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Vorrede.

Das vorliegende Werk laSt uns erst so reckt empfinden, welch uner-

setzlichen Yerlust die Wissenschaft mit dem Tode Alois Waldes (3. Ok-

tober 1924) erlitten hat. Die letzten zehn Jahre seines Lebens waren der

Abfassung dieses etymologischen Worterbuehes gewidmet, dessen Yoll-

endung ihm leider nicht vergonnt war. Zwar lagen die Buchstaben P, Ph,

B, Bh, M, N, S, und die K-Laute bereits druckfertig, mit Imprima-
tur versehen vor, aber bei den anderen Buchstaben gab es noch sehr

viele Liicken auszufiillen, namentlich bei den Vokalen, T, D, Dh und den

G-Lauten. Hier bestanden die Zettel zu etwa einem Dritteil teils nur aus

den bloBen Stichworten, ohne jedes Wortmaterial, teils nur aus ungeord-

neten Literaturangaben. Die vom Vf. als druckfertig angesehenen Zettel

waren samtlich mit Datum versehen, so daB ein Zweifel iiber ihre Druck-

fahigkeit nicht bestehen konnte.

Bei den Zetteln, die nur die Stichworte enthielten, bin ich nun derart

vorgegangen, daB ich vor allem die Ausfuhrungen aus dem Iateinischen

etymologischen Worterbuche des Yf.s zugrunde gelegt und dann erst in

seiuein Sinne die iibrige Literatur herangezogen habe.

Was die vom Yf. bereits ausgearbeiteten Partien betrifft, habe ich

mich auf die bloBe Durchsicht beschrankt und nur die keltischen Etymo-

logien einer durchgreifenden Yerbesserung unterzogen, da sie zumeist auf

Stokes’ Urkeltischem Sprachschatz beruhten, der sprachwissenschaftlich in

hohem Grade unzuverliisfeig ist und nicht nur lautlich verfehlte Ansatze.

sondern auch viele falsche Wortbedeutungen und durch irrige Worttrennung

oder ungenaue Lesung entstandene, gar nicht existierende Worter enthitlt.

Was zweifelhaft, aber doch moglich war, habe ich stehen gelassen; Neues

habe ich womoglich nicht hinzugefugt, um meinem in Yorbereitung be-

findlichen urkeltischen Wdrterbuche nicht vorzugreifen. Meine Bearbeitung

hat sich also in den meisten Fallen auf Streichung des Falsehen und die

unentbehrlichen Yerbesserungen beschrankt. Was von den Stokes’schen

Etymologien hier nicht mebr gebracht wird, ist somit als falsch zu be-

trachten. Eine groBere Anzahl von Stichworten. die bei Wegfall des kel-

tischen Beleges sinnlos geworden waren, habe ich ohne weiteren Hinweis

gestrichen, so z. B. den Artikel:

bhot- ,,erschrecken“, nur kelt.-germ.

Ai. fobothaim „ersckrecke (trans.)“, as. underbuild

n

..erschrecken

(trans.)“ Fick II 4 17b, III 4 258, Pedersen KG. II 477 (unrichtiger

weiterer Zshang bei Fick I 4 89, 459 .
—

•



IY Vorrede

Das air. Yerbalnomen fubthad „Bestiirzungu (Hessen, Zcelt. Ph. 9, 49)

und die Ogham -Form Cattubnttas (air. Gen. Cathbad
,
Nom. Cathub aus

*Catubuts
)
zeigen namlich, daB eine Wurzel but- oder bhut- angesetzt werden

muB, offenbar zu idg. bhaut- „schlagen“ (unten II 126) gehorig.

Ebenso muBte der Artikel pan- (jpen- : pen-)
„preisen, bewundern“ fallen,

da er nur auf ai. pdnate „ist wunderbar, bewundert“, panayati „bewundert,

preist“ und (nach Stokes S. 14) angeblichem cymr. anau „harmonia, poesis“

beruhte, das aber (recte anaw) in Wirklichkeit „Reichtum“ bedeutet (Ifor

Williams in Gemau’r Gogynfeirdd S. 100f.), und zu air. anae ds. gehort.

Bei der Erganzung der unvollendeten Zettel bin ich mit der groBten

Pietat vorgegangen, um den einheitliehen Charakter des Werkes nicbt zu

storen. Ich bin mir vollkommen dariiber klar, daB der Ansatz von Wur-
zeln nach dem Beispiele Ficks und besonders die haufige Yerwendung von

Wurzelerweiterungen nach dem Beispiele Perssons viel Bedenkliches mit

sich bringt, und die ganze Art der Etymologisierung sich vielfach in sche-

matischer Weise vom wirklichen Leben der Sprache bedenklich entfernt;

ebenso weiB ich, und wuBte auch Walde ganz gewiB, dafi nur in zwei

benachbarten Sprachen auftretende Worte, wie bend- „vorspringende Spitze“,

bistli- „Galle“, oder andererseits Schallworte, wie baba
,
bamb, bu usw.

chronologisch und semasiologisch auf einer ganz anderen Stufe stehen,

wie z. B. die Yerbalwurzel bheu- „wachsen“. Aber es lag Walde offenbar

hauptsachlich daran, in moglichst weitherziger Weise das gesamte ein-

heimische Wortmaterial der indogermanischen Sprachen, soweit es nicht

auf eine einzige Sprache beschriinkt war, zusammenzustellen. Er wollte

weniger eine systematische Darstellung des Indogermanischen bieten (da-

her auch keine strenge Scheidung zwischen idg. „Worten“ und „Wurzeln“),

als vielmehr den tatsachlichen Zustand der idg. Wortforschung darstellen

und damit weiteren Forschungen eine sichere Grundlage schaffen. Des-

halb hat er auch lieber manches Zweifelhafte aufgenommen und dadurcb

den Wert des Buches als Materialsammlung und Arbeitsinstrument eher

erhoht als herabgemindert. Der ganze Aufbau des Werkes ist im

Wesen derselbe, wie der des lateinischen etymologischen
Worterbuches, weshalb es an dieser Stelle geniigt, auf Waldes
„Einfiihrung“ zu jenem Buche hinzuweisen.

