'vántJ m. „erhörend (Av)“, 1,34,12c 
 
sádantJ „sitzend (Av)“, 7,70,3c 
 
sántJ m. Pzp. √as, 6x 
 
sápantJ m. √sap „pflegend (M&V)“, 5,68,4a 
 
saparyántJ „verehrt (Av)“, 8,26,13c 
 
sámantJ m. „benachbart (konz.)“, 10,114,1a 
 
sáhantJ m. „besiegend (I&A)“, 8,40,1b 
 
s5dhantJ m. Pzp. √sJdh „gelingen lassend (M&V)“, 1,7,7c 
 
sumnayántJ m. √sumnay „wohlwollend (M&V)“, 6,49,1b 
 
háyantJ m. √hi „antreibend (Av)“, 1,116,18b 
 
-in- 
 
aGvínJ 399x 
 
kimRdínJ m. „Kimidin-Paar (Dämonen)“, 7,104,23b; 10,87,24b 
 
kumJrí'J m. „Kinder habend (Gatten)“, 8,31,8a 
 
keGínJ m. „mähnig (Gespann)“, 1,10,3a; 1,82,6a; 3,6,6a; 3,41,9b; 8,14,12a; 8,17,2b; 10,105,2c 
 
pajrahoIi'J m. „kräftige Opfer habend (I&A)“, 6,59,4c 
 
par'ínJ m. „geflügelt (Gespann)“, 8,1,11b 
 
putrí'J m. „Söhne habend (Gatten)“, 8,31,8a 
 
purRIí'J m. „quellenreich? (Pj&Vt)“, 10,65,9a 
 
prasakIí'J m. „überlegen (Gespann)“, 8,13,10c 
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manthínJ m. „gemischter (&reiner Soma)“, 9,46,4b 
 
mJyJvínJ m. „zauberkundig (Av)“, 10,24,4a 
 
mJyinJ m. „weise (Av)“, 6,63,5c 
 
vajrí'J m. „Vajra tragend (I&A)“, 6,59,3c 
 
vJjínJ m. „siegreich, heldenhaft (Pferde; I&B;Av)“, 2,24,12d; 5,36,6a; 6,67,4a; 7,104,6b;  

8,25,24c; 8,35,2a; 10,93,8b  
 
vighanínJ m. „Keulenträger (I&A)“, 6,60,5a 
 
GuImí'J m. „ungestüm (I&Vy)“, 4,47,3a 
 
-man- 
 
cárma'R n. „Felle (H&E)“, 6,8,3c 
 
jánmanR n. „beide Geschlechter (Götter&Menschen)“, 1,141,11c; 8,52,7b 
 
[jémanJ 10,106,6c]50

 
dh5manR n. „Stätten (des Soma)“, 9,66,2b 
 
brahm5'J m. „Brahmanen (vgl.)“, 2,39,1c 
 
satyadharmJ'J m. „deren Satzungen gelten (M&V)“, 5,63,1b 
 
sádmanR n. „beide Wohnstätten (H&E)“, 1,185,6a 
 
sánJmJnJ f. „gleichnamig (okk.)“, 10,73,6a 
 
suGármJ'J m. „gut schützend (A&S)“, 1,93,7c 
 
-mant- 
 
arcimántJ m. „strahlend (Av)“, 10,61,15a 
 
TbhumántJ m. „von den Rbhus begleitet (Av)“, 8,35,15a 
 
krátumantJ m. „stark (Av)“, 1,183,2b51

 
vadhÇmantJ „mit Bräuten beladener (Wagen, okk.)“, 7,18,22b 
 
-van- 
 
ágrJdvJnJ m. „zuerst essend (I&Vs)“, 6,69,6b 
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adruhvJ'J m. „untrüglich (M&V)“, 5,70,2a 
 
Tt5vJnJ m. „Tta-treu (M&V)“, 1,136,4g; 1,151,4b;8b; 5,65,2d; 8,23,30c; 8,25 4x; 
 
maghávJnJ m. „gabenreich (Götter)“, 1,184,5b; 2,24,12a; 3,58,5b; 4,28,5a; 8,26,7c 
 
rathay5vJnJ m. „Wagen fahrend (I&A)“, 8,38,2a 
 
GubhrayJvJnJ m. „mit glänzendem Gespann fahrend (Av)“, 8,26,19c 
 
GruIYRv5nJ m. „Diener (vgl.)“, 10,106,4d  
 
sajítvJn5 m. „siegreich (I&A)“, 3,12,4b 
 
sasth5vJnJ m. „aneinandergeraten (Heere)“, 8,37,4a 
 
-vant- 
 
á(girasvantJ m. „von den Angiras begleitet (Av)“, 8,35,14a 
 
ánasvantJ m. „mit einem Wagen versehen (Gespann)“, 5,27,1a 
 
árvantJ m. „schnell (Gespann)“, 8,25,24c; 10,105,2b 
 
aIYRvántau m. „Kniescheiben“, 7,50,2b 
 
índravantJ m. „in Begleitung von I (Av)“, 1,116,21c 
 
káGJvantJ m. „mit Peitschen versehen (Gespann)“, 8,25,24a 
 
kéGavantJ m. „mähnig (Gespann)“, 10,105,5a 
 
dhármavantJ m. „vom Dharma begleitet (Av)“, 8,35,13a 
 
námasvantJ m. „verehrungswürdig (M&V)“, 5,62,5c 
 
niyútvantJ m. „Niyutgespann fahrend (I&Vy)“, 4,47,3c 
 
pavítravantJ m. „mit Filtern versehen (okk.)“, 10,27,17d 
 
marútvantJ m. „von den Maruts begleitet (Av)“, 8,35,13b;14b;15b 
 
mitr5váru'avantJ m. „in Begleitung von M&V (Av)“, 8,35,13a 
 
róma'vantau „behaart (Schamlippen)“, 9,112,4c 
 
v5javantJ m. „von Vaja begleitet (Av)“, 8,35,15a 
 
víI'uvantJ m. „von Vs begleitet (Av)“, 8,35,14a 
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vyácasvantJ m. „ausgedehnt (Heere;Gespann)“, 6,25,6d; 10,105,5b 
 
GáGvantJ m. „wiederholend (ref.)“, 1,164,38c 
 
(G5tapantJ unklar (ref.), 10,106,5b)52

 
sáptRvantJ m. „Gespann fahrend (I&A)“, 7,94,10c 
 
-vJIs- 
 
Jtasthiv5IsJ J√sthJ m. „(Wagen) bestiegen habend (Kämpfer&Lenker)“, 2,12,8c 
 
okiv5IsJ √uc m. „Gefallen findend (I&A)“, 6,59,3a 
 
jaganv5IsJ pari√gam m. „umschlossen habend (M&V)„, 5,64,1d 
 
jJgTv5IsJ √gT m. „erwacht (M&V)“, 1,136,3c 
 
tasthiv5IsJ √sthJ m. „stehend (I&A)“, 1,108,1c 
 
dRdiv5IsJ √dR m. „leuchtend (Av)“, 10,106,3c 
 
papiv5IsJ √pJ m. „getrunken habend (I&A)“, 1,108,13a 
 
vavanv5IsJ √van m. „Gewinner (Av)“, 10,61,4d 
 
vidv5IsJ √vid m. „Wissende (Av;I&A)“, 1,116,11c; 1,120,2a;3a;3b; 5,86,4d 
 
GuGruv5IsJ √Gqt m. „gehört habend (Av)“, 7,70,5a 
 
G^Guv5IsJ √G^ m. „stark (I&A)“, 7,93,2b 
 
-s- 
 
anehásJ f. „tadelos (H&E)“, 6,75,10b 
 
ándhasR n. „beide Pflanzen (Soma&Gras)“, 7,96,2a 
 
apásJ m. „Künstler (M&V;vgl.)“, 6,67,3c; 10,106,1b 
 
arepásJ m. „makellos (I&Vy;Av)“, 1,181,4b; 5,51,6c; 5,73,4c 
 
JGuhéIasJ m. „schnell fliegendes Geschoß habend (Av)“, 8,10,2d 
 
RyacakIasJ m. „mit den Augen wandernd (M&V)“, 5,66,6a 
 
ukthavJhasJ m. „von Lobliedern angezogen (I&A)“, 6,59,10a 
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urucákIasJ m. „weithin blickend (M&V)“, 8,101,2a 
 
uruvyácasJ f. „breiträumig (H&E)“, 1,160,2a 
 
uIásJ f. „Morgen (&N)/[&N]“, 1,73,7c; 3,4,6a; 3,14,3a; 5,1,4c 
uI5sJ 1,188,6a; 7,42,5c 
 
nTcákIasJ m. „Männer erblickend (Götter;okk.)“, 9,5,7a; 10,14,11b 
 
kTIYiojasJ m. „Stärke der Stämme (I&V)“, 7,82,9b 
 
krándasR n. „s. gegenüberstehende Truppen (auch H&E)“, 2,12,8a; 6,25,4d; 10,121,6a 
 
gambhRracetasJ m. „von tiefer Einsicht seiend (Av)“, 8,8,2d 
 
góparR'asJ m. „viele Kühe besitzend (okk.)“, 10,62,10b 
 
[cákIusJ 2,39,5b eher Instr. Sg.] 
 
candrámasJ m. „Voll- [&Neu-]Mond“, 10,64,3c 
 
jánasR n. „beide Geschlechter (Götter&Menschen)“, 2,2,4d 
 
janúIR n. „beide Geschlechter (Götter&Menschen)“, 9,70,3b 
 
[jayúIJ m. „siegreich„]53

 
jJtávedasJ m. „Opferpriester (konz.)“, 7,2,7b 
 
tádokasJ m. „daran Gefallen findend (I&B)“, 4,49,6c 
 
tavásJ m. „stark (I&Vs)“, 7,99,6b 
 
toG5sJ m. „antreibend (I&A)“, 8,38,2a54

 
náktoI5sJ  f. „N&M“, 5x 
 
navedasJ m. „kundig (Av)“, 1,34,1a 
 
n5dhasR n. unklar (H&E), 10,65,5d 
 
nTv5hasJ m. „Männer fahrend (Gespann;M&V)“, 1,6,2c; 8,25,23c 
 
p5jasR n. „Erscheinungen? (H&E)“, 1,121,11a55

 
purudaIsasJ m. „vielwunderkräftig (Av)“, 1,3,2a; 6,63,10d; 8,9,5b; 8,87,6c 
 
purubhojasJ m. „viel Nahrung verschaffend (AV)“, 8,22,16d 
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p^tádakIasJ m. „von reiner Gesinnung (M&V)“, 1,23,4c; 5,66,4d; 8,23,30c; 8,25,1c 
 
pTthupákIasJ m. „mit breiten Flügeln (Gespann)“, 8,26,23c 
 
prácetasJ f./m. „einsichtsvoll; fürsorglich (H&E;M&V;Av)“, 1,159,1b; 5,71,2a; 8,9,15c;20c;  

8,10,4c; 10,36,2a 
 
prámahasJ m. „erhaben (M&V)“, 7,66,2c; 8,25,3b 
 
bodhínmanasJ m. „mit aufmerksamem Sinn (Av)“, 5,75,5b 
 
bhÇriretasJ f. „samenreich (H&E)“, 3,3,11d; 6,70,1d; 10,92,11a 
 
matavacasJ m. „der Rede gedenkend (Av)“, 1,46,5b 
 
[mánojavasJ „gedankenschnell“, 8,22,16a]56

 
mJs5 m. „Mond [&Sonne]“, 6,34,4a 
 
yajñavJhasJ m. „durch das Opfer hergeführt (Av;I&Vy)“, 1,15,11c; 4,47,4c 
 
yaGásJ m. „verehrt (H&E;Av)“, 1,122,4a; 5,43,2d; 7,69,3a; 10,106,2c 
 
rájasR n. „beide Räume (H&E;T&N)“, 1,160,4c; 4,42,3b;6d; 4,56,3c; 6,9,1b; 6,15,9b; 7,80,1c;  

7,99,1c; 9,68,3c 
 
riG5dasJ m. unklar (M&V;Av), 5,66,1b; 5,67,2d; 5,71,1a; 8,8,17a 
 
vácasR n. „Lieder (konz.)“, 7,104,12b 
 
vatsapracetasJ m. „um Vatsa besorgt (Av)“, 8,8,7c 
 
víenasJ m. „schuldlos (Gespann)“, 3,33,13c 
 
vicetasJ m. „einsichtsvoll (Av)“, 5,74,9c; 10,132,6a 
 
vípakIasJ m. „auf beiden Wagenseiten seiend (Gespann)“, 1,6,2b 
 
vipravJhasJ m. „Anziehungskraft der Sänger habend (Av)“, 5,74,7c 
 
viGvápeGasJ f. „allfarbig (T&N)“, 4,48,3b 
 
viGvábhojasJ m. „allnährend (Gespann)“, 7,16,2a 
 
viGvávedasJ m. „allwissend (Av;M&V)“, 1,47,4a; 1,139,3e; 8,25,3a; 10,143,6b 
 
vedhasJ m. „wissend (Av)“, 1,181,7a 
 
GráyiIYhavarcasJ m. „herrlich glänzend (M&V)“, 5,65,2a 
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sácetasJ f. „einmütig (H&E)“, 10,113,1a 
 
sajóIasJ m. „vereint (Av;I&V)“, 3,58,7b; 4,46,6b; 7,72,2b; 8,9,12c; 8,26,11c; 8,35 21x;  

8,101,7c24

 
sámanasJ m./f. „eines Sinnes seiend (Av;N&M;Gatten)“, 1,92,16c; 1,113,3d; 1,116,19c;  

5,3,2d; 7,74,2c; 8,31,5a; 10,95,12c 
 
samJnávarcasJ m. „gleichschön (I&Sy)“, 1,6,7c 
 
sámokasJ m./f. „zusammen wohnend (H&E;I&A)“, 1,144,4b; 1,159,4b; 8,9,12b; 10,65,2b;8b 
 
sávayasJ m. „gleichaltrig (Arme)“, 1,144,3a;4a 
 
sávedasJ m. „gleichbesitzend (A&S)“, 1,93,9a 
 
síndhuvJhasJ m. „Sindhu fahrend (Av)“, 5,75,2d 
 
suávasJ m. „gut schützend (A&S)“, 1,93,7c 
 
sudáIsasJ f./m. „gut wirkend (H&E;Av)“, 1,159,1c; 6,70,6b; 8,10,3b 
 
supéGasJ f. „schön geschmückt (N&M;H&E)“, 1,13,7a; 1,142,7b; 1,188,6a; 6,70,1b; 10,36,1a 
 
surJdhasJ m. „gut schenkend (Av)“, 10,143,4a 
 
surétasJ m. „guten Samen habend (Eltern)“, 1,159,2c 
 
suv5casJ m. „schön redend (Priester)“, 1,188,7a 
 
s^ryJcandramásJ m. „Sonne&Mond“, 1,102,2c; 5,51,15b; 10,190,3a 
 
sÇryJm5sJ „Sonne&Mond“, 10,64,3c; 10,68,10d; 10,92,12c; 10,93,5b 
sÇriyJm5sJ 8,94,2c 
 
hitáprayasJ m. „denen Opferspeise vorgesetzt ist (Av)“, 10,61,15d 
 
híra'yapeGasJ m. „goldgeschmückt (Av;Gatten)“, 8,8,2c; 8,31,8c 
 
2. Obliquus 
 
2.1. Genitiv/Lokativ 
 
a-Stämme 
 
áIsayos „auf den Schultern“, 5,57,6a 
 
áGvayos „auf den (Wagen-)Pferden“, 6,47,9b 
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índrJváru'ayos 1,17,1a 
 
RGJnáyos „der beiden Herrscher (I&Vy)“, 7,90,5d 
 
uttJnáyos „der Ausgestreckten (H&E)“, 1,164,33c 
 
upJkáyos „in den aneinandergeschlossenen (Händen)“, 1,81,4c 
 
ubháyos „der beiden (Av;Heer)„, 1,120,1b; 6,25,6a 
 
tuvijJtáyos „der Vielartigen (M&V)“, 7,66,1c 
 
deváyos „der Götter (V&Sy)“, 7,61,1b 
 
dváyos „der/wegen der zwei“, 1,83,3a 
duváyos 6,45,5b; 8,45,34b 
 
dhvasráyos „von Dhvasra (&PuruIanti)“, 9,58,3a 
 
nadáyos „der (Wagen-)Hengste“, 10,105,4c 
 
pastíyos n. „in den beiden Wohnsitzen (v. Göttern&Menschen)“, 10,96,10a 
 
mitráyos 6,51,1a; 7,66,1a 
 
mitr5váru'ayos 10,130,5a 
 
muIkáyos „an den Hoden“, 10,38,5d 
 
sth^ráyos „in den starken (Händen)“, 6,29,2c 
 
yamáyos „der Zwillinge“, 10,8,4b; 10,117,9c 
 
váru'ayos 6,51,1b; 7,66,1a 
 
váhiIYhayos „auf den am besten fahrenden (Wagenpferden)“, 6,47,9b 
 
vívratayos „der auseinander strebenden (Wagenpferde)“, 10,105,4c 
 
vaikar'áyos „der beiden Vaikar'as“, 7,18,11b 
 
hástayos „in den Händen„, 10x 
 
i-Stämme 
 
ará'y-os f. „in den Reibhölzern“, 7,1,1a 
ará'íy-os 3,29,2a 
 
indrJgniy-ós 8,38,10b; 8,40,8c 
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o'íy-os  f.(?) „in den Armen (des Somapressenden)“, 9,16,1a; 9,65,11a; 9,101,14b57

 
kukIiy-ós m. „in den Backen (I’s)“, 3,51,12a; 8,17,5a  
 
gábhastiy-os m. „in/von den Händen“, 19x, alle -iy- außer 6,29,2c 
 
jJmiy-ós m. „unter Geschwistern“, 5,19,4b 
 
puruIántiy-os m. „von PuruIanti (&Dhvasra)“, 9,58,3a 
 
yuvaty-ós f. „der Jugendlichen (H&E)“, 6,49,2b; 10,3,7b 
 
háriy-os m. „der/bei den Falben“, 1,7,2a; 3,45,2c; 4,16,11b; 8,33,4c 
 
R-Stämme 
 
árjuny-os (fem. zu árjuna- „weiß„) „unter den beiden ArjunR (=Mondhaus)“, 10,85,13d 
 
cakríy-os f. „an den beiden Räder“, 1,30,14c; 6,24,3a 
 
diváspTthivy-ós f. 2,2,3b; 5,49,5d; 10,3,7b; 10,35,2a  
 
naptíy-os f. „in beiden Töchtern (=Preßbretter o. Arme)“, 9,9,1b 
 
ni'iyós (fem. zu ni'yà-) „der beiden Verborgenen (Eltern A’s)“, 10,5,1c 
 
niIpátantiy-os f. Pzp.√pat „der wegfliegenden (Reibhölzer)“, 10,24,5b 
 
pJIíy-os f. „in den Kinnladen? (Tritas)“, 9,102,2a  
 
purJ'iy-ós n. „zwischen den uralten (Sitzen)“, 3,55,2c 
 
yajñaníy-os m. (yajña-√nR) „von den beiden Opferleitern“, 10,88,17b 
 
ródasRy-os f. „der/in den beiden Welten“, (s. Fn. 36) 
ródasy-os 1,168,1cb 
ródas-os 9,22,5a; 1,151,3a; [auch 1,168,1c nach Arnold]  
 
samRcy-ós f. „der vereinten (Reibhölzer)“, 10,24,5b 
 
u-Stämme 
 
bJhuv-ós m. „in den/der Arme/n“, 21x 
 
^ruv-ós m. „zwischen den Schenkeln“, 8,70,10c 
 
hánuv-os f. „in den Kinnladen“, 1,52,6d 
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^-Stämme 
 
camúv-os f. „in den beiden Camugefäßen (auch H&E)„, 13x 
camv-òs 9,96,21c 
 
T-Stämme 
 
pi-tar-ós m. „der Eltern„, 20x 
 
mJ-tar-ós f. „in den/der Eltern„, 3,2,2b; 5,11,3a; 8,60,15a 
mJ-tr-ós „der Eltern„, 7,3,9c 
 
svásar-os f. „der Schwestern (T&N)“, 1,113,3a 
 
Wurzelhafte Stämme 
 
Vokalisch 
 
nas-ós f. „der Nüstern“, 5,61,2c 
 
pad-ós m. „unter den Füßen“, 10,166,2c 
 
bhruv-ós (bhrÇ-) f.  „über den Augenbrauen“, 4,38,7d 
 
svadháyos (°dhJ) f. „der beiden Eigenmächte (H&E)“, 9,86,10c 
 
Konsonantisch 
 
parikIít-os f. „der umgebenden (Welten)“, 1,123,7c 
 
bhuríj-os f. „in/von den Armen“, 4,2,14c; 8,4,16a; 9,26,4a; 9,71,5a 
 
samr5j-os m. „der Allherrscher (I&V)“, 1,17,1b 
 
sukHt-os m. „der beiden gut Handelnden (unklar)“, 3,31,2d 
 
harít-os f. „der Goldgelben (H&E)“, 3,44,3c 
 
-añc- 
 
víI,^c-os m. „der verschiedenen Seiten“, 7,18,6d 
 
-at- 
 
pípr-at-os m. √pT „der helfenden (Av)“, 1,46,12c 
 
-an/in- 
 
aGvín-os 19x 
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indrJpuI',ós m. „von I&P“, 1,162,2d 
 
párijman-os m. „der Umherziehenden (Av)“, 1,46,14b 
 
-ant- 
 
jár-at-os m. „von 2 Alten (Av)“, 8,73,11b 
 
-man- 
 
áGman-os m. „zwischen den (Feuer-)Steinen“, 2,12,3c 
 
sádman-os n. „zwischen den beiden Sitzen“, 3,55,2c 
 
-van- 
 
maghWn-os (für maghávanos) „der Gabenreichen (I&A)“, 5,86,3b 
 
-vant- 
 
vJjínR-vat-os m. „der Lohnreichen (Av)“, 1,120,10b 
 
GímR-vat-os m. „der Regsamen (I&Vs)“, 1,155,2a 
 
sárasvatR-vat-os  m. „in Begleitung von S. (I&A)“, 8,38,10a 
 
2.2. Ablativ/Dativ/Instrumental 
 
a-Stämme m. 
 
