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Purva-Mimamsa - wissenschaftlicher

Diskurs zum vedischen Ritual
Oliver Larners

Die Purva-Mimamsa („fruhe“ Mimamsa, PM) zahlt traditionell neben dem Vedanta, dem 

Samkhya, dem Yoga, dem Nyaya und dem Vaisheshika zu den sechs klassischen phi- 

losophischen Systemen des Hinduismus. Im Gegensatz zu diesen hat sie ihren Hohe- 

punkt etliche Jahrhunderte fruher erlebt, und ihre wahrnehmbaren Einfliisse auf das 

moderne religiose Denken in Indien sind eher gering. Nichtsdestotrotz zahlte und zahlt 

sie in ihren verschiedenen Auspragungen und historischen Epochen zu einem zen- 

tralen Ubermittler und Verteidiger der vedischen Religiositat, die uns in den altesten 

Schriften der Menschheit, dem Veda, iiberliefert ist.

G
rundlegender Text der PM 

sind die Purva-Mimamsa-Su- 

tras (PMS) des Jaimini, de- 

ren iiberlieferte Form um das zweite 

Jahrhundert vor Christus datiert wird. 

Bereits im ersten „Aphorismus“ {sutrd) 

wird die Programmatik des Systems 

vorgestellt: Es geht um die Erorte- 

rung der GesetzmaBigkeiten des ve

dischen Rituals {dharma). Der Begriff 

dharma — einer der wichtigsten und 

gleichzeitig am schwersten zu um- 

schreibenden Termini sudasiatischer 

Kulturgeschichte — erscheint auch in- 

nerhalb des Systems in verschiedener 

Bedeutung. In seiner grundlegendsten 

Verwendung steht er fur die Gesamt- 

heit der Regeln, Pflichten, Wirkungs- 

weisen und Kontexte des im vedischen 

Textkorpus verankerten rituellen Wis- 

sens, die schlieBlich in der Ausfiih- 

rung der Rituale miinden.

Dieses Wissen ist aufgrund des Text

materials eindeutig, wenn auch nicht 

unbedingt fur den Unwissenden auf 

den ersten Blick, und so gibt die PM 

Anhaltspunkte, anhand derer eine ein- 

heitliche Auslegung ermoglicht wird. 

Somit ist die erste und wichtigste Auf- 

gabe die Gliederung des vedischen 

Textmaterials. An oberster Stelle ste- 

hen Passagen, die zu einer konkreten 

Ritualhandlung auffordern. Diesen 

sind gewisse Formein und Hymnen 

zugeordnet. All diese Textebenen wer- 

den dann nochmals dutch Zusatzpas- 

sagen erganzt, die Sachverhalte wie 

bestimmte Materialien oder Gott- 

heiten erklaren, lobend hervorheben 

oder vor diesen warnen konnen.

Ergebnis dieser Exegese ist ein Ri

tualsystem, das sich in Modell-Ritu- 

ale und davon abgeleitete Rituale, in 

Haupt- und Nebenriten und in ande- 

re Kategorien unterteilt. Dabei blei- 

ben zahlreiche Detailfragen unge- 

klart, fur deren korrekte Losung die 

PM wiederum regulierende Mechanis- 

men vorschreibt. Wie muss zum Bei- 

spiel eine gewisse Formel abgeandert 

werden, die von einem Modell-Ritu- 

al auf ein abgeleitetes Ritual iibertra- 

gen wurde und somit in einem neu- 

en Kontext steht? Solche und andere 

Probleme werden erortert und exem- 

plarisch oder im Einzelfall geldst.

Die Klarung basiert dabei auf einer 

strikten Logik und bezieht haufig ne

ben dem konkreten rituellen Kontext 

sowohl parallele Aspekte des Alltags 

als auch religids-philosophische Uber- 

legungen mit ein. Bei all ihrer Ratio- 

nalitat steht die PM in einem festen 

religidsen Gefiige. Den unumstdB- 

lichen Glaubensinhalten — vor allem 

in Bezug auf die Wirksamkeit des ve

dischen Rituals — liefert sie einen wis- 

senschaftlichen, philosophischen Un- 

terbau.