áIsJbhyJm „von den Schultern“, 10,163,2c 
 
kár'JbhyJm „von den Ohren“, 10,163,1b 
 
ubh5bhyJm „mit beiden„, 9,67,25a 
 
dáGaGJkhabhyJm „mit den zehnzweigigen (Händen)“, 10,137,7a 
 
duv5bhyJm „mit den/den zwei“, 2,18,4a; 10,67,4a 
 
tveI5bhiyJm „vor den Gewaltigen (I&V)“, 8,59,5b 
 
n5satyJbhyJm „den NJsatyas“, 1,116,1a ; 5,77,4a; (4,3,6c Konjektur Geldners) 
n5satiyJbhiyJm 1,20,3a 
 
nicir5bhyJm „den Aufmerksamen (M&V)“, 1,136,1a 
 
prápadJbhiyJm n. „von den Fußspitzen“, 10,163,4b 
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mátasnJbhyJm „von den Nieren o. Lungen“, 10,163,3c 
 
mitr5váru'JbhyJm „mit M&V“, 5,51,9a 
 
yukt5bhyJm  „mit den angeschirrten (Falben)“, 6,23,1c 
 
Gubhr5bhyJm „mit den glänzenden (Falben)“, 1,35,3b 
 
haryat5bhiyJm „mit den beliebten (Falben), 8,6,36b 
 
hástJbhyJm „mit den Händen“, 10,137,7a 
 
J-Stämme f. 
 
n5sikJ-bhyJm „von der Nase“, 10,163,1a 
 
GíprJ-bhyJm „mit den Lippen“, 10,105,5c 
 
i-Stämme  
 
akIz-bhyJm n. „von den Augen“, 10,163,1a 
 
indrJgní-bhyJm m. „mit/für I&A“, 1,109,3c; 8,40,5b;12a; 10,116,9a; 10,128,9b 
indraagní-bhyJm 5,86,6a 
 
p5rI'i-bhyJm f. „von den Fersen“, 10,163,4b 
 
vartaní-bhyJm f. „von beiden Radspuren“, 7,69,3d 
 
Gró'i-bhyJm f. „von den Hüften“, 10,163,4c 
 
hári-bhyJm m. „mit den/für die Falben„ 25x 
 
R-Stämme 
 
kIo'z-bhyJm f. „mit beiden Heeren/Welten„, 2,16,3a 
 
ródasR-bhiyJm f. „für die beiden Welten“, 1,136,6a (s. Fn. 36) 
 
u-Stämme 
 
anJmayitnú-bhyJm m. „mit den nicht krankmachenden (Händen)“, 10,137,7c 
 
^rú-bhyJm m. „von den Schenkeln“, 10,163,4a 
 
bJhú-bhyJm m. „mit/von den/für die Arme/n“, 2,17,6a; 2,24,7c; 7,22,1c; 8,101,4c; 10,7,5c; 

10,81,3c;10,163,2d 
nHbJhú-bhyJm m. „mit den Männerarmen“, 9,72,5a 
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tT-Stämme 
 
pi-tH,bhyJm m. „den Eltern“, 1,111,1c; 3,7,6a; 4,33,2a 
 
Wurzelnomina 
 
pad-bhy5m m. „von den Füßen“, 10,90,12d;14c 
 
-an/in- 
 
aGví-bhyJm m. „mit den/für die Av“, 1,44,2c;14b; 1,164,27c; 1,182,6d; 5,51,8b; 5,73,10b 
 
TksJm5bhyJm m. „mit Ck&SJman“, 10,85,11a 
 
vHIa-bhyJm m. „mit den bullenhaften (Falben I’s)„, 1,177,3c; 5,36,5b 
 
somJp^Iá-bhyJm m. „mit S&P“, 2,40,2d 
 
-ant- 
 
mahád-bhyJm m. „den großen (Eltern)“, 3,7,6b 
 
mNKayád-bhiyJm Pzp. m. √mNKáya „den Gnädigen (M&V)“, 1,136,1b;1c 
 
-vant- 
 
aIYRvád-bhyJm m. „von den Kniescheiben“, 10,163,4a 
 
                                                           
1 Attraktion im Vergleich oder elliptischer Dual für AmGa&Bhaga, cf. Gonda, GS Nyberg I, 
302f. = Selected Stud. VI/2, 256f. Bed. in 5,86,5d nach K. Hoffmann, Kl. Schr. II, 425, Anm. 
12, „Wetteinsatz“. 
2 Grassmann (Wb, s.v.) nimmt einen verkürzten Vok.Du. vom a-Stamm áígira- an („o für X“). 
Es liegt aber eher der Vokativ des s-Stamms aígiraâ mÿnas¦ vor. 
2a Bed. nach K. Hoffmann, Kl. Schr. I, 8. 
3 508,1 ist entgegen Grassmann eher Akk.Pl. 
4 Grassmann bestimmt auch 1,184,3c als Du., es liegt aber wohl Pl. vor. 
5 Im Text steht nábhyeva, das regelhaft nur als nabhyJ iva „wie 2 Radnaben“ aufgelöst 
werden kann. Das Wort ist aber ein Neutrum und sollte demnach die Endung -e und nicht -J 
haben. Nun ist unregelmäßiger Sandhi in diesem Lied aber nicht selten, cf. Anhang II. 
6 Bedeutung nach GotX, 1. Präsensklasse, 167, Anm. 273. 
7 Neben H&E werden auch Berge genannt, d.h. im vorliegenden Vergleich ist eine Pluralform 
zu erwarten. Zum gelegentlich unregelmäßigen Sandhi von -a/J? cf. Wackernagel, AiGr I, 
316, § 269. Geldner schlägt neben der Möglichkeit von unregelmäßigem Sandhi eine 
Ergänzung sthÇnJ „Säule“ vor. Grassmann dagegen konjiziert die fem. Dualendung -e, 
bezieht den Vergleich also nur auf H&E. In diesem Fall könnte -eva jedoch auch ohne 
Konjektur in die fem. Endung -e + iva aufgelöst werden, cf. Anhang II. 
8 In dem Vers 4a ¦p− vo asm‚ pitÿreva putr« ist nach Geldner „pitáreva oder putr5 ... 
versehentlich in die Dualkonstruktion hineingeraten“. Der Dual ist zwar Grundstilmittel in 
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dem Lied, man könnte aber statt „wie Söhne die Väter (rufen)“ auch „wie die Eltern die 
Söhne (rufen)“ übersetzen. Der Vergleich „wie Eltern einen Sohn“ ist recht häufig. putr5  
würde sich dann auf die Av beziehen.  
9 S. Renou (nach Oldenberg), EVP 16,56 „adverbe vocativisé“. 
10 Übers. nach Geldner. Im Text steht  paúra, das nach ihm ein verkürzter Vok.Du. im 
Wortspiel mit anderen Formen von puru- sein könnte. 
11 Oder mananíyJ (°nR) „den Sinn lenkend“ (Grassmann). 
12 Im Text steht yugéva. Entweder liegt unregelmäiger Sandhi vor - wie nicht selten in diesem 
Lied, oder Nom.Pl, s. Fn. 7 und Anhang II. 
13 Bedeutungen nach EWAia. 5-8 bleibt bei Geldner und Renou, EVP 16, 74f., unübersetzt. 
Versuchsweise Übersetzung von 5-6: 
 
 5 a vÿésag¦ iva pª÷ary° öimb«t¦   
b mitr« iva ñt« öatÿr¦ ö«tapant¦ /   
c v«j¦ iva ucc« vÿyas¦ gharmye÷üh«   
d m‚÷¦ iva i÷« sapary° p£r¨÷¦ //   
 
6.a sñðy° iva jarbhÿr¨ turphÿr¨tª   
b naitoö« iva turphÿr¨ parphar−k¦ /   
c udanyaj« iva j‚man¦ mader¯   
d t« me jar«yu ajÿram mar«yu //   
 
 „Wie 2 puIanartige Bullen sind (die Av) Gimbata-artig, wie die wahrhaften Mitra(&Varuna) 
sind sie GJta-habende Schenker von Hundert Gaben, wie 2 Siegespreise weilen (die Av) oben 
mit Lebenskraft in einem vornehmen Haus, wie 2 meIa sind (die Av) mit Labung zu verehren 
...“ (púriIa- „Fülle o.ä.“ ist neutr. a-Stamm, also kann weder Nom.Du. noch Instr.Sg. 
vorliegen, sondern nur Nom./Akk.Pl., falls es das bekannte Wort púriIa- ist). 6 „Wie 2 
jarbhari-Sicheln sind (die Av) turpharitisch, wie 2 turpharische naitoGa sind sie parpharikas. 
Wie 2 im Wasser Geborene sind sie mit Sieghaftigkeit maderuisch, diese machen mir, was 
dem Alter und Tod gehört, altersfrei“ (6d nach Oldenberg, Noten). 7 „Wie 2 Starke (behandelt 
ihr) alles Wandelnde, was dem Alter und Tod verfällt, wie ein Messer dringt ihr durch bei 
euren Zwecken, ihr Gewaltige“ (nach Oldenberg, Noten).  
14 Nach Geldner ist entgegen Grassmann m«ëöcatve v¦ pòöane v¦ eher Lok.Sg., nicht 
Neutr.Du. Die Bedeutung der Wörter ist unklar. 
15 vayíyeva ist regelmäßig in vayíyJ iva aufzulösen. Dieses ist Vergleichssubstantiv zu 
Tag&Nacht, sollte also ein fem. Dual sein. Zum ungewöhnlichen Sandhi cf. Anhang II. 
16 Übersetzung nach Geldner, Grundbedeutung unklar. 
17 Oder Instr.Sg. fem., cf. Geldner z.S. 
18 Oder Akk.Pl. neutr. zu kTt5ni (so Grassmann). 
19 Oder Nom.Pl. fem. zu im5?...drúha? „alle diese Listen“ (Grassmann). 
20 Kongruiert mit dem Neutrum áhan-. In 1,186,4d ist unklar, ob es auf N&M bezogen ist 
oder Lok.Sg. zu páyasi. 
21 Dual ist nach Geldner „unwahrscheinlich“, eher liegt Akk.Pl. vor, in dem Fall also Neutrum 
(so auch Grassmann Wb s.v.). Zu 5,64,1 s. K. Hoffmann, Kl. Schr. II, 572, Anm. 22. 
22 Das Adj. G^Ia-, wohl „kraftvoll“ (EWAia), ist Epitheton für Kämpfer, Soma und das 
Preislied. Substantiviert ist es sonst mask.; das hier vorliegende Neutrum ist vielleicht eine 
Angleichung an das folgende vádhatre n. „Waffen“. 
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23 GH(geva ist regelhaft als GH(gJ iva aufzulösen. Das Wort ist jedoch ein Neutrum und sollte 
die Dualendung -e haben. Zu dieser ungewöhnlichen Sandhierscheinung cf. Anhang II. 
24 Zu sajóIa? für den Du. (s-Stamm) sajóIasJ in 1,118,11b; 4,56,4b s. Ickler, StII 2, 1976, 
77ff. 
25 Die Epitheta des Substantives sind fem. Dual. Der Sandhi kanRnakéva „ist mit Yaska in 
kanRnaké iva zu zerlegen“ (Geldner z.S). Geldner vergleicht außerdem die ebenfalls 
femininen Wörter ähnlicher Semantik  putrikJ „Puppe“ und GJlabhañjikJ „Statuette“. Zum 
Sandhi -eva für -e iva s. Anhang II. 
26 Geldner z.S. und zu 1,2,3ab geht von einer Bezeichnung für den Mundbereich aus, auch 
aufgrund der Parallele hán^&Gipré in 5,36,2. H.-P. Schmidt, GS Nyberg II, 176f. setzt für 
dhéna- die Bedeutung „Strom“, d.h. „Milch-“ und „Redestrom“ an. 
26a Bed. nach K. Hoffmann, Kl. Schr. I, 115, genauer „Kebsfrau“. Seine Annahme, an den drei 
Stellen stehe ein ellipt. Dual, der Ehe- und Nebenfrau bezeichne (mit Spekulationen über die 
Stellung von Ehe- und Nebenfrau), ist aber ganz unnötig. Da méne an allen drei Stellen als 
Vergleichswort zu den konzeptuellen Dualen H&E bzw. Av steht, ist dessen Numerus an 
diese Duale attrahiert. Numerusattraktion bei Vergleichen ist im RV das Normale (s.u. S. 74). 
27 S. Jamison, GS Cowgill, 74, Anm. 9. 
28 Oldenberg konjiziert sudTItame „schön anzusehen“. 
29 Etymologisch liegt ein neutrales Wurzelnomen *h3k0ih1 zugrunde, das zunächst um ein 
Suffix -s- erweitert (entweder eine reine Erweiterung oder nach Analogie mit dem 
„Ohren“wort, so Tremblay, Sprache 38/1, 1996[98], 53, Anm. 78 für den slav. s-Stamm 
ocese) und in einen i-Stamm überführt wurde (s. Nussbaum, 204ff., Anm. 18). 
30 S. Jamison, GS Cowgill, 71ff. 
31 Zur Bedeutung s. Oberlies 353, Anm. 91. 
32 S. Thieme, KZ 92, 36ff. 
33 Entweder verkürzt aus dy5vJpTthivR oder sonstwie „verdorben“ (Geldner z.S.). Besonders 
auffällig ist das kurze -a-. Renou schlägt mit Fragezeichen vor (EVP 1,30, Anm. 1), daß es 
ein „singulier elliptique“ sein könnte. 
34 1,135,9b nadz ist entgegen Grassmann wohl Lok.Sg., cf. AiGr III, 172, 179. 
35 Nach GotX, I. Präsensklasse 244f., „liegt eher“ eine -atí-Bildung, als ein Aor.-Pzp. 
zugrunde. 
36 Etymologisch ein neutraler s-Stamm (cf. noch den Gen. ródasos), vgl. Thieme, KZ 92,33f. 
37 Es liegt wohl ein Wortspiel vor mit v5'R 1. „Gesang, Musik“, d.h. auf das vorliegende Lied 
bezogen, mit denen die Götter geladen werden, und 2. „Rohrstab“  Wagenschwengel, auf 
das Pferdegespann bezogen, das die Götter zum Opfer heranfahren soll. 
38 Entgegen Grassmann liegt eher Nom.Sg. fem. vor, s. Geldner. 
39 4cd a¤jas− kuliö− v ¨ r ÿ p a t n ¨  pÿyo hinv¦n« udÿbhir bharante. Grassmann 
bestimmt v¨rÿpatn¨ als Apposition  („die Heldengattinnen“) zu den zwei vorangehenden 
Flüssen a¤jas−und kuliö−. Da aber ein plurales Prädikat folgt, liegt wohl eher ein dritter 
Flußname vor, also Nom.Sg. fem. Zum sachlichen Kontext cf. überdies Geldner. 
40 Zur Wurzel s. Werba, VIA 556, S. 429. 
41 Geldner bestimmt es als Dat.Sg. 
42 EWAia „Heißes trinkend“, Geldner z.S. „vor Glut schützend“. 
43 Pp. und Grassmann -J?, aber cf. Geldner z.S. 
44 Entgegen der Einordnung von Grassmann und auch von Lubotsky, VWC, als Nom. Sg. von 
kI5man- liegt in 2,39,7b und 10,106,10c aufgrund des Kontextes wohl der Nom.Dual vom 
unerweiterten Stamm kI5m- vor. So Oldenberg, Noten. Zwar ist die Bedeutung „beide 
Welten“ an der Stelle 10,106 nicht ganz einsichtig, aber die meisten Interpretatoren scheinen 
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sich ohnehin einig zu sein, daß das Lied „ein jämmerliches erzeugnis priesterlicher 
geschmacklosigkeit und geheimniskrämerei“ sei (Bartholomae, BB 15, 29) und deshalb 
semantisch nicht so genau zu nehmen. Vielleicht liegt eine bewußte Spielerei mit dem  
elliptischen Dual vor. Auffällig in den beiden Hymnen sind, neben der Überfülle von 
Dualformen und unbekannten Wörtern (10,106), jeweils ungewöhnliche Sandhiformen und 
z.B. auch die Dualendung in páGvJ (statt -^) in 10,106,3b. 
45 S. Oberlies 178, Anm. 140. 
46 Oldenberg konjiziert die Akzentuierung n5vJ. 
47 Es könnte auch schon der Du. des J-Stammes n5ve vorliegen, da in diesem Lied öfters °e 
iva unregelmäßig den Sandhi °eva ergibt. 
48 Renou, EVP 16,1967, 62: *druhó viIuvHt- „opposé au Mal ou qui met le Mal en déroute“. 
Grassmann konjiziert einen Instr. viIudru'J „„auf beiden Seiten Ruder habend“ als 
Bezeichnung eines Kahnes“. Die Stelle lautet: vi÷udr£heva yaj¤ÿm ªhathur gir«: „Mit dem 
Lied seid ihr (AGvin) zum Opfer gefahren wie“: 
1. mit einem Kahn 2. Abwehrer.  
Die zweite Möglichkeit („Abwehrer“) auf die AGvin zu beziehen würde in diesem Vergleich 
wenig Sinn machen. Deshalb ist Oldenbergs Vorschlag, Noten, es auf Mitra&Varuna zu 
beziehen, entgegen Renou doch bedenkenswert. Schließlich sollen die AGvin die Götter ja 
mitbringen (explizit M&V&Aryaman in 11c). Man sollte aber eher den direkten 
Stellenkontext beachten. Die Verse 14-19 handeln von der Fahrt der Av. Diese wird 
charakterisiert als „männerschützend“ (14b,15b). Sie soll zum Dichter führen und zwar durch 
das Preislied, in 16 explizit als „Bote“ charakterisiert, in 19a fährt das Lied zusammen mit 
den Av auf dem Wagen. Die Fahrt führt vom Himmel (17a ar'avé „in den Meereswogen des 
Himmels“) zum Haus des Dichters durch die Sindhu (18, vgl. síndhuvJhasJ 5,75,2d). 
Grassmanns Konjektur paßt also grundsätzlich in den textlichen Zusammenhang 
(„Meereswogen“!). Andererseits ist die Konjektur eines ansonsten nicht belegten Ausdrucks 
ganz unbefriedigend. Am schönsten wäre, die Form so beizubehalten und sie als Instr. zu 
bestimmen. Der Vergleich bezöge sich in dem Fall auf das Gefährt der Av. viIuvHt- ist im RV 
als Bezeichnung des Wagens tatsächlich belegt. Die konkrete Bedeutung „nach verschiedenen 
Seiten rollend“ (√vTt- drehen, wenden) drängt sich zwar auf, aber es gibt eine andere 
Möglichkeit der semantischen Bestimmung. viIuvHt- hat  als Epitheton von Indra auch die 
übertragene Bedeutung „Abwender“ im ganz allgemeinen Sinn, z.B. in 10,43,4a: „Indra ist 
Abwender der Verzweiflung und des Hungers“. In 2,40,3c ist nicht klar, was viIuvHt- als der 
Wagen von P&S sein soll. Geldner interpretiert ihn jedoch als „Wagen des Lobliedes...der die 
Götter bringt“ und vergleicht 2,31, wo explizit das Lied als Wagen beschrieben wird, das die 
Götter heranbringt. Vielleicht liegt ein Ausdruck der militärischen Spezialsprache vor, in der 
der Wagen oder ein Wagentyp, „der nach verschiedenen Seiten hin rollt“, so benannt ist, weil 
er besonderen Schutz im Kampf gewährt. An unserer Stelle wird dieser Begriff gewählt, da 
vorher zweimalig das Motiv des Schutzes, den die Fahrt der Av bewirkt, vorkommt. 
49 Wackernagel, Ai.Gr. II/1, 152 § 63,d, löst den Beleg in zwei duale Vokative mitra („kurzer 
Vok.“) und rJjJnJ auf. 
50 Entgegen Grassmann eher Instr.Sg. „mit Sieghaftigkeit“ (unkritisch Zeller 170, s.v.). 
51 krátumatJ in 10,57,1b ist entgegen Grassmann (Wb, s.v. und unkritisch Zeller 170, s.v.) 
wohl kein Du. mit falschem schwachem Stamm (bei Zeller stark!), sondern eher regulärer 
Instr. Sg. 
52 Nach Oldenberg, Noten, „hoffnungslos“. Strukturell nach Grassmann vielleicht ein -vant-
Stamm mit p für v (zu Dialektformen s. Oberlies 154, Anm. 41 und 42 mit Lit.). 
53 1,117,16c; 6,62,7a; 10,39,13a. Entgegen Grassmann (und unkritisch Zeller 170) kein 

 62



                                                                                                                                                                                     
Epitheton der Av, sondern auf deren Wagen bezogen, also Instr.Sg. (so die Übersetzung von 
Geldner und Renou , EVP 16,17). Wäre es auf die Av bezogen, sollte man eher Vokativ 
erwarten. 
54 Nach GotX, I. Präsensklasse 167, kein s-Stamm, sondern zum Plural *toG5sas des a-
Stammes falsch hinzugebildet. 
55 S. Thieme, KZ 92,32. 
56 Eher Instr.Sg. als Vok.Du., so auch in 1,117,5. 
57 S. Renou, EVP 8, 65f. 
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Teil II 
 

Die Gebrauchsweisen des Duals im Rgveda (Belege) 
 
Die Gebrauchsweisen des Duals werden allgemein in eine okkasionelle und eine habituelle 
geschieden (s. Rukeyser 1.1). Okkasionell (Rukeyser: arbitrary, duo-paucal, enumerative, 
arithmetical, random, analytical) ist ein Dual, wenn er sich auf zwei Personen oder Sachen 
bezieht, die zu einer bestimmten Zeit und Gelegenheit nur zufällig zu zweit auftreten (Punkt 
II). Ein habitueller (Rukeyser: paral, collective, ambal, synthetic) Dual liegt vor, wenn zwei 
Personen oder Sachen innerhalb der Sprechergemeinschaft anerkanntermaßen zu zweit 
vorkommen (Punkt I). Die Zusammengehörigkeit zweier Personen oder Sachen muß aber 
keineswegs immerwährend sein, sondern kann auch zeitlich oder örtlich begrenzt sein (s.u. 
die Diskussion im Textteil). Hier unterscheide ich weiterhin zwischen natürlichem, 
technischem und konzeptuellem Dual. Unter natürlichem Dual verstehe ich nur Körperteile, 
nicht jedoch Tag&Nacht oder Himmel&Erde (Punkt I, 1). Diese rechne ich unter den 
konzeptuellen Dual (Punkt I, 3). Die Unterscheidung Licht vs. Dunkel, bzw. Oben vs. Unten 
ist zwar naturbedingt, die Konstitution des Paares Tag&Nacht bzw. Himmel&Erde jedoch ein 
weltanschauliches Konzept (vgl. im RV einerseits das Paar Tag&Nacht, andererseits 
Nacht&Morgenröte oder das Drei-Welten-Konzept (Erde, sichtbarer Himmel und 
unsichtbarer Himmel)). Konzeptuell ist folglich ein Dual, der Personen oder Sachen 
bezeichnet, die im Weltbild der Sprechergemeinschaft als Paar auftreten. Rukeyser scheidet 
den habituellen Dual (Paral) in die zwei Gruppen Equivalence und Opposition (2.1 und 2.2). 
Diese Unterscheidung finde ich nur für meine Untergruppe des konzeptuellen Duals sinnvoll. 
Die Konstitution als Paar erfolgt entweder wegen einer Zusammengehörigkeit oder aus der 
Opposition der beiden Glieder zueinander. Beim oppositionellen Dual schließt das Auftreten 
des einen Paarteils das gleichzeitige Auftreten des anderen aus (Wahrheit vs. Lüge, aber auch 
eine östliche vs. westliche Begrenzung). Zum nichtoppositionellen konzeptuellen Dual 
möchte ich auch die große Gruppe der mythologischen und kosmologischen Paare zählen. 
Zwar sind Himmel&Erde, bzw. Tag&Nacht als Naturphänomene klar oppositionell, aber als 
mythologische Personen überwiegt doch ihr Paarcharakter1. Der technische Dual schließlich 
bezeichnet Paare, die dies aus einem rein technischen Grund sind und nicht, weil ein 
bestimmtes Weltbild oder ein Naturphänomen dahintersteht (z.B. Gespann; Punkt I, 2). Die 
Unterscheidung zwischen paarig-oppositionell wäre hier aber nicht sinnvoll, weil die 
Zweiheit ja gerade nicht einer Konvention unterliegt. 
 
Der größte Teil der nominalen Dualformen im RV wird indes von Appositionen zu 
habituellen oder okkasionellen Dualen gestellt. Diese rein syntaktische und nicht semantische 
Gebrauchsweise nenne ich referentiell. Eine Sonderform des referentiellen Gebrauchs von 
Dualformen liegt in Vergleichen vor (Punkt III).  
 
Eine besondere formale, keine semantische, Dualkategorie ist die der Dualdvandas und der 
elliptische Dual (Punkt IV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Habitueller Dual 
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1. Natürlicher Dual 
 
 Im RV sind folgende Bezeichnungen paariger Körperteile belegt (vgl. auch Oliphant, 
JAOS 30, der auch die Belege aus dem Atharvaveda anführt): 
 
áIsa- „Schultern“ 
 
akIz „Augen“ 
 
aIYRvánta- „Kniegelenke“ 
 
JHKa- „Hoden“ 
 
^ru- „Schenkel“ 
 
o'í- „Arme (?)“ 
 
óIYha- „Lippen“ 
 
kará- „Hände“ 
 
karásna- „Vorderarme“ 
 
kár'a- „Ohren“ 
 
kaGaplaká- „Gesäß“ 
 
kukIí- „Backen“ 
 
kulphá- „Fußknöchel“ 
 
gábhasti- „Hände“ 
 
dáIMJra- „Hauer“ 
 
dhénJ- „Lippen (?)“ 
 
nás- „Nüstern“ 
 
n5sikJ- „Nase(nlöcher)“ 
 
pakIá- „Flügel“ 
 
pa'í, „Hände“ 
 
paIz- „Kinnladen (?)“ 
 
p5tra- „Becher = Hoden (?)„ 
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p5d- „Füße„ 
 
pJdaká- „Füßchen„ 
 
p5rI'i- „Fersen„ 
 
prápada- „Fußspitzen„ 
 
bJhú- „Arme;Vorderhufe„ 
 
bhuríj- „Arme„ 
 
bhedá- „Schamlippen„ 
 
bhrÇ - „Augenbrauen„ 
 
mátasna- „Nieren o. Lungen„ 
 
muIká- „Hoden„ 
 
GíprJ- „Lippen„ 
 
GH'ga- „Hörner„ 
 
Gró'i- „Hüften„ 
 
sakthí- „Schenkel„ 
 
stána- „Brüste„ 
 
hánu- „Kinnbacken„ 
 
hásta- „Hände„ 
 
 
2. Technischer Dual 
 
áIsatra- „Schulterpanzer„ 
 
ádrR „Preßsteine„, 7,39,1c; 7,42,1d2

 
adhiIavaníyJ „Preßbretter„, 1,28,2b 
 
ánta- „Ende(n e.Gegenstandes)„ 
 
ará'i- „Reibhölzer„ 
 
5rtni- „Bogenspitze„ 
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cakrá- „Räder„ 
 
dv5r- „Türflügel„ 
 
patalyà- „Teil des Wagens (unklar)„ 
 
rapsúd- „Etwas in der Somakufe (unklar)„ 
 
vánaspáti- „Hölzer (Mörser&Stößel)„ 
 
Tiergespanne: 
 
Pferde: 
 
 áGvJ, -e  
 
 Braune: babhrú-, GyJvá- 
 
 étagvJ (Sonnenpferde) 
 
 étaGJ (Sonnenpferde) 
 

Falben/Falbinnen (meist von I): hárR, harítJ 
 

Hengste: nadáyos (Gen.) 
  
 mathr5 (Mathrapferde, der Av)  
 
 Rotfüchse: róhita-, aru'á-,  
 
 Schecken (d. Maruts): pHIatR 
 
 Schimmel: Tjá- 
 

Zugpferde: váhnR 
 

Oft auch nur bloßes Epitheton (vHIanJ etc.) 
 
Rinder: g5vJ 
 
Stier&Krokodil (der Av, 1,116,18b) 
 
 
 
 
 
 
3. Konzeptuell 
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3.1. Paare (nichtoppositionell) 
 
3.1.1. Mythologische und kosmologische Paare 

 
Agni&Parjanya: agnRparjanyJ 6,52,16a3

 
Agni&Soma: agnzIómJ 14x4

 
2 (nichtirdische) Formen Agnis: Blitz&Sonne, 3,2,9 (dritte Form = irdisches Feuer, Geldner  

z.S.) 
 

ArjunR: Sternkonstellation, Mondhaus, 10,85,13d5  
 
aGvínJ (= n5satyJ): 523x6

 
Dämonen7: Dhuni&Cumuri: dhúnRcúmurR (6,20,3b) 
 
  kimRdínJ 2x 
 
Dämoninnen: 1,29,3 
 
  2 Frauen des Dämons Kuyava, 1,104,3c; 5,30,9; 10,73,6 
 
Himmel&Erde8: dy5vJ 4x  
  dy5vJ ... bhÇmJ (Sg.), 1,61,14b 
  dy5vJ ... kI5mJ 10,12,1a  
  dy5vJ ... pTthivz 13x 
  dy5vJ ca... pTthivz ca 10,91,3d 
  dyávR 4,56,5a (unklar) 

dy5vJpTthivz 77x / pTthivzdy5vJ 3,46,5a  
  dy5vJkI5mJ 8x 
  dy5vJbhÇmR 4x 
  krándasR 10,121,6a (s.u. Heer) 
  rájasR „beide Räume“, 6x, s. Fn. 22 
  ródasR 215x9

  
 2 verborgene Erden: 3,56,2c (dritte ist sichtbar) 
 

2 sichtbare Welten: 1,35,6 
 
 dvé...kráma'e „zwei Schritte (ViI'us = Erde&sichtbarer Himmel)“, 1,155,5a 
 
Hunde des Yama: 10,14 
 
Indra&? (10,22,6) 
 
Indra&Agni: indrJgnz 92x10

índrJ...agnz 5,45,4b; 6,59,3c; 6,60,1b 
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Indra&AGvin: indranJsatyJ 8,26,8b 
 
Indra&Brahmanaspati: indrJbrahma'aspatR 2,2411

 
Indra&BThaspati: índrJbHhaspátR 4,4911

 
Indra&Kutsa: indrJkutsJ 5,31,9a (+ 4,16,10) 
 
Indra&Maruts: indrJmarutas 2,29,3d 
 
Indra&Parvata: indrJparvatJ 3x12

 
Indra&PuIan: índrJpuIá'J 2x13

  índrJ...p^Iá'J 6,57,1a 
 
Indra&Soma: índrJsómJ 14x14

 
Indra&Varuna: índrJváru'J 46x15

  indrJ...varu'J 4,41 (6x) 
 
Indra&Vayu: indravJyÇ 23x16

 
Indra&ViInu: índrJvíI'^ 13x17

 
Indra&VTtra: 10,113,7 
 
Mitra&Varuna: mitr5váru'J 92x18

  mitrJ...varu'J 5,62,5d 
  mitráyos...váru'ayos 6,51,1ab; 7,66,1a 
  mitrarJjJnJ varu'J 5,62,3b 
  mitrJ 5,65,6a  
  varu'J 5,62,6b 
 
Mond: candrámasJ, „Neu- [u. Voll]mond?„ (s. Geldner, z.S.), 10,64,3c 
 
Morgen&Nacht: s. Tag&Nacht 
 
Parjanya&Vata: parjányJv5tJ 3x 
  vJtJparjany5 10,66,10b 
 
Soma&Agni: s. Agni&Soma 
 
Soma&PuIan: somapuIá'J 2,4019

 
Soma&Rudra: somJrudrJ 6,74 
 
Soma&Vajra: ánapacyutJ „die nie Wankenden“, 9,111,3 
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Sonne&Mond: s^ryJcandramásJ 3x20

  sÇryJm5sJ 5x 
  mas5 „Mond[&Sonne]“, 6,34,4a 
 

2 Räder der Surya: (von dreien) nach SJy. Sonne&Mond, aber cf. Geldner z.S.,  
10,85,16a 

 
GunJsRrJ: Éuna&Sira (2 Genien21, 4,57) 
 
Tag&Nacht: 
 áhanR „Tag[&Nacht]“, 7x 
 rájasR „beide Räume“, 6,9,1b; 7,80,1c22

Nacht&Morgenröte: uI5sJnáktJ 8x / náktoI5sJ 4x 
   náktJ ... uI5sJ 7,42,5c 
   náktJ ca... uI5sJ 1,73,7c 
   uI5sJ/uIásJ 4x 
dyJvJ „Tag[&Nacht]“, 1,113,2d 
 

Yama&Varuna: 10,14,7c 
 
Yama&Yami: 10,10,9c; 10,17,2d 
 
2 Götter: 10,27,23d (unklar) 
 
 

3.1.2. Sonstige Personenpaare oder -schaften 
 
Arna&Citraratha: ár'JcitrárathJ (2 von Indra erschlagene Arier), 4,30,1823

 
Blinder&Lahmer: dv5 jahit5 „zwei Ausgesetzte (denen hilft I)“, 4,30,19a; auch 2,13,12d;  

2,25,7; 10,25,11; 1,112,8 (denen helfen Av); 8,79,2 (denen hilft S) 
 
dJs5: zwei Feinde = Varcin&Éambara (von I in Udavraja erschlagen), 6,47,21cd 
 
DevavJta&DevaGrava: bh5ratJ „Bharatiden“, 3,23,2a 
 
[Dhvasra&PuruIanti: dhvasráyos...puruIántiyos (von D&P empfängt Sänger Geschenke)]24

 
Götter&Priester: ubhé...vidáthe „beide gelehrten Stände“, 8,39,1d; vlt. auch utz „beide  

Gönnerschaften“ (Geldner) 1,185,9b, wenn es sich nicht auf H&E bezieht, cf. Geldner, z.S. 
 

Götter&Menschen: dv5 jánJ „zwei Stämme“, 9,86,42c 
  jánasR ubhé „beide Geschlechter“, 2,2,4d  
  ubhé jánmanR „beide Geschlechter“, 8,52,7b 
  janúIR ubhé „beide Geschlechter“, 9,70,3b 
  ubhé víIau „beide Stämme“, 9,70,4d 
 
Gegner25: 
 ubh5v árdhau „beide Seiten„, 2,27,15d 
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krándasR „zwei aneinanderratende Heerhaufen„, 3x, in 10,121,6a bildlich für H&E26

 
 ubh5 kIáyJ „beide Wohnstätten (feindlicher Stämme erobert I als Schiedsrichter,  

Geldner z.S)„, 2,27,15c 
 

 vHtau saIyatz „zusammenstoßende Gegner„, 5,37,5a 
 
 jánau sudhánau viGváGardhasJ „(wenn I erfährt, daß) zwei reiche Stämme sich  

vollständig gerüstet haben (verbündet er sich mit einem, vertreibt die Rinder des  
anderen)„, 5,34,8 

gavyántJ dv5 jánJ „zwei auf Rinder ausziehende Stämme (von denen ist I Mittler)„, 
1,131,3de 

 
Mann&Frau27: dámpatR „Ehegatten„ 
  Eltern: mJtárJpitárJ, A’s =V&M, 1x 
   pitár-: menschlich, 10x28  
    I’s, 1,121,5c  
    Cbhu’s, 10x29

    Av’s, 3,54,16a; 10,85,14d 
    H&E, 9x30

    H&E, S’s, 9,75,2c 
    H&E, A’s, 2x31

    A’s (=Reibhölzer), 5x32

    A’s (unklar) 6x33

    unklar, 1,140,7d; 10,61,1c34

   mJtár-: menschlich, 10,1,7b 
    H&E, 15x35

    N&M, 1,142,7c; 5,5,6b 
    H&E, A’s, 3,1,7d; 3,7,1b 
    A’s (Reibhölzer), 7x36

    A’s (unklar), 3,5,7d; 10,140,2c 
    unklar 1,122,4d; 4,22,4c; 9,70,6a37

    Vgl., 4x38

  Liebespaar (10,61,6) 
 
Priester: 

daívyJ hótJrJ pratham5 „ersten beiden göttlichen Hotar„, d.h. der erste göttliche Hotar 
(Opferfeuer) und der erste menschliche Opferpriester, (Geldner z.S.) 1,13,839

 
Hotar&Adhvaryu: 1,83,3b; 2,16,5c40

 
Éami&NahuIi: GamRnahuIR (unklar, 10,92,12d) 
 
Söhne&Töchter: ubhé toké „beiderlei Samen„, 1,147,1c; 8,103,7c 
 
TurvaGa&Yadu: turváGJyad^ (2 von I gerettete Arier, 4,30,17a und cf. 1,174,9; 2,15,5) 
 
ViGvamitra&Jamadagni: viGvJmitrajamadagnR (2 Sänger), 10,167 
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vaikar'áyos (Heerführer o. Volksstämme, 7,18,11b) 
   
Wagenlenker&Kämpfer: 2,12,8c 
 
 
3.1.3. Paarige Dinge 
 
2 Opferwagen: 10,13 
 
2 Köpfe: 4,58,3b (etwas beim Somaritual) 
 
2 Vögel am Erkenntnisbaum: 1,164, 20-22, Metapher für zwei Arten der Erkenntnis (Geldner  

z.S.) 
 
ándhasR „beide Pflanzen (für die Somaherstellung wachsen bei den Purus), 7,96,2a41

 
TkIJm5bhyJm „mit Ck&Saman (wird das Ritual begleitet)„, 10,85,11a45

 
gharm5 sámantJ „benachbarte Gluten„, 10,114,1a (Sonne&Feuer o. arká-&s5man wie in 3c, 

 cf. Geldner z.S.) 
 
camÇ- „Gefäße (im Ritual)„42

 
ubhé dárvR „beide Holzlöffel„ (Opferspende), 5,6,9ab43

 
dv5 plúIR (zwei Unterarten von PluIi-Insekten), 1,191,1c 
 
dv5 yant5rJ „zwei sind Lenker (= halten das Pferd beim AGvamedha, Geldner z.S.)„, 
1,162,19b 
 
ubh5 vahatÇ „beide Umzüge (um die Feuerstelle beim Ritual)„, 7,1,17c 
 
v5'R : v5'i- „Gesang, Musik„ (ziehen den Wagen der Av), 1,119,5b44  
 
ubhé v5cau „beide Redeweisen (Gayatri&TriIYubh)„, 2,43,1c45

 
ubh5 GáIsJ (náryJ) „beiderseitiger (Herren-) Segen„ (=von Götter&Herren), 1,185,9a (cf.  

Geldner z.S.); 4,4,14c 
 
Gukrá-&mantín- „Klarer&Gemischter (Soma)„, 9,46,4b 
 
   -2 Formen des Soma, 9,66,2c 
 
G^Ié...vádhatre „Gewalt&Waffen„, 9,97,54ab 
 
sícau: ubhé sícau „beide Heeresflügel (des eigenen Heeres)“, Bild für H&E, denen Agni, als  

Sonne, wie ein Heerführer vorangeht (Geldner, Kom. z.S.) 1,95,7b; 10,75,4c. 
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dvé srutz „zwei Wege (in den Himmel = Götter&Väterweg46)“, 10,88,15a 
 
Unklar ist: ubh5 várJ „beide Wünsche“, 5,44,12c 
 
 
3.2. Oppositionelle Paare 
 
ánta- „Grenzen (des Raumes)“, 5,47,3d 
 
apJná-&prJ'á-: Einhauch &Aushauch, 1,164,38 
 
k5ma-&tápas-: Begierde&Askese, 1,179,6c (ubhaú vár'a „beide Arten“) 
 
vácasR: wahres&falsches Lied, 7,104,12b 
 
dv5v imaú v5tau „diese zwei Winde (=heran-&wegwehender Wind)“, Geldner z.S. 10,137,2a 
 
samudr5 „beide Meere (östl.&westl. als Weltgrenzen)“, 10,136,5c 
 
satyJnTté „Wahrheit&Lüge“, 7,49,3b 
 
sJGanJnaGané „Essendes&Nichtessendes“, 10,90,4d 
 
 
II. Okkasioneller Dual 
 
Personen und Sachen, die zu einer bestimmten Gelegenheit nur zufällig zu zweit auftreten. 
 
Mit dem Zahlwort „zwei“: 
 
dvá-: (I ist der Beschützer von einem oder) von zweien, 6,45,5b 
 (I soll Sänger nicht wegen einer,) zwei (,drei oder vieler Sünden schlagen), 8,45,34 
 (I ist Sieger gegen einen,) zwei (,drei, viele Gegner), 10,48,7b 
  
2 Tore: (der Valahöhle von dreien), 10,67,4a 
  
dv5 ...pavítravantJ...punántJ „zwei (aus einer Gruppe von Männern), die Filter haben,  

läutern“, 10,27,17cd 
 
dv5 ráthJ vadhÇmantJ „zwei mit Frauen beladene Wagen (Geschenk für Sänger)“, 7,18,22b 
 
camas5 dv5  „zwei Becher (wollen die Cbhus aus einem machen)“, 4,33,5a 
 
Ohne das Zahlwort „zwei“: 
 
tyé...naptíyJ „diese beiden...Mädchen“, (Geschenk für Sänger), 8,2,42ab 
 
dJs5 „zwei Diener (Geschenk für Sänger)“, 10,62,10 
 
vTIabh5 „zwei Stiere (Opfer für I)“, 10,27,3d47
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dhvasráyos...puruIántiyos (von D&P empfängt Sänger Geschenke), 9,58,3a 
 
Dual in der 1. Person: 
 
Sänger&PuIan (6,55,1) 
 
Sänger&BThaspati (10,98,3) 
 
Sänger&Manyu (10,83,6;7) 
 
Sänger&Varuna (5,40) 
 
Sänger&Zauberkraut (10,145,4;5) 48

 
 
III. Referentielle Dualformen 
 
Der größte Teil der dualischen Nominalformen im RV ist referentiell, d.h. die Belege sind 
Appositionen zu habituellen oder okkasionellen Dualen, oder bilden einen Vergleich zu 
solchen. 
Man kann drei Gruppen von Vergleichen im Dual unterscheiden (X-du sind wie (iva, ná) Y-
du). 
 
1.  Ein duales Subjekt wird mit einer Person oder Sache verglichen, die sonst nicht als Paar 

erscheint. Numerusattraktion beim Vergleich ist auch im Singular oder Plural nichts 
Ungewöhnliches (vgl. Geldner, z.S. 1,173,6b; 4,58,7d oder 8,12,33c). Das Zahlwort 
„zwei“ wird normalerweise nicht hinzugesetzt.  

Dieser Fall ist der häufigste. 
Bsp.: Die AGvins sind wie ein Falkenpaar, etc. 
 
2.  Ein duales Subjekt wird mit einer Person oder Sache verglichen, die auch sonst als Paar 

erscheint (seltener als 1): 
10,13,2a: zwei Opferwagen (okk. Du) sind wie Zwillingsschwestern (yamé iva) 
8,25,2a: M&V sind wie Wagenpferde (ná rathíyJ) 
8,34,9b: Indras Falben sind wie die Flügel eines Falken (pakIéva) 
7,39,1c: zwei Preßsteine sind wie Wagenfahrer/pferde (rathíyJ iva) 
7,104,6b: I&S sind wie ein Gespann (áGveva) 
6,67,4a: M&V sind wie ein Gespann (áGvJ ná) 
 
3.  Ein nicht-duales Subjekt wird mit einem habituellen Dual verglichen (nur ein Beleg): 
5,57,4b: Die Maruts sind wie Zwillinge (yam5 iva) 
 
 
 
IV Dualdvandvas und elliptischer Dual 
 
Sieh auch Oliphant, JAOS 32, zusätzlich mit Belegen aus dem Atharvaveda. 
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1. Elliptischer Dual 
  
Die Definitionskondition für diesen Fall ist, daß ein Bestandteil eines verschiedenartigen 
Paares im Dual erscheint und der zweite Paarbestandteil ungenannt bleibt.  
 
 aGvínJ 49  
 áhanR „Tag[&Nacht]“50

 uI5sJ „Morgen[&Nacht]“, 1,188,6c, uIásJ 3,4,6a; 3,14,3a; 5,1,4c 
 kTIné „Nacht[&Tag]“, 3,31,17a; 4,48,3a51

 candrámasJ „Vollmond[&Neumond?]“, 10,64,3c 
 dámpatR „Ehegatten“ 
 dy5vJ 5x52

 n5satiyJ 49

 pitárJ „Eltern“, 10x 
 mas5 „Mond[&Sonne]“, 6,34,4a 
 mJtárJ „Eltern“53

 mitrJ „M[&V]“, 5,65,6a 
 varu'J „V[&M]“, 5,62,6b 
 
 
2. Dualdvandvas in Tmesis 
 
Hinzufügung des zweiten Paarbestandteils, ebenfalls im Dual. 
 