Historische Entwicklung

Entsprechend ihres Ansatzes zahlt 

sich die PM traditionell neben As

tronomic, Phonetik, Metrik, Etymo

logic, Grammatik und Rituallehre zu 

den Hilfs- oder Zusatzwissenschaften 

{vedangd), die die richtige rituelle Um- 

setzung und Anwendung der ve

dischen Weisungen garantieren. Tat- 

sachlich aber leistet sie mehr als diese 

Teildisziplinen, da sie eine Gesamt- 

systematik erstellt, die die komple- 

xen Sachverhalte der vedischen Ritu

ale in hoher Abstraktion kategorisiert, 

analysiert und verteidigt. Die Schaf- 

fung einer solchen Systematik scheint 

in einer Zeit notwendig geworden 

zu sein, als es breiten Teilen der Ge

sellschaft nicht mehr geniigte oder 

einleuchtete, vorgeschriebene, star- 

re Handlungen dutch teuer bezahl- 

te Priester durchfiihren zu lassen, um 

bestimmte Resultate wie Reichtum 

oder Nachkommenschaft zu errei- 

chen. Breite, wohlsituierte, stadtische 

Mittelschichten wollten und konnten 

ihr Schicksal nun selbst in die Hand 

nehmen und hatten Zeit und MuBe,
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selbstandig uber Fragen jenseits des 

Alltags nachzudenken. Auf diesem 

Niihrboden konnten die neuen Reli- 

gionen des Buddhismus und Jinismus, 

aber auch asketische Reformbewe- 

gungen schnell Friichte tragen, die alte 

Religion und Tradition des vedischen 

Rituals verlor an Einfluss. Der Man

gel an Nachfrage lieB seine komplexen 

Regeln und Kontexte in Vergessen- 

heit geraten. Im Licht dieser Umstan- 

de hatte die PM neben ihrer Funktion 

als erklarende, bewahrende Wissen- 

schaft durchaus auch den Zweck, das 

vedische Ritual zu propagieren und zu 

verteidigen.

Teils aus anderen Traditionen, teils 

ebenso wie die PM als Gegenentwiirfe 

zu den neuen Religionen entwickelten 

sich die weiteren, eingangs erwahnten, 

funf philosophischen Systeme des 

Hinduismus. Zwar gelten sie alle als 

orthodox, indem sie den Veda als ab

solute Quelle des Wissens akzeptie- 

ren, inhaltlich weichen sie jedoch im 

Gegensatz zur PM stark von Grund- 

satzen vedischer Religiositat ab oder 

kritisieren diese gar offen. Ziel dieser 

Systeme ist die Erlosung des Individu- 

ums aus dem Kreislauf der Wiederge- 

burten — auch hier besteht ein prinzi- 

pieller Unterschied zur Programmatik 

der PM. Zwischen diesen Systemen 

herrschte stiindige Konkurrenz, und 

die jeweiligen Anhanger mussten sich 

unter anderem in philosophischen 

Debatten an Furstenhofen gegen ihre 

Kollegen behaupten.

Diese Entwicklung fuhrte zu einer 

zweiten Hochphase der PM, in der 

sich das vorher generell recht einheit- 

liche System in zwei Schulen spaltete. 

Die Anhanger des Prabhakara Mi.sk ra 

versuchten noch einmal, die Wirk- 

samkeit und Sinnhaftigkeit des ve

dischen Rituals und damit die Kern- 

aussagen des vedischen Textkorpus 

zu verteidigen. Kumarila Bhatta und 

seine Nachfolger hingegen speziali- 

sierten sich auf den exegetischen Teil 

der ursprunglichen Lehre und arbei- 

teten diesen weit uber den vedischen 

Textkorpus hinaus in eine umfassende 

Sprachphilosophie und Hermeneutik 

aus. Sie lieferten sich teilweise gut do- 

kumentierte Debatten mit den Bud- 

dhisten und den Vertretern des Nyaya, 

die sich ihrerseits auf Logik und Ar- 

gumentationsstrategien spezialisiert 

hatten.