índrJ ... agnz 5,45,4b; 6,59,3c; 6,60,1b 
índrJ ... p^Iá'J 6,57,1a 
indrJ ... varu'J 4,41 (6x) 
dy5vJ ... kI5mJ 10,12,1a 
dy5vJ ... pTthivz 13x 
dy5vJ ca... pTthivz ca 10,91,3d 
dy5vJ ... bhÇmJ (Sg.), 1,61,14b 
dhvasráyos ... puruIántiyos 
náktJ ... uI5sJ 7,42,5c 
náktJ ca ... uI5sJ 1,73,7c 
mitrJ ... varu'J 5,62,5d 
mitráyos ... váru'ayos 6,51,1ab; 7,66,1a 
mitrarJjJnJ varu'J 5,62,3b 
Gukr5 ... manthínJ „Klarer&gemischter Soma“54

G^Ié ... vádhatre „Gewalt&Waffen“, 9,97,54ab (s. Teil I, Anm. 22) 
 
 
 
 

3.  Dualdvandvas mit Doppelakzent 
 

agnzIómJ (2x) 
ár'JcitrárathJ (1x) 
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índrJp^Iá'J (1x), aber Gen. indrJp^Inós (1x) 
índrJsómJ (1x) 
índrJváru'J (4x), índrJváru'ayos (1x) 
índrJvíI'^ (4x) 
uI5sJnáktJ (8x), náktoI5sJ (4x) 
dy5vJkI5mJ (7x) 
dy5vJpTthivz (62x), Gen. diváspTthivyós (4x), pTthivzdy5vJ (1x) 
dy5vJbhÇmR (2x) 
dhúnRcúmurR (1x) 
mJtárJpitárJ 4,6,7b 
mitr5váru'J (29x), Obl. mitr5váru'a-55

pajányJv5tJ (2x) 
sómJpÇIa'J (3x), Obl. somJp^IábhyJm 2,40 
sÇryJm5sJ (5x) 
 
Tritt ein sonst doppelt akzentuiertes Dvandva in den Vokativ, so hat dieses in 
Anfangsstellung nur einen Akzent, z.B.: 
 
//ágnRIomJ 12x 
//dy5vJkIJmJ 1x 
//dy5vJbh^mR 2x 
//mítrJvaru'J 1,15,6b; 5,63,2b 
//índrJvaru'J 13x 
//índrJviI'^ 9x 
//índrJsomJ 13x 
 
 

4.  Dualdvandvas mit Einfachakzent 
 

indrJgnz, indraagnz 56

turváGJyad^ 
vJtJparjany5 
s^ryJcandramásJ 

Nur im Obl.:  
indrJp^Inós 
somJp^IábhyJm 

 
5. Dualdvandvas mit Einfachakzent und Stammform im Vorderglied 
 
 indravJyÇ (21x) 
 TkIJm5bhyJm  
 satyJnTté57

 sJGanJnJGané57 

 

                                                           
1 S. Oldenberg, Religion 210ff., zum Doppelcharakter der Av, die einerseits als Naturphänomen mit Morgen- 
und Abendstern identifiziert werden, aber andererseits mythologisch klar als Paar auftreten. Grammatisch vgl. 
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noch 1,161,3cd, wo Himmel&Erde mit einer Kuh und einem Stier verglichen werden, auf die dann aber mit 
einem Pronomen im Singular verwiesen wird:  
 
dhen£é ca pòönié vñ÷abhÿé sur‚tasaé viöv«h¦ öukrÿm pÿyo a s y a  duk÷ata //   
„Aus der bunten Kuh und dem gutbesamten Stier melkt er (=Surya) alle Tage d e s s e n  
Samen und Milch” (Geldner, Sperrung von mir). 
 
Geldner kommentiert die Stelle: „Erde und Himmel sind hier als Kuh und Stier gedacht, aber 
fast in einer Person” und vergleicht die Stellen  3,38,5; 7; 3,56,3 und AV 11,1,34; 9,4,3. Nach 
ihm liegt dem Bild eine Vorstellung „für das schöpferische Urwesen, das das männliche und 
weibliche Schöpfungsprinzip in e i n e r  Person ist” zugrunde.  
Vgl. auch die verschiedenen Äußerungen Gondas zur sog. „dualité-unité”, d.h. zum generell 
einheitlichen Charakter aller Dualpaare (z.B. Deities 11ff.). 
2 Sonst immer Pl., so auch gr5van-, dessen einmaliger Dualbeleg vergleichsbedingt ist. 
3 S. Gonda, Deities 82. 
4 S. Gonda, Deities 363ff., Oberlies 287, Anm. 660. 
5 Vedic Index I, 36, 416.  
6 Zur Funktion und zum Wesen der Av sieh zuletzt die Monographie von Gabriele Zeller 
(kritisch besprochen von Oberlies in ZDMG 142, 1992, 412-425) und die von Pirart, der die 
Hymnen des 1. Buches übersetzt hat und Oberlies in StII 18, 169ff. Zellers Liste der Epitheta 
der Av (Anhang VI) enthält allerdings viele Druckfehler und ist zudem unvollständig. So 
fehlt z.B. áGvamaghJ „Schenker von Pferden” in 7,71,1c. Dafür hat sie offensichtlich devatr5 
in 1,182,5c als duales Adjektiv aufgefaßt (leider gibt sie keine Übersetzungen an). Die Form 
ist aber eher Adverb „zu den Göttern hingewandt”. Vgl. Wackernagel/Debrunner, Ai.Gr. II,2, 
141 und zur Bedeutung der Form in diesem Vers Pirart 372f. mit Verweis auf die Diskussion 
bei Baunack, KZ 35, 506. die „Vokativisierung” eines Adverbs scheint allerdings tatsächlich 
vorzuliegen in 8,8,22c (s. Teil I, Anm. zu purutrJ). 
7 S. Gonda, Deities 51. 
8 S. Gonda, Deities 124ff. Attribute zu H&E sind grundsätzlich feminin. Aber vgl. den Vok. 
dévJ in 9,68,10d (in 10c ist das Attribut fem. adveIé). Zu den Stellen, in denen H&E als 
männlich&weiblich gedacht werden s. Gonda, Deities 54 und 96f. Zur Vorstellung von H&E 
als (Ur-)Elternpaar cf. zuletzt Oberlies 258ff., 376ff. 
9 Thieme, KZ 92, 33f. 
10 S. Gonda, Deities 271ff. 
11 S. Gonda, Deities 310ff., Oberlies 204f. 
12 S. Gonda, Deities 346ff. 
13 S. Gonda, Deities 340ff. 
14 S. Gonda, Deities 335ff. 
15 S. Gonda, Deities 229ff., Oberlies 344ff. 
16 S. Gonda, Deities 209ff., Oberlies 218. 
17 S. Gonda, Deities 331ff., Oberlies 219f. 
18 S. Gonda, Deities 145ff., Oberlies 192. 
19 S. Gonda, Deities 349ff., Oberlies 202, Anm. 257. 
20 S. Gonda, Deities 118ff. 
21 S. Gonda, Deities 124ff. 
22 Es gibt zwei ai. neutrale s-Stämme rájas-: 1. „Raum, Luftraum, Raum zwischen Himmel 
und Erde” (RV+) < *h3ré1es- zu √raj „sich erstrecken”, 2. „Staub, Nebel, Dunst, Düsterkeit, 
Schmutz” < *h1reg0es- „Dunkel” (⁄reboj „Dunkel der Unterwelt”, arm. erek „Abend“, got. 
riqis „Dunkel, Dämmerung”, EWAia). Sechs von acht Belegen des Duals rájasR beziehen sich 
auf Himmel und Erde, und zwar oft in Kontexten, in denen deren Ausdehnung im 
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Vordergrund steht (cf. auch Gonda, KZ 73,163f.): 1,160,4c (beide wurden ausgemessen); 
4,42,3b (Varuna kennt die beiden „weiten, tiefen, festgegründeten in der ganzen Größe“), 
4,56,3c („weiten, tiefen, festgegründeten“); sonst wird betont, daß sie die beiden von den 
Menschen sichtbaren Welten sind (7,99,1c). Nur in 4,56,3c und 9,68,3c ist so ein Kontext 
nicht deutlich. In 6,9,1b und 7,80,1c bezieht sich rájasR aber auf Tag und Nacht. Nun wäre es 
verlockend, in diesen Belegen rájas-2 zusehen. Die Stellen lauten: 
 
ÿhaö ca kñ÷ðÿm ÿhar ÿrjunaé ca v¡ vartete rÿjas¨ vedy«bhiâ /  
„Der schwarze Tag und der weiße Tag drehen sich, die beiden rájasR mit Vorbedacht.”  
Geldner übersetzt „(die lichte und) die dunkle Seite” und kommentiert, daß rÿjas¨ entweder 
Apposition an Vers a ist, oder selbständig sich entweder auf die dunkle und lichte Seite der 
Sonne bezieht, oder auf die beiden Sphären des Himmels.  
 
7,80,1c vivartÿyant¨é rÿjas¨ sÿmante ¦vi÷kñðvat−m bh£van¦ni v¡öv¦ // 
„(Die Sänger haben die UIas geweckt), die sich um die beiden aneinanderstoßenden rÿjas¨ 
dreht und alles Seiende offenbart.“ 
Geldner übersetzt hier „das Dunkel (und das Licht)” und vergleicht 1,185,1d, wo es von 
Himmel&Erde heißt:  
v¡ vartete ÿhan¨ cakr¡yeva // „Es drehen sich die beiden Tage wie Räder.” Geldner 
kommentiert, daß Tag&Nacht „zu den Dingen, die Himmel und Erde in sich tragen, gehören”. 
Zur Verbindung von Licht&Dunkel mit dem Raum im indischen Denken vgl. Roesler, 138 
und 242ff. 
Somit ergibt sich eine Schnittstelle, um die Bedeutung T&N aus der Bedeutung „die beiden 
Räume” herzuleiten.  
Eine Herleitung aus rájas-2 ist also erstens unnötig und zweitens mit der Komplikation 
verbunden, daß dieses primär gar nicht „Nacht” bedeutet und zudem rigvedisch sonst nicht 
belegbar ist. Vgl. Renou, Etudes voc. 61ff. und EVP 2, 66f., Anm. 2, der feststellt, daß rájas 
niemals die Bedeutung „espace sombre” voraussetzt, bzw. Stellen mit dem Attribut kTInám 
zeigten, daß eine solche auch unwahrscheinlich ist. 
23 Dieses Paar ist nicht okkasionell, weil die beiden mythische Personen sind (unabhängig 
davon, ob eine wirkliche Begebenheit dahintersteht). Insofern ist ihr Paarcharakter 
konzeptuell. 
24 Die beiden Gönner stellen eher ein okkasionelles Paar dar. 
25 Eigentlich auch ein eher technisch bedingter Dual. 
26 Thieme, KZ 92, 34-36. 
27 Als Paar, das Nachwuchs hervorbringt, stellt es zwar einen natürlichen Dual dar, aber als 
gesellschaftliche Einrichtung ist das Ehepaar doch eher ein konzeptueller Dual. Theoretisch 
ist denkbar, daß die Begriffe für Mutter&Vater einerseits und Ehemann&Ehefrau andererseits 
gar nicht ident sein müssen. Zunächst kann man sich fragen, warum es überhaupt zwei 
verschiedene Wörter für „Eltern” gibt, nämlich eines von pitár- und ein anderes von mJtár- 
abgeleitet, die beide fast ausschließlich „elliptisch” vorkommen. Dazu kommt, daß sich kein 
nichtabgeleitetes grundsprachliches Wort der Bedeutung „Eltern” rekonstruieren läßt 
(Delbrück, Verwandtschaftsnamen 452). Vielmehr existieren in den Einzelsprachen 
sekundäre Begriffe, die jeweils von einer bestimmten sozialen Funktion abgeleitet sind, oder 
von Bezeichnungen wie „ältere” oder dergleichen (so gibt es auch kein gemeinsames Wort für 
„Ehepaar” nach „ihrer Beziehung zueinander” wie coniuges, Delbrück, l.c. 418, bzw. auch 
keines für die „Ehe” selbst, Delbrück, l.c., 440). Dieser Befund könnte zur Spekulation Anlaß 
geben, daß die Begriffe pitár- bzw. mJtár- ursprünglich gar nicht auf derselben 
gesellschaftlichen Ebene standen. Idg. *ph2tér- könnte ursprünglich den Sippenvorsteher, den 
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pater familias, bezeichnet haben, der nicht notwendigerweise der leibliche Vater der Kinder 
in der Sippe gewesen sein muß. Darauf könnte die Existenz des Begriffs *1énh1tor- 
„Erzeuger” weisen, cf. Delbrück, l.c. 446, der allerdings davon ausgeht, daß pitár- ein 
Lallwort, janitár- (Akzent analog nach pitár-, EWAia mit Lit.) dagegen das 
allgemeinsprachliche „Vater-”wort gewesen sei. Das Pendant zum leiblichen Vater ist 
*mah2tér-, welches nach Eichner zu lat. mJturus „reif” zu stellen ist, und auf eine Wurzel 
√mah2- „reifen” führt, d.h etymologisch die „Gebärmutter” per se bedeute. Nun kann man 
sich fragen, ob der Dual von *mah2tér- nicht *mah2tér- und *ph2tér-, sondern vielmehr 
*mah2tér- und *1énh1tor-, also die leiblichen Eltern bezeichnete. Vgl. dazu das got. „Eltern-
”wort, das dasselbe Konzept zeigt, nur von der Wurzel √bher- „tragen”, i.S. von „ein Kind 
austragen” abgeleitet ist. Der Dual von *ph2tér- hätte entsprechend die Bedeutung pater 
familias und dessen (Haupt-)Ehefrau bedeutet haben können (zum pater familias s. zuletzt 
Oberlies 355f. mit Lit.). So könnte man erklären, warum es überhaupt ein Nebeneinander der 
Formen gibt. Eine Alternativerklärung wäre freilich, daß mJtárJ eine vedische Neubildung 
ist, speziell für die meist feminin gedachten, mythologischen Paare Himmel&Erde, 
Tag&Nacht etc., die dann in einem Fall auch auf ein heterogenes Elternpaar hätte übertragen 
werden können. Die Reihenfolge der Glieder mJtárJpitárJ und nicht umgekehrt (diese viel 
später und nur vereinzelt) kann in dieser Problematik aber wohl unberücksichtigt bleiben, 
weil diese Reihenfolge von formalen Kriterien abhängig zu sein scheint (s.u. Textteil; 
auffällig ist aber dieselbe Reihenfolge in ap. hamJtJ hamapitJ „dieselbe Mutter” bzw. 
„denselben Vater habend” in DB I 30. Die elamische Fassung hat auch diese Reihenfolge, 
während die babyl. zunächst den Vater und dann die Mutter nennt). Gegen diese Spekulation 
spricht, daß das Pendant zu *1énh1tor- *1énh1trih2- (ai. jánitrR, gr. gen◊teira, lat. genetrix) ist 
(was aber sekundär sein kann). Außerdem hat *ph2tér- zwar offiziellen Charakter (Anrede für 
den Himmelsgott), aber mit dem Sippenvorsteher könnte man eher das alte Syntagma *déms 
pótis identifizieren.  
28 2,17,7a; 3,18,1b; 3,38,2b; 4,41,7d; 7,67,1d; 10,31,10c; 10,32,3b; 10,39,6b; 10,106,4a; 
10,131,5a. 
29 1,20,4a; 1,110,8d; 1,111,1c; 1,161,10d;12b; 4,33,2a;3a; 4,34,9a; 4,35,5a; 4,36,3c. 
30 1,124,5d; 1,159,2c; 1,160,3a; 1,185,2c;5b; 3,26,9c; 7,53,2a; 10,65,8a; 10,12,4d. 
31 3,3,11c; 7,6,6d; paraphrasiert in 3,25,1. 
32 1,31,4c;9a; 3,5,8d; 6,7,4d;5c. 
33 1,146,1b; 3,7,6a; 4,5,10a; 10,8,3a;7c; 10,11,6a. 
34 Es handelt sich um beim Ritual handelnde, krJ'5 pitárJ. Geldner übersetzt „mitwirkende 
Väter” und kommentiert „Vater und Adoptivvater”. Cf. aber Jamison, Sacrificed Wife, 30ff. 
über die Teilnahme der Ehefrau des Opferherrn im Ritual, die als Repräsentatin der 
Fruchtbarkeit eine wichtige Komponente für das Gelingen des Rituales darstellte (Jamison 
53). Der Inhalt des Liedes 10,61, das zum einen sprachlich schwierig und inhaltlich 
undeutlich ist, aber doch mehr oder weniger direkt auf den Mythos vom Inzest zwischen 
Vater Himmel und seiner Tochter Usas anspielt (s. Kommentar Geldners), würde diese 
Interpretation wahrscheinlich machen. 
35 1,155,3b; 1,159,3b; 3,2,2b; 6,17,7d; 6,32,2a; 7,7,3c; 9,9,3a; 9,68,4a; 9,75,4b (S’s); 
9,85,12d; 9,102,7b; 10,35,3b; 10,59,8b; 10,64,14b; 10,120,7c. 
36 1,140,3a; 5,11,3a; 7,3,9c; 8,60,15a; 10,79,4b; 10,115,1b; paraphrasiert in 4,7,6; Epith. 
dvimJt5 „der 2 Mütter (!) hat”, 3,55,6a. H&E und das Reibholz, ará'i-, sind feminin. 
37 Somas, wohl die beiden Preßbretter, cf. 5b. 
38 3,33,1c;3c; 7,2,5c; 8,99,6b; 9,18,5b. An wenigstens drei der Stellen (3,33,1c;3c; 7,2,5c; 
9,18,5b) kann nicht „wie Eltern” übersetzt werden, sondern es muß „wie 2 Mutter(kühe)” 
heißen. 
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39 1,13,8; 1,142,7ab; 1,188,7ab; 2,3,7a; 3,4,7a; 3,7,8a; 5,5,7b; 7,2,7ab; 9,5,7ab; 10,110,7a; 
10,65,10b; 10,66,13a; 10,70,7c (s. Oldenberg, Religion 381). Vgl. auch Gonda, Deities 56ff. 
40 S. Oldenberg Religion, 389f., Anm. 6. Nach Geldner vieleicht auch in 5,64,7 (Kom. z.S.). 
Vgl. auch Gonda, Deities 61f. 
41 Nach Geldner, z.S., sind die Somapflanze und das Gras für das Milchvieh gemeint. 
Möglich ist auch Soma&Sura, s. Oberlies 294, Anm. 695. 
42 S. Oldenberg, ZDMG 62,1908, 459-470 = Kl. Schriften I, 268ff. 
43 Die Schmelzbutter auf diesen Löffeln wird von Agni verschlungen. In 5,6,7 werden die 
Flammen Agnis mit Pferden verglichen, die „mit dem Schwung ihrer Hufe die zwei Pferche 
(vraj5) der Rinder erstampfen” (Geldner). Der Dual vraj5 ist hier wohl, wie Geldner mit 
Fragezeichen vermutet, auf die zwei in Vers 9 genannten Opferlöffel zu beziehen, d.h. „auf 
die Schmalzspenden, nach denen die Flammen züngeln”. 
44 „Beifallsstimmen der Götter und der alten CIi’s?” (Geldner z.S.). Man könnte v5'i- aber 
auch auf das Preislied beziehen, mit denen die Av zum Opfer geladen werden. Der Dual wäre 
dann Attraktion an das Pferdegespann, das den Wagen zieht. 
45 Zur Doppeltheit von das Ritual begleitenden Gesängen cf. Gonda, Deities 67. 
46 S. Oldenberg, Religion 544ff. 
47 Die Situation ist, daß Indra vor einem Kampf normalerweise ein Stier als Opfer 
versprochen wird, damit er die eigene Partei unterstützt (explizit 10,27,2 am« te t£mraé 
vñ÷abhÿm pac¦ni t¨vrÿé sutÿm pa¤cadaöÿé n¡ ÷i¤cam „(Wenn ich die Gottlosen zum 
Kampf stellen werde), dann will ich dir daheim einen kräftigen Stier kochen und 15 Tage lang 
scharfen Soma einschenken” (Geldner). Vgl. auch 4,24,4;5 „wenn die ..Stämme 
aneinandergeraten sind, ...dann beliebt man einen Stier (vñ÷abhÿm) zu opfern” (Geldner)). In 
10,27,3 dagegen läßt der Dichter Indra selbst sarkastisch bemerken, daß nach einem 
gewonnenen Kampf keiner ihm ein Opfer verspricht, sondern nur vor der drohenden Gefahr: 
 
n«hÿé tÿé veda yÿ ¡ti brÿv¨ty ÿdevayªn samÿraðe jaghanv«n /   
yad«v«khyat samÿraðam ògh¦vad «d ¡d dha me v ñ ÷ a b h «  prÿ bruvanti //   
 
„Den kenne ich nicht, der also spräche, nachdem er die Gottlosen im Kampf erschlagen hat. 
Wenn einer den drohenden Zusammenstoß gewahr wird, ja dann versprechen sie mir zwei 
Stiere” (Geldner) 
 
Die versprochene doppelte Anzahl des Opfertieres ist eine offensichtliche Übertreibung. 
Zudem macht es keinen Sinn, „Gespann” zu übersetzen, da Stiere ja nicht im Gespann 
verwendet werden (als Epitheton für göttliche Pferde kommt es zwar schon vor, was hier aber 
ausgeschlossen ist). Ausgeschlossen ist wohl auch, daß jeweils ein Stieropfer von beiden 
kämpfenden Parteien gemeint ist, da die Gegner in 10,27,3 explizit als ádevayu- „die Götter 
nicht liebend“ bezeichnet werden. Deshalb sollte man die Setzung des Zahlworts dv5 
erwarten. Es ist aber denkbar, daß hier in der direkten Rede Indras die Auslassung ein 
bewußtes Stilmittel ist (s.u. Haupttext). 
48 Gonda ist der Meinung (Deities 62), daß der Dual hier eine Addition der Qualitäten beider 
Einzelpersonen betont, ein Teil der Kraft des Krauts einerseits auf den Sänger, andererseits 
sein Wunsch auf das Kraut übergeht.  
49 Nach GotX (Journal of Ind. and. Buddh. Stud. 39, 977ff.) liegt in aGvínJ und n5satiyJ 
jeweils ein elliptischer Dual vor. aGvin- sei der Morgenstern, als das Pferd, das die Sonne 
zieht. Analog bezeichne n5satiya- den Abendstern, der „die unversehrte Heimkehr 
ermöglicht”. Zu traditionellen Auffassungen zur Etymologie cf. Pirart 15f. und Zeller 5f. 
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Kritisch zur Bestimmung der Bezeichnungen als elliptische Duale Oberlies, StII 18, 171f., 
Anm. 6. 
50 1,123,7b; 1,185,1d; 6,58,1b; ubhé a. 4,55,3c; 5,82,8a; 10,39,12d; 10,76,1c. 
51 Beide Male kTIné vásudhitR „dunkle Schätzegeber”. Die Form ist entweder ein elliptisches 
Adjektiv (vgl. das Dualdvandva in Tmesis Gukr5...manthínJ „der helle und gemischte Soma“), 
oder es liegt kTInJ- „Nacht” zugrunde, cf. rájasR, falls dies etym. zu rájas-2 „Staub, etc.” 
gehört, was aber eher unwahrscheinlich ist (s. dort). 
52 1,113,2d; 3,6,4b; 7,65,2d; ubhé d. 9,70,2b; 10,37,2b. 
53 An einer Stelle sicher, da ein menschliches Elternpaar gemeint ist, s.o. Sonst scheint die 
Wahl von mJtár- dadurch beeinflußt zu sein, daß das Paar als feminin charakterisiert war. 
54 9,46,4b. Vgl. Geldner, Ind. Studien10, 373. 
55 auch mitr5váru'avant- 8,35,13a. 
56 indraagnz 5,86,4b = 6,60,5b; 6,60,4c; 7,93,3d; 7,94,10b; 8,40,3b; 10,65,2a; indraagnR 
5,86,1a; 6,59,2b;5a-10a; 6,60,7a; 7,93,1b;4c; 8,40,1a; 6,60,13a. Die metrischen Stellungen 
lassen die Bestimmung, ob es sich im Vorderglied um den Dual indrJ oder um die 
Stammform indra- handelt, nicht zu. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß im Dual indrJ 
der Auslaut vor folgendem Vokal gekürzt worden wäre (so Oldenberg für die Kurzmessung 
von puruh^t5 adyá/ in 6,63,1a, Kleine Schriften I, 232f.). 
57 Das Vorderglied sollte jeweils Neutrum sein wie das Hinterglied, also die Dualendung -e 
zeigen. Der Kontraktionsvokal -J- kann aber nur in die Stammform -a (+ anlautendes a-) 
aufgelöst werden.  
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Teil III. Die Gebrauchsweisen des Duals im RV 

  

Die ausführlichste Handbuchbeschreibung des idg. und des altindischen Duals stammt 

von Berthold Delbrück (Vergl. Syntax 133ff. und Altind. Syntax 96ff.).  

Er unterscheidet zwischen dem „natürlichen“ Dual, mit der Untergruppe des „elliptischen“ 

Duals, und dem „sekundären“ Dual.  

Den „natürlichen Dual“ bilden nach ihm paarige Körperteile, paarige Geräte und Paare 

zusammengehöriger Wesen. Ich möchte vorschlagen, diese Terminologie zu differenzieren. 

Den Ausdruck „natürlich“ möchte ich aus den oben angegebenen Gründen (Teil II, S. 64) auf 

wirklich durch die Natur vorgegebene Duale beschränken, d.h. auf Körperteile. Paarige 

Geräte, soweit diese nicht zum rituellen Zubehör zählen, fasse ich unter den Begriff 

technischer Dual, und Paare zusammengehöriger Wesen fallen bei mir unter den 

konzeptuellen Dual (s.o.). Zusammen machen diese drei Gruppen den habituellen Dual aus. 

Dieser Begriff soll, im Gegensatz zum okkasionellen Dual, zum Ausdruck zu bringen, daß die 

Paarigkeit zweier Personen oder Sachen aus verschiedenen Gründen innerhalb der 

Sprechergemeinschaft feststeht. Dabei ist wichtig, daß die Paarigkeit dieser Personen oder 

Sachen nicht grundsätzlich sein muß, sondern deren Zusammengehörigkeit nur in einem 

bestimmten Kontext Geltung zu haben braucht. Eine zeitlich oder lokal begrenzte 

Zusammengehörigkeit zweier Personen oder Sachen bedingt m.E. nicht zwangsläufig ein 

okkasionelles Paar. Ein klares Beispiel dafür sind die Dvandvagottheitem, die textlich bedingt 

überhaupt den größten Teil der Dualbelege im RV stellen. Im Gegensatz zu solchen Paaren 

von Gottheiten, die stets zusammen vorkommen (wie die AGvins)1, bzw. Einzelgottheiten, die 

sich nur zu einem bestimmten Paar gruppieren (Mitra&Varuna), bilden Indra und Agni 

jeweils Paare mit verschiedensten anderen Gottheiten. Ein anschauliches Beispiel ist m.E. 

auch ein Paar im Ritual wie z.B.  

 

1,162,19ab: ‚kas tvÿ÷üur ÿövasy¦ viöast« d v «  y a n t « r ¦  bhavatas tÿtha ñt£â /   

„Einer ist Zerleger des Pferdes von TvaIYar, zwei sind Lenker. So ist die Regel.“ 

 

Die Zweiheit der Personen ist in diesem bestimmten Ritualkontext m.E. nicht okkasionell, 

sondern wird durch ein Konzept (ñt£â!) vorgegeben.  

 

                                                           
1 Zu Hinweisen auf ursprüngliche Getrenntheit der AGvins s. zuletzt Zeller 36f. mit Lit. 
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Eine „sekundäre“ Verwendung liegt nach Delbrück vor, wenn ein Dual bereits 

erwähnt wurde, also entweder „anaphorisch“ ist oder einen Vergleich bildet (Vergl. Syntax 

134). Der „anaphorische“ Dualgebrauch ist nach Delbrück ein solcher, der „zwei in der Rede 

erwähnte Dinge aufnehmend sie zu einer Einheit zusammmenfaßt“, z.B. 

 

7,104,12 sác c5sac ca vácasR „die wahre und die unwahre, diese beiden Reden (stritten 

mit einander)“ 

 

(Altind. Syntax 99, § 59). Speyer (S. 4, Anm.) bezeichnet den Dualgebrauch an dieser Stelle 

als „distributiv“. Vgl. auch Vergl. Syntax 134f., wo Delbrück die Kongruenz zweier 

verschiedener Adjektive mit einem Dual als „besonderen Fall“ des Sanskrit erwähnt.  

Diese Unterteilung des Duals in „natürlich“ einer- und „sekundär“, d.h. „anaphorisch“, 

andererseits ist meiner Ansicht nach insofern nicht ganz konsequent, als „natürlich“ 

semantisch determiniert ist, während der „anaphorische“ Gebrauch ja ein rein syntaktisches 

Phänomen ist. So wäre vácasR in 7,104,12 nach meiner Terminologie ein konzeptueller Dual, 

ganz unabhängig davon, wie dieser weiter determiniert ist. Bei der Kongruenz eines 

dualischen Prädikats ist ja auch als Subjekt eine Dualform ebenso geläufig wie zwei 

„distributive“ Singularformen. 

 

Ebenso inkonsequent ist es, den „elliptischen“ Dual als Untergruppe des „natürlichen“ 

Duals zu werten, da jener weder eine semantische noch eine syntaktische Untergruppe des 

Duals ist, sondern ein bestimmter formaler Typ (dazu s.u. Punkt III). 

 

Dagegen ist der Dual von nicht „natürlicherweise“ zusammengehörigen Personen oder 

Sachen, also der okkasionelle, bei Delbrück keine spezielle Untergruppe des Duals. Solche 

Fälle sind bei ihm unter die Verwendung des Duals mit dem Zahlwort für „zwei“ gerechnet, 

das den Dual „aus der Zahlenreihe [hervorhebt]“ (Altind. Syntax 99f.). Das hat seine Ursache 

sicherlich darin, daß die Zahl der okkasionellen Duale im Altindischen verschwindend gering 

ist, und gleichzeitig in Delbrücks Definition des idg. Duals, der allerdings nicht zuletzt 

aufgrund der Verhältnisse im Altindischen rekonstruiert wird2.  

                                                           
2 Vgl. Rukeysers Beurteilung von Delbrücks Klassifikation: „He is clearly more concerned with providing a 
thorough inventory than a systematic typology.“ (1.2.1.)  
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Der idg. Dual drückte nach Delbrück die „Einheit zweier durch Natur [êmw 

„Schultern“] oder Geschichte [∑ppw „Pferde(gespann)“] zusammengehöriger Wesen“ aus, und 

nicht das zufällige Zusammentreffen zweier Personen oder Sachen. 

Ebenso definiert Wackernagel, Vorl. Syntax I 73-84, bes. 83f., den Dual als „eine 

Paarheit, nicht eine abstrakte Zweiheit ... bei Menschen und Göttern, deren Zweiheit 

notorisch ist“. Beide schließen einen okkasionellen Dual für das Indogermanische also 

explizit aus.  

Unter diesen Voraussetzungen ist auch die Handbuchmeinung zu verstehen, daß ein 

okkasioneller Dual bei erstmaliger Erwähnung zusammen mit dem Zahlwort „zwei“ angeführt 

werden muß, und nicht mit dem reinen Dual ausgedrückt werden dürfe (ausführlich dazu 

s.u.). 

 

Eine ausführliche Spezialuntersuchung über den Dual im Rig- und Atharvaveda hat zu 

Anfang des Jahrhunderts S. G. Oliphant in seiner Dissertation unternommen, die nur teilweise 

im Rahmen zweier Aufsätze in JAOS 30 (1910) und JAOS 32 (1912) veröffentlicht wurde. Es 

handelt sich um die Abschnitte über den Dual bei Körperteilen, über den elliptischen Dual 

und über die Dualdvandvas. Oliphant hat den Dual in folgende 9 Kategorien untergliedert 

(JAOS 30, 156): 

 

1.  natural bodily parts,  

2.  dual in comparisons,  

3.  implemental pairs,  

4.  cosmic pairs,  

5.  conventional, customary or occasionally associated pairs, 

6.  elliptic dual,  

7.  dual dvandva compounds,  

8.  anaphoric dual,  

9. attributive dual. 

 

Diese Untergliederung trägt zwar allen im Vedischen vorkommenden Dualformen Rechnung, 

doch fehlt, jedenfalls in dem veröffentlichten Teil, eine einheitliche Theorie über die 

Gebrauchsweisen des Duals. 
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 In meiner eigenen Klassifikation habe ich erstens versucht, Semantik, Syntax und 

Morphologie des Duals zu trennen, sowie bei der Semantik großes Gewicht auf die 

fundamentale Trennung von habituellem und okkasionellem Dual gelegt, wie sie bei 

typologischen Untersuchungen zum Dual allgemein üblich ist. Vgl. z.B. Rukeysers 

crosslinguistische Klassifikation der Gebrauchsweisen des Duals (Fig. 89): 

 

Dual 

/\ 

Paral                                            Arbitrary 

                                     /\                                                    /\ 

Equivalence    Opposition               Equivalence    Opposition 

                        /\                        /\                              |                           /\ 

Common    Proper        Common    Proper          Common       Common     Proper 

    |                  |                   /\                |                     |                   |                  | 

Sym             Sym       Sym    Asym     Asym             Sym        Sym/Asym      Asym 

(A)                (B)         (C)      (D)         (E)               (F)              (G)              (H) 

 

(A) akIR „a pair of eyes“ 

(B) JdityJ „the two Adityas: Mithra (sic!) and Varuna“ 

(C) class. Arabic al-’atyabâni „the two excellents“ (variable) 

(D) skr. aul^khalau „mortar and pestle“ 

(E) mitrJ „Mithra and Varuna“ 

(F) dÚ w ∑ppw „two horses“ 

(G) Dyirbal (bayi) yaùa-gara „man, being one of a pair“ 

(H) Ngiyambaa Mamie-gam-bula „Mamie, together with one other person“ 

 

Daß der okkasionelle Dualgebrauch gerade in Arbeiten über das Vedische 

marginalisiert wird, ist, wie gesagt, aufgrund seiner Seltenheit verständlich. Ob aufgrund 

dessen geschlossen werden darf, daß dieser dem Vedischen oder gar dem Indogermanischen 

ursprünglich fremd war, soll im folgenden näher untersucht werden. 
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I. Okkasionelle Zweizahl und Dual 

 

Die Entstehung der idg. Kategorie Dual wird von der traditionellen Indogermanistik 

aus den verschiedensten Gründen allgemeinhin als unabhängig von der arithmetischen 

Zweizahl angenommen (Brugmann Grundriß II,2, 454; Delbrück l.c., Wackernagel l.c.). Zum 

einen hat eben die Masse der Duale der alten Sprachen - wie meine Untersuchung bestätigt - 

(bzw. Relikte von Dualformen in Sprachen, die die Kategorie verloren haben) nicht die 

Bedeutung einer arithmetischen Zweiheit, sondern den einer gewissen Paarigkeit (z.B. 

Restformen in Bezeichnungen von paarigen Körperteilen). Zum anderen wird diese These 

durch theoretische Überlegungen gestützt. So hat z.B. Wackernagel hervorgehoben, daß eine 

eigene Kategorie für die arithmetische Zweizahl redundant sei (Vorl. Syntax I, 74f.; s. auch 

Jensen 11). Ferner hat man aus der typologischen Beobachtung, daß sog. „primitive“ 

Sprachen eine solche Paarigkeitskategorie (neben einem Trial und dergleichen) kennen, auf 

die Grundsprache geschlossen, weil Grundsprache mit Ursprünglichkeit gleichgesetzt wurde 

und der Dual zudem in den Einzelsprachen - meistens - verlorengeht, was als 

Höherentwicklung beurteilt wurde. 
  
Humboldt hat eine philosophische Sicht über Wesen und Genese des Duals begründet 

(Über den Dualis, 1827 = 1994), die sehr vielen sprachwissenschaftlichen Arbeiten (Gonda, 

aber auch der Dissertation von Pauw 1980 oder noch der Magisterarbeit von Unger 1998) als 

Grundidee voransteht. Nach Humboldt erfolgte die Bildung des „Collektivsingularis der Zahl 

zwei“ (S. 160), weil einerseits das Bilden von „Einheit“ dem menschlichen Denken eigne, 

andererseits die Welt aus fundamentalen Dichotomien wie Sein und Nichtsein bestehe. 

Daneben gibt es Sprachen ohne arithmetisches Numerussystem, die Mengen durch 

sog. „ensembles-nombres“ ausdrücken. Der Begriff stammt von Lévy-Bruhl und bezeichnet 

Wörter, die inhärent Numerus bezeichnen (z.B. Kompanie, Dutzend, Les fonctions mentales 

dans les sociétés inférieures, 219f.). In so einem System eines „Kollektiv“-Denkens bilde sich 

leicht ein Paarsystem heraus, da Paare in der Natur oft vorkämen (cf. Gonda, Numerals 5, mit 

Fn. 3). Gonda, l.c., 5f., zählt zu diesen „natürlichen“ Paaren „heaven and earth, sky and earth, 

day and night, plain and mountain“ etc. Diese Dinge sind, wie oben ausgeführt, aber nicht 

wirklich natürliche Paare, sondern unterliegen schon weltanschaulichen Konzepten. Gonda 

sieht dieses Konzept der Paarbildung im vedischen Ritual fortgesetzt und darüber hinaus in 
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„many passages in the ancient Indo-European literature“. Die Dvandvagottheiten, die 

zahlenmäßig den größten Anteil an Dualbelegen im RV stellen, werden nach Gonda wie eine 

einzige Gottheit behandelt (Deities bes. S. 11; 17ff.). Ihre Dualität habe ihren Ursprung in der 

Binarität sich gegenüberstehender Prinzipien (S. 15f.), worin eben das ererbte Konzept der 

kollektiven Paarigkeit ersichtlich wäre (S. 17). Doch hat Gonda selbst einen Unterschied 

zwischen den Dvandvagottheiten der vedischen und der hinduistischen Epoche festgestellt. 

Während in vedischer Zeit zwei selbstständige Gottheiten mit unterschiedlichen 

Machtbereichen sich zu einem Paar ergänzen („as a dual deity they constitute a biunity of 

conjoint principles which in their functions and activities often complement each other“, 

Divinity 286), sind die Gottheiten eines Götterdvandvas in hinduistischer Zeit entweder 

identisch oder nur verschiedene Manifestationen einer Gottheit (Divinity 286f.). 

Eine andere Unterscheidung der Paargottheiten macht Stella Kramrisch. Nach ihr 

spiegeln Himmel&Erde, die AGvins, Indra&Agni, Indra&PuIan sowie Mitra&Varuna ein 

oppositionelles kosmisches Prinzip wider (bes. S. 14f), nämlich das des „here and there“ (S. 

115): 

„The twofold and interpenetrating topography of the „here and there“ has its pivot in the 

vertical axis of which Aja EkapJd is the cosmic symbol and men’s upright body of the visible frame. 

Toponymically ... the dual of Heaven and Earth are floor and roof of this manifest world here below 

and of the total world-edifice supported by the One, built by Indra-Agni, ruled by Mitra-Varu'a, dwelt 

in by Indra-P^Ian, helped by the AGvins.“ 

Dagegen seien  

„[other] dual divinities such as Indra-Soma, Indra-ViI'u, Indra-BThaspati, Indra-VJyu, Soma-

P^Ian, Soma-Rudra, Agni-Parjanya (see A.A. Macdonell, Vedic Mythology, pp. 126-130) ... co-

creative, complementary powers. Their mixta persona operates by mutual intensification but is without 

the tension of the duals which imply a „here and there““ (S. 115, Anm. 7). 

  

Dichotomie ist nach Gonda ebenfalls ein wichtiges Prinzip der späteren indischen 

Philosophie, das nach ihm seine Wurzeln in einer „vor-modernen“ bzw. „(semi-)primitiven“ 

Philosophie auf der Basis des ererbten Prinzips der kollektiven Paarigkeit habe (Duality 

135f.): 

 

„In the ancient Indo-European world as well as in other communities those sets of two objects or 

events which naturally belong together, are similar or exist together so as to correspond to each other, 

were largely regarded as units, as cases of ‘dualité-unité’.“ 
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Auch in der mit Ritualutensilien befaßten Monographie Grasses 92ff. und 165 macht 

er auf den Umstand aufmerksam, daß im altindischen Ritual sehr oft Paare von 

Ritualgegenständen vorkommen. Die vedisch-awestische Gleichung idhm5barhiI- und aNsma 

barDziF „Brennholz und Streu“ weist zudem auf indoarisches Alter (cf. Benveniste, „Sur 

quelques dvandvas avestiques“, BSOAS 8, 1935-37, 405-409)3. Doch handelt es sich bei 

diesen eben um Gegenstände des Rituals, nicht um philosophische Konzepte (wenn die 

Philosophie auch aus der Ritualistik hervorgegangen sein mag). Als Phänomen der „religious 

literature of the ancient Indo-Europeans“ führt Gonda (Numerals S. 7, Fn. 9 und auch Deities 

S. 32) asat vs. sat „Seiendes vs. Nichtseiendes“ in RV 10,129,1 und „space and heaven, death 

and not-dying, day and night“ an. Das philosophische Konzept „Seiendes vs. Nichtseiendes“ 

in 10,129 wird aber eben nicht durch ein Dualdvandva ausgedrückt. Die ganz wenigen 

philosophischen Dualdvandvas, d.h. solche von Konzepten, die nicht unmittelbar mit dem 

Ritual zu tun haben, sind zudem aus morphologischen Gründen als ganz junge Dualbildungen 

zu werten (s.u. Dualdvandvas sJGanJnaGané „Essendes&Nichtessendes“ in 10,90,4d und 

satyJnTté „Wahrheit&Lüge“ in 10,85,3b). 

Gonda hat darüberhinaus in dem Artikel Duality selbst herausgearbeitet, daß das 

hinduistische System des Dualismus sich erst in der Zeit der UpaniIaden zu entfalten beginnt. 

Trotzdem bestimmt er jenes als „pre-upanisadic“ (Duality 134), weil es seiner Meinung nach 

das uralte ererbte Paarigkeitskonzept fortsetzen müsse.  

 

Der Gebrauch des Duals im RV zeigt also, daß zwar eine konzeptuelle Paarigkeit bei 

weitem überwiegt, doch darf man daraus nicht den Umkehrschluß ziehen, das idg. - bzw. 

vorvedische - Denken sei auf eine solche Paarigkeit ausgerichtet gewesen. Es gibt vielmehr 

Gründe, die dagegen sprechen, den Sprechern der idg. Grundsprache ein solches Denkschema 

kollektiver Paarigkeit zu unterstellen. Zum einen darf man die Grundsprache nicht mit 

Ursprache gleichsetzen, d.h. die angenommenen Anfänge begrifflichen Denkens erst mit eben 

jenen Sprechern der idg. Grundsprache beginnen lassen4. Zudem ist es ganz unsinnig, den 

Sprechern der idg. Grundsprache arithmetisches Zählvermögen abzusprechen, da Zahlen 

                                                           
3 Zu den awestischen Dvandvas s. Bartholomae, BB 10, 267ff. 
4 Die moderne Anthropologie schreibt den Beginn des Sprachvermögens mindestens dem ersten Auftreten des 
Homo sapiens zu, wobei sogar darüber spekuliert wird, ob nicht schon die Hominiden ein gewisses rudimentäres 
Sprachvermögen besessen hätten (sieh z.B. William A. Foley, „Anthropological linguistics: an introduction“, 
Malden, Mass. 1997). Zwischen der „Ursprache“ und der idg.Grundsprache liegt also eine zeitliche Kluft von 
zumindest 40000 Jahren. 

 88



zumindest bis zu einer Größe von Tausend als grundsprachlich rekonstruierbar sind, d.h. von 

einer ursprünglichen sprachlichen Einteilung der Welt in Gruppen von Kollektiven jenseits 

der Zählbarkeit kann in grundsprachlicher Zeit keine Rede sein. Auch hat die idg. 

Grundsprache sonst keine Züge eines klassifikatorischen Sprachtyps. 

 

Diese Überlegungen zur Genese des idg. Duals sind natürlich grundsätzlich 

spekulativ. So haben zwar Delbrück und andere (Vergl. Syntax 133f.; Schwyzer, Gr.Gr. II, 

48) vermutet, daß das Zahlwort „zwei“ ursprünglich gar nicht in Kongruenz mit einer 

Dualform, sondern mit dem Plural stand, doch „finde [sich] dafür in der Überlieferung kein 

Anhalt“ (Delbrück, l.c., 134). Nun kann im homerischen Griechisch tatsächlich eine Zweizahl 

im Plural stehen. Doch sieht auch Delbrück diese Verwendung keinesfalls als Bewahrung 

eines älteren Zustands, sondern als „Auflösung“serscheinung (l.c., 134, Fn. 1). Tatsächlich 

sind in der homerischen (Kunst-)Sprache einerseits das historische Ionische, das den Numerus 

Dual schon in den ältesten Belegen nicht mehr kennt, und andererseits ein oder mehrere 

epische Dialekte mit grammatischem Dual repräsentiert (s. zuletzt Tichy, Sprachwissenschaft 

und Philologie, bes. S. 180f.). Im Vedischen ist die Kongruenz des Zahlwortes „zwei“ mit 

einer pluralischen Form jedoch nicht möglich. Nun wird zwar davon auszugehen sein, daß vor 

der Schaffung der Numeruskategorie „Dual“ im Vorindogermanischen das Zahlwort „zwei“ 

mit dem Plural kongruierte, da die Annahme, daß der Dual primär, der Plural sekundär sei, 

dem typologischen Universale widerspricht, daß eine Kategorie Dual (definiert als „genau 

zwei“) das Vorhandensein einer Kategorie Plural impliziere5. Allerdings gibt es z.B. im 

Chemehuevi neben der Kategorie Singular die Kategorien „zwei oder mehr“ und „drei oder 

mehr“ (Croft 100f.). Obwohl eine solche Kategorie typologisch äußerst selten ist, ist eine 

Genese von idg. Dual und Plural aus einer derartigen Kombinationskategorie theoretisch nicht 

auszuschließen. So ging Specht davon aus, daß sich der Dual und der Plural beide aus einem 

Vorstadium „Mehrheit“ entwickelt hätten (Ursprung 353)6. Diesen Schluß zog er weniger aus 

typologischen Beobachtungen oder sprachphilosophischen Überlegungen, sondern aus dem 

                                                           
5 Greenbergsches Universale Nr. 34 (in: „Some universals of grammar with particular reference to the order of 
meaningful elements“, Universals of grammar, ed. Joseph H. Greenberg, Cambridge 19662, 94). 
6 Zu derartigen Theorien cf. zuletzt K. Shields, FoLH 18, 1997, 40 mit Lit. So sieht Schmalstieg (KZ 88, 1974, 
192) Evidenz für eine ursprüngliche Gleichwertigkeit von Plural und Dual in einer Endung *-ai der J-Stämme, 
die einerseits im Plural (gr. -ai, lat. -ae), andererseits im Dual (ai. -e, aks. -ó, lit. -ì) erscheine. Ebenso sei die 
thematische Endung *-oi im Balto-Slav. als mask. Pl.- (aks. -i, lit. -ai), aber im Slav. und Ai. als neutr. Dual-
Endung fortgesetzt (aks. -ó, ai. -e). Freilich möchte derselbe den Nom.Du. der o-Stämme jetzt lieber aus deren 
Instr.Sg. herleiten (Linguistica Baltica 7, 1998, 179-186). Adrados, z.B. Akten Gram. Kat. 31ff., geht davon aus, 
daß es in der Grundsprache gar keinen Numerus gab und der Dual seinen Ursprung im lexikalischen Bereich hat 
(sc. in Pronomina und den Wörtern *duX und *ambX, nach deren Vorbild die Nom.Dual-Endung geprägt 
worden sei).  