Die meditativ-asketische Methodik 

des Yoga, die dualistische Naturphilo- 

sophie des Samkhya, die phanomeno- 

logische Kategorienlehre des Vaisheshi- 

ka und die Einheitslehre zwischen 

Individual- und Weltseele des Vedan

ta haben alle Nachwirkungen auf die 

Religionsgeschichte Sudasiens nach 

dem ersten Jahrtausend nach Christus 

gehabt. Die Spuren der PM hinge

gen, vor allem die der „traditionellen“ 

Schule des Prabhakara, verlaufen sich 

langsam. Die elitare Ritualwissen- 

schaft, von manchen als reaktionare, 

nicht reflektierende Glaubigkeit bela- 

chelt, konnte sich gegen die Alterna- 

tivkonzepte kaum behaupten.

Ritualismus, moderne Religio

sitat und Elitenwissenschaft

Entgegen der Auffassung ihrer An

hanger sind die devotionalistischen 

und asketischen Formen des Hin

duismus, der Jinismus und der Bud

dhismus im modernen Sudasien (ab 

dem zwolften Jahrhundert) nicht frei 

von rituellen Elementen, die ihre Ur- 

spriinge im vedischen Ritual haben. 

Oftmals in veranderter Form, zum 

Beispiel mit der Gottheit als zentrales 

Element und nicht der Handlung an 

sich, sind diese wichtige Bestandteile 

alltaglicher Religiositat geworden. In 

der Gegenwart noch bedeutender ist 

die Rolle vedischer Rituale bei auBer- 

gewohnlichen Ereignissen. Sie wer- 

den zur Schaffung einer besonderen 

Aura oder hochsten religidsen Legiti- 

mierung veranstaltet oder gar wieder- 

belebt — sei es bei der Grundsteinle- 

gung eines Krankenhauses oder bei 

der Hochzeit beriihmter Person lich- 

keiten.

Im Rahmen der in neuerer Zeit ein- 

setzenden popularen Hindu-Nati- 

onalisierung vieler Teile Indiens ist 

die Wiederbelebung der reinen, hin- 

duistischen Hochkultur, ausgedriickt 

durch Riickgriffe auf das vedische 

Ritual, Programm geworden. Wie 

auch in anderen Kontexten sind di

ese Riickgriffe oftmals nicht mehr 

als ein Lippenbekenntnis. Einzelne 

Bruchstiicke werden aus dem Gesamt- 

kontext geldst und in neue Kontexte 

gebettet, mit neuen Bedeutungen ver- 

sehen — vor allem politischer und so- 

zialer Art — und so aus traditioneller 

Sicht zweckentfremdet.

Diese bewusste Politisierung und 

Adaption iiberlagert stark die Spuren 

der ursprunglichen Religiositat, das 

Bewusstsein fur die eigentlichen Be- 

stimmungen der Ritualhandlungen ist 

kaum noch vorhanden. Dies hat sogar 

so weitgefuhrt, dass diese Handlungen 

von Forschern als von jeglichem Sinn 

entleert bezeichnet wurden. Begreift 

man aber die PM mit ihren Erlaute- 

rungen, ihrer Systematik und Kontex- 

tualisierung als indigene Wissenschaft 

des vedischen Rituals, kann diese Be- 

hauptung nicht Bestand haben.

Doch diese notwendige Beschaf- 

tigung findet nur in einem sehr klei- 

nen Kreis von Forschern und Spezi- 

alisten statt, deren Resonanz nicht 

weit klingt. Dabei bewirkt eine tie- 

fe Auseinandersetzung mit dem — 

zugegebenermaBen nicht einfachen 

und sehr umfangreichen — Material 

ein weit groBeres Verstandnis, nicht 

nur fur den Betrachter, sondern auch 

die Ausfuhrenden. Als wissenschaft- 

licher Diskurs uber das vedische Ri

tual konnte der PM hier wieder - wie 

historisch betrachtet in ihren verschie- 

denen Entwicklungsstufen geschehen 

— eine wichtige Rolle zukommen.
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