 89



morphologischen Nebeneinander der athem. Dualendung *-e und der Nom.Pl.-Endung *-e-s. 

Diese beiden seien auf einen ursprünglichen Mehrheitskasus auf *-e zurückzuführen, aus dem 

sich der Plural durch Anfügung eines Pluralmorphems *-s herausdifferenziert hätte, wodurch 

der alte Mehrheitskasus auf den Dual eingeschränkt worden wäre.  

Delbrücks und anderer Ansicht war es allerdings nicht, daß das Zahlwort „zwei“ im 

Frühestindogermanischen, sondern auch noch nach Aufkommen der Kategorie Dual mit dem 

Plural kongruierte. Sie nahmen also an, daß der Dual im Indogermanischen nur habituell war. 

Ich bin jedoch der Ansicht, daß der Dual im Indogermanischen sowohl für habituelle 

wie für okkasionelle Paare gebraucht wurde, und zwar auch mit Hinzufügung des Zahlwortes 

„zwei“. Anderenfalls könnte man nicht erklären, warum das Zahlwort „zwei“ dualisch 

flektiert hat. 

Die Spekulationen über die Genese des idg. Duals und damit einhergehend den 

grammatischen Status der okkasionellen Zweizahl im Indogermanischen von Delbrück und 

anderen haben weiterhin eine bemerkenswerte Konsequenz für deren Beurteilung des 

Dualgebrauchs im Vedischen. 
So hat Delbrück (l.c.) eine These von Gottfried Hermann übernommen, nach der noch 

einzelsprachlich, d.h. insbesondere im Griechischen, ein semantischer Unterschied zwischen 

dem reinen Dual und dem Dual mit dem Zahlwort „zwei“ beobachtet werden könne. Dies 

wäre ein Reflex der angenommenen ursprünglichen Trennung von Dual und okkasioneller 

Zweiheit. Hermann nahm an, daß der reine Dual ∑ppw „Pferdegespann“ bedeute, dagegen dÚ w 

∑ppw „zwei nicht im Gespann stehende Pferde“, bzw. doàre „die beiden zu einer Ausrüstung 

gehörigen Speere“ gegenüber dÚ o doàre „zwei sonstige Speere“. Die These von Hermann ist 

widerlegt worden, z.B. von Hierche 74ff., der feststellt, daß dÚ o doàre durchaus auch die zwei 

zu einer Ausrüstung gehörigen Speere bezeichnen kann (z.B. G 18 von der Ausrüstung des 

Paris). Umgekehrt kann das Zahlwort „zwei“ in Kongruenz mit dem „Pferde“-Wort im Plural 

durchaus auch ein Gespann bezeichnen (Hierche 70ff.), z.B.: Q 290 dÚ w ∑ppouj ... Ô cesfin 

„zwei Pferde mitsamt Wagen“, K  305 dèsw g¦r d∂frÒ n te dÚ w t' œriaÚ cenaj ∑ppouj „ich 

werde ihm ... einen Wagen und zwei Pferde mit starkem Nacken geben“ . 

 

Weniger klar ist allerdings, ob so eine Restriktion in abgeschwächter Form doch gilt. 

Nach der Handbuchmeinung muß bei einem okkasionellen Paar, das neu in einen Text 

eingeführt wird, im Griechischen und im Altindischen das Zahlwort „zwei“ dabei stehen 

(Wackernagel, Vorl. Syntax I, 83f.; Delbrück, Vergl. Syntax, 139ff. und Altind. Syntax 99ff. 
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formuliert das Dogma zwar nicht explizit, es wird aber durch seine Definition der Zahl „zwei“ 

und die von ihm genannten Ausnahmen davon deutlich). 

 

 S.R. Slings hat versucht nachzuweisen, daß der reine Dual entgegen der 

Handbuchmeinung im Griechischen sehr wohl auch okkasionell gebraucht werden kann. 

Die meisten seiner Beispiele (S. 500) sind aber diskussionsbedürftig.  

 In E 244 (Beispiel 5 b)7 bezieht sich der Dual ja eindeutig auf die vorher (ab 170ff.) 

wie nachher explizit genannten Aeneas und Pandaros, also liegt nach Slings’ eigener 

Terminologie hier ein kontextbezogener Dual vor, zumindest für den Hörer. Man könnte 

allerdings sagen, daß das Paar textintern, also für die Figur des Sthenelos, neu ist.  

 In G 103 (5 a)8 erkennt Slings keinen „kontext-bezogenen“ Dual. Die Übersetzung 

könne nicht „bring the usual pair of sheep“ sein, weil in der nächsten Zeile von drei Schafen 

die Rede sei. Meiner Meinung nach liegt hier vielmehr klar ein konzeptueller Dual vor: 

„Bringt ein Paar - nämlich das bei diesem Opfer übliche Paar - Schafe herbei, das eine 

(männliche) ein schwarzes, das andere (weibliche) ein weißes, (nämlich) für Gaia und Helios, 

für Zeus aber bringen wir ein anderes.“ Vgl. die vedischen Beispiele für Duale im Ritual. 

 Daneben gibt es aber eine ganze Anzahl von Fällen, in denen ein Verstoß gegen die 

Handbuchregel vorliegt. Vertreter dieser Regel haben diese, wie z.B. Wackernagel für l 587 

(Slings Nr. 5d)9 als sekundär beurteilt (Vorl. Syntax 83f.). Meiner Meinung nach ist es 

aufgrund der besonderen Genese der homerische Kunstsprache (s.o.) zu unsicher, ob je im 

Griechischen (in welchen Dialekten und in welcher Sprachstufe?) so eine Restriktion für den 

reinen Dual und die okkasionelle Zweizahl gegolten hat. So wird der synchrone Gebrauch des 

Duals bei Homer allgemein als eher stilistisch beurteilt (zuletzt s. z.B. Diver), auch von 

Wackernagel selbst („Spielart des Plurals“, l.c., 78f.). Das Griechische gibt also für das 

Aufstellen einer solchen Regel bzw. deren Rückprojektion in die Grundsprache wenig her. 

 

Aber auch im Altindischen, in dem der Dual primär eine grammatische und keine 

stilistische Kategorie ist, finden sich Belege okkasioneller Duale ohne Zahlwort. 

So erkennt Speyer einen Bedeutungsunterschied zwischen reinem Dual und Dual mit 

Zahlwort (Ved. Syntax 4) wegen der Gegenbeispiele nicht an. Er führt dazu aus dem RV die 

                                                           
7 E 243f.: Tude∂dh DiÒ mhdej, œmù kecarism◊ne qumù, ¥ndr' ÐrÒ w kraterë œpπ soπ memaîte m£cesqai, 
(Sthenelos zu Diomedes): „Zwei starke Männer sehe ich, die mit dir kämpfen wollen“. 
8 G 103f.: o∏sete d' ¥rn', Ÿteron leukÒ n, Œt◊rhn d  m◊lainan, GÍ te kaπ 'Hel∂J: Diπ d' ¹me√j o∏somen ¥llon. 
9 l 578: gàpe d◊ min Œk£terqe parhm◊nw Âpar ⁄keiron, „Zwei Geier saßen an den Seiten und fraßen die Leber“.  
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Stellen 10,62,10 und 10,114,1 an. Delbrück beurteilt diese, Altind. Syntax 99, als 

„Nachlässigkeit“ und hält weiterhin an der Existenz der Regel fest. 

 

- 10,114,1 gharm5 sámantJ „die benachbarten Gluten“ ist nach meiner Ansicht gar 

kein okkasioneller Dual. Der Inhalt des Liedes besteht aus Spekulationen zur Gleichsetzung 

der Komponenten der Opferhandlung mit solchen des Kosmos, und folglich sind „die beiden 

Gluten“ wohl konzeptuell. 

 

- 10,62,10 dJs5 „2 Diener“ sind Geschenke für den Dichter.  

 

Zusätzlich zu den bei Speyer und Delbrück genannten kann man sogar noch zwei 

weitere Stellen anführen, in denen ein offensichtlicher okkasioneller Dual ohne Zahlwort 

genannt wird:  

 

- 8,2,42 tyé...naptíyJ „diese beiden Mädchen“ (sind ein Geschenk für den Sänger) 

 

- 10,27,3 vTIabh5 „2 Stiere“ als ein Opfer für Indra (dazu sieh ausführlich S. 80, Anm.  

47).  

 

Da es sich nur um drei Belege handelt, könnten diese nun einerseits, nach Delbrück, 

als bloße „Nachlässigkeit“ angesehen werden. Andererseits könnte man aufgrund dieser 

Ausnahmen mit Speyer auch annehmen, daß eine Sonderregel für den okkasionellen Dual gar 

nicht existierte. Bei näherer Untersuchung des Kontextes der drei Stellen fällt jedoch auf, daß 

alle drei okkasionellen Duale ohne Zahlwort in mehr oder weniger direkter Rede stehen 

(10,27,3 direkte Rede Indras; 8,2,42 und 10,62,10 Danastuti). Man könnte nun präziser 

formulieren, daß die Stellen die „Nachlässigkeit“ der gesprochenen Sprache spiegeln, d.h. 

zeigen, daß ein vermeintlicher Unterschied zwischen okkasionellem und habituellem Dual in 

der Umgangssprache bereits aufgegeben worden ist. Andererseits könnte man vermuten, daß 

der Gebrauch des reinen Duals ohne Zahlwort stilistisch besonders markiert ist, entweder 

besonders hochsprachlich oder besonders umgangssprachlich. So könnte man also doch 

wieder die Sonderregel gelten lassen und in die Grundsprache zurückprojizieren.  

Nun ist eine formale Unterscheidung zwischen okkasionellem und habituellem Dual in 

den indogermanischen, finno-ugrischen und semitischen Sprachen aber sehr selten (Rukeyser 
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1.1), wenn eine solche auch typologisch durchaus geläufig sein mag10. Doch liegt in diesen 

Fällen die grammatische Unterscheidung in der Regel im Bereich der Morphologie und 

besteht grundsätzlich, während sie hier im Zusetzen oder Weglassen des Zahlwortes „zwei“ 

besteht und auch nur bei erstmaliger Erwähnung des Paares (ein bereits erwähntes 

okkasionelles Paar fällt nach Delbrück unter den anaphorischen Dual11). 

 

Es bietet sich nun an, den Gebrauch des Zahlwortes „zwei“ näher zu untersuchen.  

Das Zahlwort „zwei“ kommt im RV insgesamt nur 40mal vor, was angesichts der 

Gesamtsumme an nominalen Dualformen sehr selten ist. Als arithmetische Einheit wird es am 

häufigsten innnerhalb einer Zahlenreihe gebraucht, und zwar bei okkasionellen Dualen (Punkt 

1). Selten ist ein okkasioneller Dual unabhängig von einer Zahlreihe (Punkt 4). Daneben wird 

es anaphorisch (Punkt 2) und attributiv (Punkt 3) verwendet, d.h. es kann grundsätzlich auch 

bei habituellen Dualen auftreten: z.B. dvé vásumatR samRcz „die zwei Schätzereichen, 

Gepaarten“, d.h. H&E (3,30,11a); r5jJnJ ... dvaú „Ihr zwei Könige“ (M&V, 5,62,6cd). 

 

 

1.  Zahlenreihe  

 

An 21 Stellen ist die Zahl „zwei“ Teil einer Zahlenreihe. 
                                                           
10 So z.B. in 16 von 52 australischen Sprachen, die die Kategorie Dual haben (Rukeyser 3.3). Als Beispiel für 
eine solche Unterscheidung in indogermanischen Sprachen führt Rukeyser das Tocharische und das Bretonische 
an. Für das Tocharische hat das Krause angenommen („Paral“ vs. „Dual“, Toch. Elementarbuch, Bd. I, 76f., § 
68, 69), was durch Winter widerlegt worden ist (Language 38, 111ff.; Rukeyser bleibt in der Beurteilung des 
tocharischen Befundes zwischen Krause vs.Winter unentschieden). Nun hat Hilmarsson allerdings im 
Westtocharischen für den Dual von vernunftbegabten Lebewesen eine von den übrigen Dualen abweichende 
Dualendung entdeckt (TIES, Suppl. 1, 9ff.). So geht z.B. der Dual A esäI B aItsane/Jntsne „Schultern“ auf 
*Jns-ä + na zurück, das die normale idg. thematische Dualendung *-oh1 fortsetzt (< urtoch. *-u), während der 
Dual ñäkte-ne „Götterpaar“ aber eine kurze Endung *-o reflektieren muß (< urtoch. *-a). Klingenschmitt (Akten 
Toch. Berlin, TIES Suppl. 4, 381ff.) erklärt die auf einen Kurzvokal zurückgehende Dualendung durch Analogie 
mit dem Zahlwort „zwei“, das eine Sandhiform auf kurzes *-o hatte, die zwar im Tocharischen selbst nicht 
belegt, aber in gr. dÚ o neben dÚ w direkt bezeugt ist. Ferner ist eine solche für das Altirische vorauszusetzen 
(Cowgill, MSS 46, 1985, 13ff.) bzw. im Gallischen noch belegt (CISIAMBOS CATTOS VERCOBRETO „die 
beiden Vergobreten Cisiambos und Cattos“ (s. Pierre-Yves Lambert, La Langue gauloise, Paris 1994; 52). 
Lambert beurteilt die Endung aber anders, da er die vorgefaßte Meinung hat, daß eine Dualform die Kontinuante 
von idg. *-X > +-^ zeigen sollte). Bei dieser kurzvokalischen Form handelt es sich nicht um eine unflektierte 
Form (so noch Cowgill, l.c., 24f. mit älterer Lit.), sondern wohl vielmehr um die Pausavariante, in der nach 
Kuiper Laryngalschwund *-oh1## > *-o## eintreten konnte (India Antiqua (FS Vogel), Leiden 1949, 210, mit 
Anm. 53). Meiner Ansicht nach steckt hinter der kurzvokalischen Endung des Toch. keineswegs die 
kurzvokalische Zahlwortvariante, da diese, wie Klingenschmitt selbst zu bedenken gibt, im Toch.gar nicht 
belegt ist. Vielmehr ist in der Endung *-o eine solche des Vokativs Dual zu sehen, in dem ja nach Kuiper auch 
eine Pausakürzung eintreten konnte, die überdies im Vedischen belegt ist (s. Wackernagel-Debrunner, Ai.Gr.III 
53, §20 und unten Anhang I, Seite D). 
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a.  7,18,22a die Zahl „200“. 

 

b.  An 9 Stellen ist die Zahl „zwei“ Teil eines ausgedehnteren Zahlenrätsels oder einer 

Zahlenspekulation, z.B. bei der Gleichsetzung von rituellen Gegenständen und 

Handlungen mit kosmogonischen Entsprechungen: 8,29,8a;9a (M&V bzw. Av); 8,72,7b 

(Hände im Ritual); 10,27,23d (Götterpaar); 1,28,2a (direkter Vergleich von 

Mörser&Stößel mit den männlichen&weiblichen Geschlechtsteilen); 1,83,3a 

(Hotar&Adhvaryu); 4,58,3b; 5,47,5c (unklares Zahlenrätsel); 10,85,16a (Räder der Surya); 

1,162,19b (zwei Lenker eines Opferpferdes, s.o.). 

 

c.  An 5 Stellen steht die Zahl „zwei“ unmittelbar in einer Zahlenreihe mit „eins“ und „drei“ 

usw. (6,45,5b; 8,45,34b; 10,48,7b), so auch bei den Falben Indras in 2,18,4a12; 4,33,5a (die 

Cbhus wollen TvaIYars Becher vervielfältigen).  

 

d.  An 6 Stellen werden zwei von mehreren Teilen bezeichnet (zwei von drei Welten oder 

Himmeln: 1,35,6a; 1,155,5a; 3,56,2d; 10,27,7c; zwei Formen Agnis (von dreien): 3,2,9d; 

zwei von drei Toren der Valahöhle: 10,67,4a). 

 

2.  Anaphorisch 

 

An 9 Stellen vertritt das Zahlwort „zwei“ ein konzeptuelles Paar: H&E (1,144,4a; 1,185,2a; 

3,30,11a; 10,88,16a); T&N (1,95,1a); M&V (6,67,1d; 5,62,6d); Av (10,27,2d); Eltern der 

Cbhus (1,116,3c); Blinder&Lahmer (4,30,19a). Wohl auch 1,191,1c (zwei Unterarten von 

Insekten, nämlich „die (von den Kankatas), die PluIi genannt werden“). 

                                                                                                                                                                                     
11 Unter den anaphorischen Gebrauch rechnet Delbrück auch den Fall, in dem ein okkasioneller Dual - ohne 
Zahlwort - als Vergleich gebraucht wird (Vergl. Syntax 134). Eine Ausnahme ist 1,28,2a, wo das Zahlwort 
„zwei“ auch in einem Vergleich dazugesagt wird. 
12 Cf. 3,55,18c fünf mal fünf Pferde in 6 Reihen und 4,29,4cd „1000, 100 Renner“, 4,46,3a „1000 Falben“; sehr 
oft stehen die Falben auch im Plural, sogar neben Dualformen in demselben Hymnus (z.B. 3,50: 2ab Dual, aber 
2c Plural; 1,16,1a und 4b vs. 2b; 2,18 etc.). Daß mehrspännige Wagen nicht nur den Göttern angedichtet 
wurden, sondern auch in Gebrauch gewesen sein könnten, könnte evt. 5,33,8cd zeigen, wo in der Danastuti 
davon die Rede ist, daß den Sänger „die zehn (geschenkten) Rotschimmel fahren sollen“. Auf das tatsächliche 
Aussehen des vedischen Streitwagens kann ohnedies nur aus literarischen Quellen geschlossen werden, da 
archäologische Zeugnisse fehlen (Sparreboom, Chariots in the Veda). Ein vierspänniger Streitwagen ist auf 
einem Bild in Bhopal zu sehen, dessen Verbindung zur vedischen Kultur nach Sparreboom zumindest „nicht 
ausgeschlossen“ werden kann (S. 83ff.).  
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Gonda, Ellipsis 27, will einen solchen Gebrauch von Zahlwörtern, d.h. die Auslassung des zu 

charakterisierenden Substantivs, besonders in „mystischen“ Passagen beobachtet haben (z.B. 

trR'i tritasya „die drei [sc. Strecken] des Trita“). 

 

3.  Attribut  

 

Direktes Attribut zu einem habituellen Dual ist das Zahlwort „zwei“ nur an 5 Stellen: 

1,164,20a (zwei Vögel, Gleichnis für die zwei Wege der Erkenntnis); 1,131,3d und 9,86,42c 

(zwei feindliche Stämme); 10,88,15a (zwei Wege in den Himmel); 10,137,2a (zwei Winde, 

d.h. der heran- und der wegwehende), wobei man 1,164,20a und 10,88,15a wohl so zu 

verstehen hat, daß es genau zwei Wege in den Himmel, bzw. Wege der Erkenntnis gibt. 

 

4.  Okkasionell 

  

Nur in 2 Fällen bezeichnet das Zahlwort einen okkasionellen Dual außerhalb der Zahlenreihe: 

7,18,22b (zwei Wagen als Geschenk für den Sänger) und 10,27,17c (zwei Männer aus einer 

Gruppe). 

Darauf, daß das Zahlwort „zwei“ nicht nur etwas „aus der Zahlenreihe“ hervorhebt, sondern 

auch eine Zusammengehörigkeit ausdrücken kann, hat Gonda, Numerals, bes. 21f., besonders 

aufmerksam gemacht (mit den Beispielen 1,28,2; 1,144,3-4; 10,17,2; 1,95,1; 5,47,5; 

10,137,2). In etwas mehr als der Hälfte der Fälle drückt das Zahlwort „zwei“ aber die Zahl 

„2“ im Gegensatz zu „1, 3, 4 ...“ aus. 

 

Es gibt also nur 2 Belege eines okkasionellen Duals mit dem Zahlwort „zwei“, die nicht in 

einer Zahlenreihe stehen. In den übrigen Fällen okkasioneller Duale könnte man die Nennung 

des Zahlwortes „zwei“ damit begründen, daß diese in einer Zahlenreihe steht. Die drei Belege 

eines okkasionellen Duals ohne das Zahlwort „zwei“ (s.o.) spricht demgegenüber rein 

statistisch eher dafür, das oben besprochene Handbuchdogma für eine Fiktion zu halten. Ich 

möchte daher und aus den oben genannten Gründen vorschlagen, die Setzung oder 

Nichtsetzung des Zahlwortes „zwei“ bei einem okkasionellen Dual außerhalb der 

Zahlenreihe, wenn überhaupt, als stilistisches Faktum zu werten und nicht als grammatisches. 

 

Demnach fällt auch das letzte Stück einzelsprachliche Evidenz dafür weg, daß im 

Indogermanischen, wie Delbrück und andere spekuliert haben, habitueller Dual und 
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okkasionelle Zweizahl grammatisch geschieden waren. Diese Ansicht rührte ja auch nicht 

primär aus dem einzelsprachlichen Material, sondern aus Überlegungen zum Status und der 

Genese der Kategorie „Dual“ überhaupt.  

 

II. Dual vs. Plural 

  

 Im Altindischen kann im Gegensatz zum Griechischen13 ein Plural grundsätzlich nicht 

für duale Einheiten verwendet werden. So explizit Speyer, Ved. Syntax, S. 4, § 7: 

 

„[I]m Gegensatz zu den Volkssprachen ... wird weder in den vedischen Sprachperioden noch 

im class. Sanskrit die Pluralform zur Bezeichnung der Zweiheit angewandt.“ 

 

Dagegen befindet Delbrück: 

 

„Wenn zwei Subjecte zu einem Verbum treten, so tritt in der Mehrheit der Fälle das Verbum 

in den Dual“ (Altind. Syntax, S. 83, § 52). 

 

Tatsächlich gibt es im RV Sätze, in denen zwei Subjekte mit einem pluralen Prädikat 

kongruieren (eigene Sammlung, Delbrück nennt als „einmal“igen Fall nur 10,62,10):  

 

1,167,8ab p « n t i  m i t r « v ÿ r u ð ¦ v  avady«c cÿyata ¨m aryam¢ ÿpraöast¦n  

„Es schützen Mitra und Varuna vor Makel, während Aryaman die Unlöblichen büßen läßt“  

(Geldner). 

Das plurale Prädikat in 8a erklärt Geldner damit, daß hier Aryaman aus 8b miteinbezogen 

wird.  

 

1,178,2b y« n£ s v ÿ s ¦ r ¦  k ñ ð ÿ v a n t a  y¢nau  

„Das, was uns die beiden Schwestern in ihrem Schoß bereiten“ (Geldner). 

Nach Geldner liegt „constructio ad sensum“ vor. Für Oldenberg, Noten, ist hier 

„[p]luralisches Verb nicht auffallender als VI, 62,2“ (s.u.). 

 

1,181,5c=6c h ÿ r ¨  anyÿsya p ¨ p ÿ y a n t a  v«jair  

                                                           
13 S. z.B. Wilhelm Ohler, 1884 und zuletzt Tichy 1990. 
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„Die beiden Falben des anderen sind von den Siegestrophäen geschwellt“ (Geldner).  

Das Prädikat ist pluralisch, „weil zugleich an [andere Pferde] gedacht wird“ (Geldner).  

In dem Lied 3,33 über die beiden Flüsse VipaG und Éutudri wird in Strophe 1-3 der Dual 

verwendet, danach jedoch der Plural. Oliphant hat dazu bemerkt (JAOS 30, 156), daß die 

Anreden der Flüsse im Plural in 5, 9, 11, 12 „a not uncommon mark of great respect in the 

later language“, i.e. postvedisch, seien und demnach nicht auffällig. 

 

3,57,1d  ¡ n d r a s  tÿd a g n ¡ â  p a n i t « r o  asy¦â // 

„Darum sind Indra und Agni ihre Bewunderer“ 

 

3,57,2ab  ¡ n d r a â  s£ p ª ÷ «  v ò ÷ a ð ¦  s u h ÿ s t ¦  div¢ nÿ pr¨t«â öaöayÿé d u d u h r e  

„Indra und PuIan, die beiden Bullen, die beiden Schönhändigen .... haben gemolken“. 

Nach Geldner werden jeweils andere Götter in das Prädikat miteinbezogen. 

 

4,13,2cd ÿnu vratÿé v ÿ r u ð o  y a n t i  m i t r ¢  yÿt s¯ryaé divy ° r o h ÿ y a n t i  // 

„Mitra und Varuna folgen seinem Gebot, wenn sie den Surya am Himmel aufsteigen lassen“ 

(Geldner). 

Nach Geldner sind andere Götter mitgemeint mit Verweis auf 1,167. 

 

4,15,10 tÿé yuvÿé d e v ¦ v  a ö v i n ¦  kum¦rÿé s¦hadevyÿm / 
 d¨rgh«yu÷aé k ñ ð o t a n a  //   

 „Machet ihr Götter AGvin diesen Prinzen S. langlebig!“ (Geldner). 

Nach Geldner sind andere Götter mitgemeint mit Verweis auf 1,167. 

 

6,62,2ab t «  yaj¤ÿm « ö£cibhiö c a k r a m ¦ ð «  rÿthasya bh¦n£é r u r u c ª  rÿjobhiâ 

„Zum Opfer kommend durch die reinen Lüfte ließen sie (die AGvin) den Glanz ihres Wagens 

leuchten“ (Geldner). 

 

7,40,3c ut‚m a g n ¡ â  s ÿ r a s v a t ¨  j u n ÿ n t i  

„Auch Agni und Sarasvati ermutigen ihn“ (Geldner). 

 

7,52,2ab m i t r ÿ s  tÿn no v ÿ r u ð o  m ¦ m a h a n t a  öÿrma tok«ya tÿnay¦ya g o p « â  / 
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„Mitra und Varuna, die Hüter, sollen unseren leiblichen Samen diesen Schutz gewähren“ 

(Geldner). 

 

7,60,6ab im‚ m i t r ¢  v ÿ r u ð o  dªåÿbh¦so 'cetÿsaé cic c i t a y a n t i  dÿk÷aiâ / 

„Sie, die schwer zu täuschenden Mitra und Varuna, bringen auch den Unverständigen durch 

Verstand zur Einsicht“ (Geldner). 

Hier ist wohl Aryaman mitzuverstehen (wie in Vers 5). 

 

7,93,7d tÿd a r y a m «  ÿ d i t i â  ö i ö r a t h a n t u  // 

„Aryaman, Aditi sollen es (uns) erlassen“ (Geldner). 

Es sind wohl die zuvor genannten Götter mitzuverstehen. 

 

10,86,22ab yÿd £da¤co v ñ ÷ ¦ k a p e  gñhÿm i n d r « j a g a n t a n a  / 

„Als ihr, Indra und VTIakapi, aufwärts nach Hause gegangen waret ...“ (Geldner). 

Das Prädikat ist nach Geldner Pl., weil auch deren Frauen dabei sind. 

 

Ad Sensum können zwei Subjekte auch mit einem Prädikat im Singular kongruieren, z.B. 

 

4,17,1ab tvÿm mah«ë indra t£bhyaé ha k ÷ «  ÿnu k÷atrÿm maâhÿn¦ m a n y a t a  d y a £ â  

/ 

„Du, Indra, bist der Große; dir gestanden Erde und Himmel bereitwillig die Herrschaft zu“ 

(Geldner). 

 

10,62,10c y ÿ d u s  t u r v ÿ ö  ca m ¦ m a h e  // 

„... hat Yadu und Turva geschenkt“ (Geldner), cf. auch Delbrück, Ai. Syntax, S. 85. 

 

10,85,23c sÿm a r y a m «  sÿm b h ÿ g o  no n i n ¨ y ¦ t  

„Aryaman und Bhaga sollen uns zusammenführen“ (Geldner). 

 

Drei Subjekte mit einem Prädikat im Dual kongruieren in 

 

4,55,1b = 7,62,4a d y « v ¦ b h ª m ¨  a d i t e  t r « s ¨ t h ¦ é  naâ / 

„Himmel und Erde, Aditi, beschützet uns“ (Geldner). 
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Doch könnte man hier an eine Ellipse des zu Aditi gehörigen Imperativs denken. 

 

Einen einzigen rigvedischen Fall, in dem ein Dual mit einem Prädikatsnomen im Singular 

kongruiert, hat Oliphant entdeckt (10,85,11c; JAOS 30, 164): 

 

ör¢traé te cakr‚ ¦st¦é  

„thy chariot wheels were an ear.“ Nach Geldner liegt hier allerdings die kollektive Bedeutung 

„Gehör“ vor (sieh auch unten cákIus- „Auge“). 

 

Eine weitere Ausnahme können paarige Körperteile bilden. So stellt MacDonell in der Vedic 

Grammar for Students fest (S. 287, § 193, 2): 

  

 „In certain parts of the RV the plural is often used instead of the dual of natural pairs“, 

wofür er aber keine Beispiele angibt. 

  

  Tatsächlich werden Namen von Körperteilen im RV recht häufig im Plural verwendet.  

Dazu stimmt die Feststellung von Diver, daß, entgegen den häufigen Formulierungen der 

Handbücher, im Homerischen gerade bei natürlichen Paaren (Körperteilen) der Dual 

gemieden wird (S. 109). (Z.B. bei ce∂r „Hand“, 162 Plural- gegen 7 Dualformen.) Eine 

bemerkenswerte Ausnahme bildet Ô sse, das ausschließlich im Dual vorkommt. Dieses 

„Augen“-Wort bezeichnet nach Diver aber nicht das Körperorgan wie Ñ fqalmÒ j (47 Plural- 

vs. 2 Dualformen), sondern sei stilistisch markiert in der Bedeutung „windows of the soul“. In 

jedem Fall liegt ein Archaismus vor, weil zu dem Wurzelnomen *h3ok0- im Griechischen kein 

lebendiges Paradigma mehr vorliegt (daneben gibt es nur noch das aus dem Paradigma 

ausgescherte Kollektiv ðpa „Antlitz“). Auch im Grönländischen wird „[s]eltsamerweise...der 

Dual gerade nicht gebraucht [sondern der Pl.], wenn es sich um paarige Körperteile handelt; 

auch wenn dem Subst. das Zahlwort „zwei“ vorangeht (mardluk, selbst eine Dualform!), steht 

oft der Pl. statt des Duals“ (Jensen S. 10). Auch in australischen Sprachen ist eine 

morphologische Markierung des Dual bei paarigen Körperteilen unüblich bzw. emphatisch 

(Rukeyser 3.4). 

 

Im RV gibt es dagegen ein Nebeneinander von Dual- und Pluralformen bei paarigen 

Körperteilen. Delbrück erklärt den Pluralgebrauch bei Körperteilen damit, daß „der Dual eben 

nur da [stehe], wo die Beidheit hervorgehoben wird, [der Plural] wenn nur die Mehrheit 
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ausgesprochen werden soll“. Das widerspricht ja eigentlich der Grammatikalisierung des 

Duals. 

 

Bezieht sich der paarige Körperteil auf ein pluralisches Subjekt (d.h. mehr als eins), so 

ist die Setzung der Körperteilbezeichnung in den Plural logisch zu verstehn (z.B. die Arme 

der Maruts 5,61,3b; 7,98,4b; 8,20,11b; der Priester 9,79,4d; 10,79,2c; 10,87,4d; 10,103,13c). 

So kann auch ein Körperteilbegriff, der sich auf ein duales Subjekt bezieht, im Plural 

erscheinen (so in 6,67,1d von M&V, die die Menschen bJhúbhis „mit ihren Armen“ im Zaum 

halten). So kann wohl auch in 4,45,3a pibatam ... Jsábhis „Trinkt mit den Mündern, (Ihr 

AGvins)!“ der Körperteil „Mund“ im Plural gebraucht werden, obwohl logisch Dual zu 

erwarten wäre.  

Sich auf pluralische Subjekte (zwei oder mehr) beziehende paarige Körperteile können 

aber auch durchaus im Dual stehen. So 5,64, wo in 1c und 2a der Dual b5h^ von den Armen 

von M&V gebraucht wird. In 7d dagegen erscheinen die Plurale paKbhís (dazu s.u.) und 

hástibhis. 

 

Oliphant (JAOS 30) listet daneben vier weitere rigvedische Stellen auf, in denen zu 

einem dualen Subjekt paarige Körperteile im Dual erscheinen (S. 165): 1,120,6c; 5,64,2a; 7, 

62,5a; 8,101,4d. Er erklärt diese Fälle damit, daß die dualen Subjekte, i.e. die Av oder M&V, 

als feste Einheit verstanden wurden, d.h. als logischer Singular. Werden zu pluralischen 

Subjekten Begriffe paariger Körperteile im Dual gestellt, so wird dadurch nach Oliphant (S. 

167ff., an 20 Stellen im RV) jeweils die Individualität der Einzelnen aus der Gruppe 

ausgedrückt. Der Gruppencharakter der Subjekte soll dagegen betont sein, wenn die paarigen 

Körperteile im Plural stehen (170ff., 35 Belege im RV).  

 

Auch gibt es den umgekehrten Fall, daß ein paariger Körperteilname im Singular statt im 

Dual verwendet wird, so das Wort cákIus- „Auge“, das im Singular kollektiven Sinn hat. Z.B:  

 

3,37,2 arv¦c−naé s£ te mÿna utÿ cÿk÷uâ öatakrato /  ¡ndra kñðvÿntu v¦ghÿtaâ //   

„Hierher sollen die Priester deine Gesinnung und Auge lenken, ratreicher Indra“ 

 

So auch z.B. in 9,89,3d (Auge Somas), 9,89,6b (Auge eines Verstorbenen soll in den Soma 

eingehen); 10,87,9a (Auge Agnis, aber in 10,21,7e dagegen Pl. akIábhis von den Augen 
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Agnis); 10,158 besonders 4a (Bitte um Augenlicht); 10,161,5c (Heilspruch). Im Dual kommt 

das Wort im RV nicht vor (2,39,5b ist eher Instr.Sg). Zum Gegensatz von akIi- „Auge als 

Organ“ und cákIus- „Augenlicht“ s. zuletzt Ulrike Roesler, 250ff. Einen Singular zeigt auch 

die Phrase „etwas im Ohr haben“: kár'e, 8,97,12c. 

 

  Schließlich kann sich ein paariger Körperteilname im Plural auf ein singularisches Subjekt 

beziehen. Delbrück listet einen solchen Fall in der Altind. Syntax, 102f. auf:  

 

9,15,4: e÷ÿ ö ò í g ¦ ð i  d¢dhuvac ch¡ö¨te yªthy• vò÷¦ / 
          nñmð« dÿdh¦na ¢jas¦ // 

„Dieser (Soma) wetzt hin und her schüttelnd seine Hörner, der Herdenbulle, durch seine Kraft 

Mannesmut annehmend“ (Geldner) 

 

Demgegenüber findet sich der Dual in 

 

8,60,13a,b: ö¡ö¦no vñ÷abh¢ yath¦gn¡â ö ò í g e  dÿvidhvat /  

„Wie ein Bulle, der die Hörner wetzt, und hin und her schüttelt, ist Agni“ (Geldner) 

 

Aber in 1,140,6d steht derselbe Vergleich im Plural: 

 

bh¨m¢ nÿ ö ò í g ¦  davidh¦va durgòbhiâ 

„Wie ein furchtbarer [Büffel] schüttelt er (Agni) die Hörner“ (Geldner) 

 

9,15,4 kann man dadurch erklären, daß Soma auch mehr als ein Paar Hörner haben kann, wie 

etwa in 

RV 4,58, 2d, 3a: cátu?LTGgas „vierhornig“ bzw. catv5ri LTGgJ „vier Hörner“. 

               

In RV 8,60,13 bedingt der Vergleich notwendigerweise einen Bezug zu einem realen Bullen, 

der nur ein Hörnerpaar hat (Hinweis Werba). Das Wort für „Kinnlade“ in 13c steht dagegen 

im Plural. In dem Vergleich in 1,140,6d liegt das Hauptaugenmerk wohl auf den Hörnern 

Agnis, der wiederum mehr als ein Paar haben kann. 
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Bei páKbhis14 4,38,3, das Delbrück unter die erklärungsbedürftigen Fälle rechnet, weist 

Oliphant richtig darauf hin, daß „Füße“ sich hier auf ein Pferd bezieht (S. 156). 

 

Diese Unregelmäßigkeiten der Kongruenz von dualischen Subjekten mit pluralischen 

Prädikaten, bzw. der Gebrauch von paarigen Körperteilnamen im Plural sprechen meiner 

Meinung nach nicht gegen die grundsätzliche Grammatizität des Duals im Vedischen. In 

diesen Fällen liegt eher eine Vermischung von logischer mit grammatischer Pluralität vor, wie 

der Gebrauch verschiedener Numeri in ein und demselben Kontext (z.B. Lied 5,64) zeigt. So 

ist das Phänomen, daß prototypische Paare wie Körperteile gerade nicht im Numerus Dual 

gebraucht werden, typologisch nicht selten (s.o.). Hierin könnte sich der Interessenskonflikt 

zwischen dem Streben nach einer grammatischen Merkmalhaftigkeit durch morphologische 

Markierung und dem Performanzbedürfnis von Sprecher/Hörer niederschlagen, der besonders 

bei einer hochmarkierten Kategorie wie dem Dual anzutreffen ist15.  

 

III. Dualdvandva und elliptischer Dual 

 

 1. Dualdvandvas 

 

Wackernagel hat die Chronologie der Dualdvandvatypen folgendermaßen bestimmt 

(Ai.Gr. II,1, 149ff.): Am ältesten ist der Typ mit Dualform im jeweils akzentuierten Vorder- 

und Hinterglied. Die zweite Stufe bilden solche mit nur noch einem Akzent, und die jüngsten 

Dualdvandvas haben schließlich im Vorderglied nicht mehr den Dual, sondern die reguläre 

Stammform. Zudem kommen Dualdvandvas auch in Tmesis vor, und man muß wohl davon 

ausgehen, daß dies das ursprünglichere ist, und die Dvandvakomposita Univerbierungen 

darstellen. Stanley Insler hat jüngst plausibel dafür argumentiert (FS Watkins, 285ff.), daß die 

Dualdvandvas mit zwei Akzenten noch nicht univerbiert sind, sondern noch aus zwei 

eigenständigen Wörtern bestehen. So stehen die häufigen Dvandvas dy5vJpTthivz, 

mitr5váru'J, índrJváru'J in einer TriIYubh meistens in der Position 3-7, bzw. 4-8, d.h. die 

                                                           
14 Der Instr.Pl. von pád- „Fuß“, und zwar nur dieser Kasus, wird an allen 6 Stellen im RV mit zerebralem -K- 
geschrieben. J. Schindler (Unterricht) hat dies als redaktionelle Verallgemeinerung aus der Stelle 4,2,12d erklärt: 
(ÿtas tvÿé dòöy¦ë agna et«n)  p a Ù b h ¡ â  paöyer ÿdbhut¦ë aryÿ ‚vaiâ // 
„Von da aus mögest du, Agni, an den Füßen diese sichtbaren (Absichten) und an dem Eifer des hohen Herrn 
seine geheimen (Absichten) ersehen“ (Geldner). 
Dort könnte dieser Instr.Sg. zusammen mit paöyer als figura etymologica interpretiert worden sein, d.h. als 
Instr. des Wurzelnomens paG- „Blick“, der regulär paÙbh¡â lautet.  
15 Sieh Stolz 1988, der dieses Phänomen speziell für den Dual untersucht hat. 
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beiden Konstituenten werden durch die Zäsur zerschnitten16. Mit der Univerbierung ging die 

Einfachakzentuierung einher. Als letzter Schritt wurden die Dualdvandvas den Komposita 

derart angeglichen, daß im Vorderglied die Stammform erscheint. Im RV gibt es auch dafür 

schon Belege, allerdings in späten Liedern: sJGanJnaGané „Essendes&Nichtessendes“ in 

10,90,4d und TkIJm5bhyJm „mit Ck&Saman“ in 10,85,11a. Einen Sonderfall stellt schon 

älteres satyJnTté „Wahrheit&Lüge“ in 7,49,3b dar, dem nach Wackernagel „kein älterer 

Typus gegenüberstand, da neutrale Duale als Vorderglieder von Dvandva nicht verwendet 

wurden“ (S. 155). Tatsächlich gibt es im RV ein weiteres neutrales Dvandva, allerdings in 

Tmesis: G^Ié ... vádhatre „Gewalt&Waffen“ (9,97,54ab).  

Das einzige Götterdvandva mit durchgehender Stammform im Vorderglied ist 

indravJyÇ. Es kommt an 21 Stellen durch alle Bücher hindurch vor. Wackernagel vermutet (§ 

65 a, S. 154f.), daß sich die Form nach dem Vokativ +índravJy^ gerichtet haben könnte, in der 

das kurze -a der Ausgang des kurzvokalischen Vokativs Dual sein könnte. So erklärt er auch 

die Form párjanyavJtJ in 6,49,6a (§ 63d, S. 152). Ich würde eher vermuten, daß in 

párjanyavJtJ die Stammform und kein alter Vokativ steckt, weil sich so eine alte Form wohl 

eher in prominenteren Götterdvandvas hätte halten können als in einem marginalen. Zu diesen 

Dvandvas mit Stammform gehören auch die einmaligen Bildungen indranJsatyJ in 8,26,8b 

(aber indrJmarutas in 2,29,3d) und viGvJmitrajamadagnR in 10,167.  

 

Die Reihung der Personen im Dualdvandva richtet sich nach dem Wortumfang der 

beteiligten Einzelglieder und nicht nach der Wichtigkeit der Personen (Wackernagel, Ai.Gr. 

II,1, 165ff.; Insler, „Über das Dualdvandva hinaus“, Handout). 

 

Nun wäre es konsequent, als Vorstufe des Dualdvandvas den „elliptischen“ Dual 

anzusehen. Die Hinzusetzung des zweiten Paarbestandteils wäre erstens durch das Bedürfnis 

zu erklären, dieses zu explizieren, was besonders nahe liegt bei den Götterdvandvas mit Indra 

oder Agni, die ja mit den verschiedensten Gottheiten ein Paar bilden können (cf. Delbrück 

Vergl. Syntax 138). Zweitens dürften nach Wackernagel, Ai.Gr. II,1, § 63b, auch asyndetische 

Verbindungen als Vorbild für das Dualdvandva gedient haben, wie bhÇmano divás pári „von 

Himmel und Erde weg“. Wackernagel, l.c., S. 151: 

 

                                                           
16 Neben Insler 288 s. auch Ickler, StII 2, 104f. mit Anm. 58, die Insler selbst nicht zitiert. Für eine Parallele aus 
dem Griechischen cf. Watkins, Selected Writings, 574 mit Lit. 
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 „Eine genetisches Verhältnis zwischen dem Dvandva und diesen Ausdrucksweisen [=denen eines 

ellipt. Duals bzw. eines zweigliedrigen asyndetischen Ausdrucks] ist schon darum wahrscheinlich, 

weil gerade im Ai. das Dvandva oft mit einer jener andern Formen oder mit beiden andern wechselt; 

z.B. ... findet sich neben dem häufigen mitr5-váru'au „Mitra und Varu'a“ in gleichem Sinn mitr5 

allein und mitró váru'a? (oder mitró váru'aG ca, mitráG ca váru'aG ca).“ 

 

Oliphant hat zudem beobachtet, daß in den meisten Fällen, in denen ein „elliptischer“ Dual 

vorkommt, auf das zweite Glied des Paares textlich in nächster Nähe hingewiesen wird 

(JAOS 32, 34ff.). 

Für eine derartige Genese des Dualdvandvas spricht auch die Tatsache, daß einige mit 

umgekehrten Gliedern vorkommen: 

 

pTthivzdy5vJ 3,46,5a neben 77x dy5vJpTthivz 

parjányJv5tJ 3x neben vJtJparjany5 in 10,66,10b 

uI5sJnáktJ 8x neben náktoI5sJ 4x 

 

Eine derartige, optionale Verdeutlichung gibt es auch in den australischen Sprachen, die einen 

„elliptischen“ Dual kennen (Rukeyser 3.2.), z.B. Dyirbal 

 

burbula-gara bani[u 
 Proper noun-Du are coming 
 „Burbula and one another are coming“ (Bsp. 55) 
 

burbula-gara badibadi-gara bani[u 
 Proper noun-Du Proper noun-Du are coming 
 „Burbula and Badibadi are coming“ (Bsp. 56). 
 
 
Eine klare Verdeutlichung liegt auch vor in gr. A∏ante TeàkrÒ n te „Aias&Teukros“ 
(Wackernagel, KZ 23, 308, s.u.). 
 

 

 

2. Elliptischer Dual 

 

 Es ist plausibel, daß sich das ved. Dualdvandva aus dem elliptischen Dual entwickelt 

hat. Ein grundsprachliches Alter des elliptischen Dualgebrauchs ist überdies wahrscheinlich 
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aufgrund von Formen im Germanischen, Lateinischen und Griechischen, die man als 

Fortsetzer von elliptischen Dualen deuten kann (cf. Delbrück, Vergl. Syntax 137ff.): Got. 

berusjos „Eltern“, eigt. Partz. Fem. Pl. „die geboren Habenden“, aisl. Pl.  feðrungar „Vater 

und Sohn“, vielleicht auch ahd. sunufatarungo17; lat. Castores „Castor und Pollux“, Cereres 

„Ceres und Persephone“18, verdeutlicht auch Veneres Cupidinesque. Für das Griechische hat 

Wackernagel (KZ 23, 303-310) einen ursprünglichen elliptischen Dual in hom. A∏ante = 

„Aias&Teukros“, evt. auch Mol∂one, angenommen19. 

 Diese Formen als Fortsetzer ehemaliger elliptischer Duale zu deuten ist allerdings 

nicht unumstritten. K. Meister hat die These vertreten, daß die pluralischen Fälle wie 

Castores im Lateinischen Neubildungen sein könnten (Lat.-Griech. Eigennamen, 117ff; vgl. 

auch Wolfgang Krause, KZ 52, 223ff.; speziell zum „Eltern“-Wort zuletzt B. Künzle, MSS 

45, 1985, 151ff.). 

Obwohl Hermann (KZ 64, 74) einen sekundären Status von Castores anerkannte, zweifelte er 

nicht an der grundsätzlichen Grundsprachlichkeit des „elliptischen Duals“, mit dem 

Argument, daß diese Neubildung auf ererbten Vorbildern beruhen sollte. 

 

Renou, EVP I, 29f., hat angenommen, daß der elliptische Dual ursprünglich auf Götterpaare 

beschränkt war. Dagegen mit richtigem Hinweis auf pitárau und mögliche Beispiele in 

anderen idg. Einzelsprachen Gonda, Ellipsis 30f., Anm. 91. 

 

Zwar ist das Phänomen der Ellipse im RV nicht selten20, doch hat z.B. Renou demgegenüber 

den ererbten Charakter der „Ellipse“ im Dual betont („Le problème de l’ellipse dans le 

Cgveda“, EVP I, 29f.)21.  

 

IV. Fazit 

 

 Der Dual ist in der Sprache des Rigveda eine grammatische Kategorie des Numerus.  

                                                           
17 Dagegen zuletzt Rosemarie Lühr, Studien zur Sprache des Hildebrandliedes, Frankfurt am Main, Bern, 1982, 
399ff.  
18 Dagegen zuletzt G. Pugliese Carratelli, Parola del Passato 36, 1981, 367-372. 
19  Philologisch positiv dazu Denys Page, History and the Homeric Iliad, Berkeley, Los Angeles 1959, 235-38; 
vgl. auch Robert J. Edgeworth/C.M. Mayrhofer, „The two Ajaxes and the two K�FMHas“, RhM 130, 1987, 186-
188. Einen weiteren ursprünglich „elliptischen“ Dual *h2e2monh1e „Himmel[&Erde]“ hat nun Miles Beckwith 
für hom. ¥kmonaj ... dÚ w in O 19 wahrscheinlich gemacht. 
20 Für die Ellipse eines Paarbestandteils unter Nennung des anderen im Singular statt im elliptischen Dual cf. 
z.B. 4,46,2c: v5yo ... tTmpatam „Trinkt euch satt, Vayu [und Indra]!“ 
21 Zu verkürzten Komposita cf. Gonda, Ellipsis 59 und FS Kuiper, bes. 55ff. 
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Ausnahmen von dem Prinzip, jede Zweiheit mit einer Dualform auszudrücken, gibt es 

nur bei paarigen Körperteilen. An wenigen Stellen kongruieren zudem zwei Subjekte mit 

einem nicht-dualischen Prädikat. Dieser Befund spricht aber nicht gegen die grundsätzliche 

Grammatizität des Duals, sondern spiegelt meiner Ansicht nach nur einen typologisch 

häufigen wie theoretisch begründbaren Konflikt zwischen grammatischer und logischer 

Pluralität wider.  

 

Formal bemerkenswert ist die Existenz der sog. „elliptischen“ Duale und 

„Dualdvandvas“. Anhand der Beleglage im RV läßt sich plausibel machen, daß der 

„elliptische“ Dual das Ursprünglichere und das „Dualdvandva“ eine sekundäre 

Verdeutlichung durch Hinzufügung des zweiten Paarbestandteiles ist. Über die Schritte 

Univerbierung und Einfachakzentuierung wurde daraus ein Kompositum mit Stammform im 

Vorderglied, was schon die traditionelle Indogermanistik gelehrt hat. Es besteht damit kein 

Grund, die traditionellen Termini „elliptischer Dual“ und „Dualdvandva“ zu ändern. 

  

Die traditionelle Terminologie der Gebrauchsweisen des Duals im (Rig-)Vedischen 

bedarf dagegen einer Revision. Diese sollte man statt in „natürlich“ (i.e. Körperteile, Geräte 

und Personen) vs. „sekundär“ (i.e. anaphorisch und als Vergleich) eher in „habituell“, mit den 

Untergruppen „natürlich“, „technisch“ und „konzeptuell“, und „okkasionell“ einteilen.  

Fast alle Dualformen im RV bezeichnen habituelle Paare, was mit der Textsorte 

zusammenhängt. Da die okkasionellen Paare sehr selten sind, läßt sich nicht zwingend 

entscheiden, ob es eine grammatische Unterscheidung zwischen dem okkasionellen Dual 

(nach den Handbüchern ist bei erstmaliger Erwähnung eines solchen die Hinzufügung des 

Zahlwortes „zwei“ obligatorisch) und dem habituellen gab. Die wenigen Belege des RV 

sprechen m.E. eher dagegen, bzw. scheint eine solche Differenzierung zumindest stilistisch 

markiert gewesen zu sein (entweder besonders hochsprachlich bzw. umgangssprachlich). 
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Anhang I 
Endungsvarianten -J/-au 

 
In der folgenden Statistik bleiben die Lieder 2,39 und 10,106 unberücksichtigt, weil in diesen 
der Dual ein Stilmittel ist und somit das gehäufte Auftreten die Statistik verfälschen müßte, 
bzw. sich in diesen beiden Liedern andererseits auch viele unregelmäßige Sandhiformen 
finden. Wiederholte Verse wurden in der Statistik nur einmal berücksichtigt. 
 

Nominal, Nom./Akk. 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt Summe

I 218 36 19 9   13   6 3   3 1 1 / 309 
II   24   3   4 1   3 / 1   6 1 1 /   44 
III   66   9   2 2   6   1 1   6 / / /   93 
IV   57 10   3 2   6   1 1   1 / / /   81 
V   77 19 19 6   8   2 /   7 2 1 / 141 
VI   87 21   5 7   2 / 2   5 / 1 / 130 
VII   87 17   7 4   5 / 2   4 / / / 126 
VIII 148 42 18 5  9   4 1   3 / 1 1 232 
IX     5 29 / /   2 / /   2 1 / /   39 
X 136 22 22 5 16 10 1 30 2 1 / 245 
Summe 905 208 99 41 70 24 12 67 7 6 1 1440 
 
 
 
 
 

Nominal, Vokativ 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt Summe

I 182 23 40   4 19 3 1 / / / 6 278 
II 14   3   2   1   2 / / / / / /   22 
III 18   4   2 / / / / / / / /   24 
IV 29   4   2   1   2 / 1 / / / /   39 
V 51   5 10   5   7 / / / / / 4   82 
VI 38   7   8 /   2 / / / / / 2   57 
VII 90   6 10   6   7 3 / / / / 4 126 
VIII 88 63   6 15   9 / 3 / / / 1 185 
IX /   1 / / / / / / / / /     1 
X 37   9   4   3   2 / 1 / / / /   56 
Summe 547 125 84 35  50 6 6 / / / 17 870 
 
 
 
 

 A



Nominal, gesamt 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt Summe

I 400   59   59 13   32 9 4 3 1 1 6 587 
II   38     6     6   2   5 / 1 6 1 1 /   66 
III   84   13     4   2   6 1 1 6 / / / 117 
IV   86   14     5   3   8 1 2 1 / / / 120 
V 128   24   29 11 15 2 / 7 2 1 4 223 
VI 125   28   13   7   4 / 2 5 / 1 2 187 
VII 177   23   17 10 12 3 2 4 / / 4 252 
VIII 236 105   24 20 18 4 4 3 / 1 1 417 
IX     5   30 / /   2 / / 2 1 / /   40 
X 173   31   26   8 18 10 2 30 2 1 / 301 
Summe 1452 333 183 76 120 30 18 67 7 6 18 2310 
 
 

Pronomen 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt Summe

I 36  8  1       45 
II   2  1     2      5 
III   2             2 
IV   3 1            4 
V 22       1    23 
VI 23  1         24 
VII 18  3     1    22 
VIII 34  3   3      40 
IX             / 
X 10  2   1  4    17 
Summe 150   1 18  1 4  8    182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B



Pronominalstämme 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt 

I ima- 
ta- 
tya- 
ya- 

 ta- 
ya- 

 ta-       

II ta- 
ya- 

 ta-     ima-    

III eta- 
ta- 

          

IV tya- ta-          
V ta- 

tya- 
ya- 

      ta-    

VI ta- 
tya- 
ya- 

 ya-         

VII eta- 
ta- 
tya- 
ya- 

 ta- 
ya- 

    ya-    

VIII eta- 
ta- 
tya- 
ya- 

 ta-   ta-      

IX            
X ta- 

tya- 
ya- 

 ta- 
ya- 

  ka-  eta- 
ima- 
ka- 
ya- 

   

 
 
 
 
 -J C° -J|| -Jv V 

_a,i,T,e
ai 

-J V° 
_a,i,e,
au 

 -V- 
kontr. 

-J u° 
Text 

-J u° 
metr. 

-au C -au|| gekürzt 

_ T 
gekürzt Summe

ima- 1       3    4 
eta- 3       1    4 
ka-      1  1    2 
ta- 91 1 12  1 3  1    109 
tya- 14           14 
ya- 41  6     2    49 
 150 1 18  1 4  8    182 
 
 
Die Endung -au in Pausa tritt auf in: 

 C



 
1,120,2c 
2,30,6b 
5,47,3d 
5,62,6d 
9,70,4d 
10,14,11b 
10,65,5d 
 
Die Endung -au tritt antekonsonantisch 
auf in: 
 
1,95,7b 
1,140,3a 
1,179,6c 
2,27,15d 
2,40,1c (2x) 
 2a (2x) 
2,43,1c 
3,33,13c 
 13d 
3,53,17a (2x) 
3,54,16a 
3,55,11c 
4,41,2b 
5,34,8a (2x) 
5,36,6b (2x) 
5,37,5b 
5,66,1b 
5,68,4c 
6,59,5b 
6,60,14c (2x) 

6,74,4a (2x) 
7,50,2b (2x) 
7,70,4c 
7,93,2c 
8,33,19b 
 19c 
8,35,4b 
9,112,4c (2x) 
10,14,10 (4x) 
 11 (3x) 
 12 (2x) 
10,27,20 (2x) 
10,75,4c 
10,85,11 (2x) 
 18a 
 42 (2x) 
10,101,10d 
 11a 
10,113,7b 
10,117,9 (3x) 
10,137,2a 
10,184,2a 
10,190,3c 

 
Gekürzte Vokative liegen vor in: 
1,15,6a 
 6b 
1,17 (3x) 
1,151,4a 
5,64,6a 
5,66,6b 
5,67,1a 
 
6,63,10c 
6,68,5b 
7,60,12a 
7,61,1a 
 7a 
7,85,4b 
8,26,12c 
Gekürzter Nom./Akk. (in Pausa): 
8,25,1b 

(auch -u// Nom./Akk. u-Stamm in 7,19,4d; 
7,65,1d)  
 
Kürzung vor T (nur am Versende): 
1,160,1a 
2,3,7a 
5,65,2c 
6,68,2c 
8,77,11c 
10,66,13a 
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Anhang II 
Sandhi 

 
Die Endung -J kontrahiert bevorzugt mit folgenden Formen: 
- Partikel iva und utá, ihá 
- Präverb 5, úpa, ánu 
- augmentierte Verbalform  
- Pronomen ima- 

Nominativ 
 
 Partikel Präverb Augment Pronomen Sonstiges 
I utá 36,17c ádhi 51,11b

ánu 183,2b 
ábhi 102,c 
5 177,1d  
úpa 116,19c

56,6d 
110,8d 
161,7b 

  

II     16,5c 
III     12,4a;38,9c 
IV utá 2,4b 

     21,9a 
 30,18c   

V ihá 76,2b 5 43,8c 
   76,3d 
úpa 76,2b 

  46,3a 

VI      
VII     9,5c; 44,1a 
VIII     31,9a;38,2b 
IX      
X ihá 106,11b 

     141,4b 
5 22,5a 
   64,5b 
   73,3d 

  39,3b;49,4d 
85,9b 
125,1c;1d 
128,7c 
131,5a 

 
Vokativ 

 
 Partikel Präverb Augment Pronomen Sonstiges 
I utá 116,10a 5 47,9a 

   108,3d 
   112,1-13d
   152,3b 
úpa 34,9d 
      117,1d 

116,8c;9a; 
      14a;14b
117,11c;13
c 
118,9b 
119,2d 
182,4d 
183,3c 

 30,18c 
116,3a 

II   31,1a  29,3a 
III      
IV  5 44,3d 

úpa 44,4b 
   

V ihá 76,1c   idá- 76,4b 62,5d (2x) 

 A



63,1c 
73,6d;7c 

VI  5 68,11b   49,5c 
VII utá 63,5d 

      64,2c 
ádhi 83,2b 
5 72,5a 
   83,3d 
úpa 71,4c 

  83,1d 

VIII  5 5,16c 
   8,6c 
   22,5d;10c
   35,22c 
úpa 22,12a 
      57,4b 

 imá- 86,3a 5,2c 

IX      
X     39,10a 

52,2c 
 

Insgesamt 
 
 Partikel Präverb Augment Pronomen Sonstiges Summe 
I 2 11 12  2 27 
II   1  2  3 
III     2  2 
IV 2 2 1    5 
V 3 2  1 6 12 
VI  1   1  2 
VII 2 4   3  9 
VIII  7  1 3 11 
IX       
X 2 3   8 13 
Summe 11 30 14 2 27 84 
 
 
Sandhiverstöße betreffen vor allem die enklitische Vergleichspartikel iva: 
Cf. auch Arnold 78, § 129, dessen Liste allerdings unvollständig und teilweise fehlerhaft ist 
(1,166,1d;1d ist vielmehr Instr.Sg.; 184,3a ist Du.mask. -J, nicht -e). 
 

1.  Endung -J + iva 
 

Dies erscheint im Sandhi als -eva, -Jv iva und -J iva. 
 

1.1. -eva 
  
1. Buch: 4x (168,5b; 173,4d; 184,3a; 185,1d) 
2. Buch: 2x (3,6b; 24,12d); 18x in 2,39  
3. Buch: 4x (6,10c; 18,1b; 33,1c;2b; 58,2b) 
4. Buch: 3x (33,3b; 41,5b;7d) 
5.  Buch: 3x (64,1c; 74,9d; 86,5d) 
6.  Buch: 2x (34,4a; 67,3c) 

 B



7.  Buch: 3x (39,1c; 69,6a; 104,6b) 
8.  Buch: 7x (5,21c; 29,8b; 34,9b; 35,5a;7a;7b;73,4b) 
9.  Buch: 2x (18,5b; 88,3b) 
10. Buch: 6x (4,6a; 40,3a;3d;4a; 59,1b; 96,9a); 29x in 106  
 
Insgesamt (außer 2,39; 10,106): 36x; 18x 2,39; 29x 10,106. 
 

1.2. -Jv iva 
 
1. Buch: dv5v iva 1,28,2a 
2. Buch: 2,39 5x 
5. Buch: //haIs5v iva 5,78,1-3c; s^ryJcandramásJv iva// 5,51,5b  
6. Buch: //p5dJv iva 6,47,15c 
8. Buch: //haIs5v iva patatho adhvag5v iva 8,35,8a 

//Gen5v iva 8,35,9a (vs. 3x -eva in 8,35) 
gaur5v ivéri'e// (GJy.) 8,87,1c 

 
Insgesamt (außer 2,39): 8x, 5x 2,39. 
  

1.3. -J iva 
 
5,57,4b: //yam5 iva 
 
 

2.  Endung -e + iva 
 

Die neutrale und feminine Dualendung -e ist (wie auch alle anderen Dualausgänge außer -J 
bzw. -au) pragThya, d.h. unterliegt normalerweise nicht dem Sandhi. K. Hoffmann, apud 
Forssman, MSS 25, 1969, 49, Anm. 11, nimmt dabei eine „lautgesetzliche Erhaltung der 
Silbenlänge bei den neutralen a-Stämmen (-o-iz1 > -o9z1 > -a9’ > e pragThya) und bei den 
entsprechenden Dualformen der femininen und der 4-Stämme“ an1. 
An wenigen Stellen, die vor allem die Partikel iva betreffen, liegt augenscheinlich dennoch 
Kontraktion vor: 
 
2,39: 
GH(geva 3a, d.h. GH(ge iva „wie Hörner“ 
nábhyeva 4b, d.h. nábhye iva „wie Naben“ 
 
2,3,6b: vayíyeva, d.h. vayíye iva „wie zwei Weberinnen/Freundinnen“ 
 
3,30,4d: nímiteva, d.h. nímite iva „wie Erbaute“ 
 
4,32,23a: kanRnakéva, d.h. kanRnaké  iva „wie zwei Puppen“ 
 
Nicht die Partikel iva betrifft: 
 
7,72,3cd 

                                                           
1 M. Peters macht mich darauf aufmerksam, daß man aufgrund der Parallele im Optativmorphem *-o-ih1- 
vielleicht vielmehr von einer antevokalischen Entwicklung *-o-ih1 V- > *-oi9 V- > -o99 V- ausgehen sollte. 

 C



¦v¡v¦san r¢das¨ dh¡÷ðyem‚ ÿch¦ v¡pro n«saty¦ vivakti // 
dhíI'yemé = dhíI'ye imé  
„Diese beiden dhíI'ya-haften Himmel&Erde“ 
 
dhíI'ye kann sich syntaktisch sinnvoll wohl nur auf H&E und nicht auf die Av beziehen und 
ist somit als fem. Dual eines J-Stammes zu bestimmen. 
Auch 2,3,6b und 3,30,4d beziehen sich auf Himmel&Erde, während in 4,32,23a ein femininer 
J-Stamm bzw. in 2,39 jeweils neutrale a-Stämme vorliegen. Hinter dem Sandhivokal -e- die 
maskuline Dualendung -J + iva anzusetzen wäre somit ungrammatisch. Eine analoges 
Verhalten läßt sich auch bei der Dualendung -R beobachten, die wie -e ebenfalls pragThya ist 
(laut Hoffmann apud Forssman, l.c., lautgesetzlich bei den i- und R-Stämmen, ansonsten 
analogisch nach diesen).  
 
Sandhilose Formen finden sich in: 
 
1,59,4a bThatz iva  
10,166,3b 5rtnR iva 
 
Nicht die Partikel iva, sondern íti liegt vor in: 
 
1,1911,1c plúIR íti 
 
Viel häufiger als die erwartete sandhilose Form ist bei Partikeln aber eine augenscheinliche 
Kontraktion: 
 
hárRva 1,28,7c 
 
pátnRva 1,122,2a 
 
2,39: 
 
upabhzva 4b 
pradhzva 4b 
 
vidúIRva 5,41,7c 
 
cárma'Rva 6,8,3c 
 
viGpátRva 7,39,2b 
 
nTpátRva 7,104,6d 
 
nTpátRva 10,106,4b 
 
Nicht die Partikel iva betreffen: 
 
1,177,4d 
p¡b¦ ni÷ÿdya v¡ muc¦ hÿr¨ ihÿ // 
Das Metrum (Tr.) erfordert 11 Silben, demnach ist hÿr¨ ihÿ 3silbig als hÿr¨hÿ zu lesen. 
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Ebenso 1,121,8a hÿr¨hÿ. 
 
ródasRmé // (Tr.) 7,87,2c 
ródasRmé // (Tr.) 7,90,3a 
 
Nun könnte man dieses doppelte Sandhiverhalten einfach unter andere Fälle von nicht 
einheitlichem Sandhiverhalten im RV subsummieren (zu einem solchen betreffend die 
Endung -a? und (nicht dualisches) -e cf. Ai.Gr I, § 268, 316f. und Arnold 79, § 130). Bei den 
hier angeführten Fällen von Kontraktionen von ansonsten nicht sandhifähigen Dualendungen 
fällt jedoch auf, daß immer Formwörter betroffen sind. 
Eine rein deskriptive Erklärung könnte die Annahme von einsilbigen Varianten der 
zweisilbigen Formwörtern sein. Tatsächlich verhält sich gerade iva öfter (d.h. z.B. auch bei 
den Endungen -a? und -i?) wie einsilbiges va2, so daß z.B. Wackernagel (AiGr I, § 268, 316f. 
mit Lit.) und Arnold 78 die Existenz eines bedeutungsgleichen einsilbigen va als Neben- und 
nicht als eine besondere Sandhiform von iva angenommen haben. 
Bei der Übertragung einer solchen Annahme auf die oben aufgelisteten Fälle müßte man 
folglich eine Nebenform ti neben íti, há neben ihá und einen Pronominalstamm m- neben im- 
postulieren.  
Unproblematischer wäre die Annahme einer besonderen Sandhiform für Formwörter der 
Struktur iC-, zumal Wackenagel selbst (l.c. S. 317, § 268b) für das Nachrigvedische 
„unregelmäßige“ Kontraktionen anführt, die gerade auch idam und besonders íti betreffen: 
„Besonders häufig ist eine solche Kontraktion [im Spätvedischen] mit íti, was an mi. ti für iti 
erinnert“. 
Deshalb möchte ich annehmen, daß beim Antritt von (enklitischen) Formwörtern eine aus 
informellen Stilen vertikal entlehnte Sonderform von wortinternem Sandhi auftreten konnte. 
So auch 5,7,8 svádhitRva (Pp. svádhiti?-iva), das Wackernagel (l.c., S. 337, § 285b) an die 
ansonsten wortinterne Regel -Vs > -Vz > Langvokal vor -d(h) anschließen möchte mit einer 
Ausweitung des Kontextes „[v]ielleicht auch vor v“. 
Eine unregelmäßige Kontraktion einer ansonsten nicht sandhifähigen Dualendung mit einem 
folgenden Formwort stellt also m.E. gewissermaßen einen Prakritismus dar. 
 

                                                           
2 So zuletzt Dunkel, KZ 96, 1982/83, 192f. mit unsicherer Zugehörigkeit zu ai. vJ. 
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