Was die Anordnung der Gutturale betrifft, so sind Palatale (/c, kh, y, yh)

und Yelare
(y,

qh
, g, gh) bei der alphabetischen Beihenfolge nicht besonders

beriicksichtigt und nach dem folgenden Laute geordnet worden — 1c be-

zeichnet jene Falle, bei denen es unmoglich ist, festzustellen, was die Ur-

sprache fiir einen Guttural hatte. Aur die Labiovelare sind ausgeschieden

und am Ende der Gutturalen in besonderer alphabetischer Anordnung ge-

bracht worden.

Bezuglich der keltischen Etymologien mochte ich noch bemerken, daB

ich die von Walde gebrachten Falle, in denen (nach Zupitza KZ. 36, 202 ff.)

eine ehemalige Doppelkonsonanz durch Assimilation von YerschluBlautA n



Vorrede Y

unmittelbar vor dem Akzent entstanden sein soli (z. B. air. cnocc I 390,

air. gop I 570 usw.), zwar im Texte belassen habe, daB mir aber nach der

Lekture von Heillets „Histoire de la langue latine“, S. 1 66 ff. sebr gewich-

tige Bedenken gegen jenes Lautgesetz gekommen sind, da selbst nach

Abzug einiger Falle, wie gluttio
,

battuo usw., wo die Yerdopplung laut-

gesetzlich zu erklaren ist, immer noeh zahlreiehe lateinische Beispiele fur

„volkstiimliche“ Yerdopplung iibrig bleiben (atta, pappa
,
mamma

,
nds(s)us,

flaccus, lippus
,

siccus, pidlus
,
Lucca

,
guttur

,
sollus, caeca, penna, pollex,

gutta, narro, Juppiter, niitto, capesso), die auf ahnliche Falle im Keltischen

und Germanischen Analogiesehliisse gestatten.

SchlieBlich mochte ich nock den Fachgenossen, die mich bei der miihe-

vollen Arbeit durch ihre freundliche Hilfe unterstiitzt haben, meinen herz-

licbsten Dank aussprechen. Herr Dr. Wilhelm WiBmann (Berlin) hat

sich der Miihe unterzogen, die nicht ausgearbeiteten Stichworte unter G zu

bearbeiten (im Ganzen gegen 60 Druckseiten) und die Korrekturen der 5.Lie-

ferung des l.Bandes mitzulesen, wahrend Herr Dr. Konstantin Reichardt

(Berlin^, der auch die aufopferungsvolle Herstellung des Indexbandes iiber-

nommen hat, Stichworte unter R, L, den Yokalen und Halbvokalen (im

Ganzen gegen 35 Druckseiten) ausgearbeitet hat.

F. Holtliausen war so freundlich, die Durchsicht der germanischen Ety-

mologien vorzunehmen und mir sein annotiertes Exemplar zweeks Aus-

arbeitung der Korrigenda zur Yerfiigung zu stellen, wahrend M. Vasmcr

giitigst die slavischen Etymologien uberpriift hat. Besonderer Dank ge-

biihrt aber Herrn Dozenten Alfred Senn (Kaunas), der in Band I und in

Band II von S. 485 an aufs sorgfaltigste Orthographie und Etymologie der

litauischen und lettischen Beispiele iiberarbeitet hat. Im Text von dem zuerst

erschienenen Band II, S. 1—484 sind die litauischen und lettischen Worter

noch nach der alteren (von Walde selbst verwendeten) Orthographie ge-

schrieben, im Index jedoch durchwegs nach der heute gultigen Recht-

schreibung korrigiert worden. Diese bedauerliche Divergenz war leider

nicht zu vermeiden, da es Herr Senn fur richtiger hielt, wenigstens im

groBeren Teile des Werkes die moderne Orthographie durchzufiihren, an-

statt um der Einheit willen die veraltete Orthographie durchwegs bei-

zubehalten.

Berlin -Halensee.
J. P o k o r n y.





A.

a Ausruf, durch sich immer wiederholende Neuschopfung mehrfaeh dem
Lautwandel entrdckt.

Gr. a Ausruf des Unwillens, Schmerzes, Erstaunens; a, aa. Ausruf der

Verwunderung und Klage; aa Ausruf der Freude;

lat. a, all Ausruf der Yerwunderung, des Schmerzes, des Unwillens (poet.;

in Prosa nur beiYarro; fur FreudenauBerungen nicht gebrauchlichj:

lit. a, aa Ausruf der Verwunderung, des Tadels oder Spottes, a Ausruf

der verwunderten Frage;

ahd. a in hilf-a, nein-a, a-hei, a-hei-a (braucht nicht ein idg. e fort-

zusetzen)

;

mhd. a, nbd. ah Ausruf des Erstaunens und Wohlgefallens (ygl. franz.

ital. span, ah), mhd. aha
,

nhd. ahd Ausruf der Uberraschung (im ange-

bangten ha nacb Hirt-Weigand wobl der Ausdruck des Lachens;
ai. a Ausruf bes. eines sich auf etwas besinnenden (kann z. T. auch dem

idg. d\ entsprecben, s. d.).

1. ai Ausruf.

ai. e Ausruf des Sichbesinnens auf etwas, der Anrede oder des Anrufs,

des Ungehaltenseins und des Mitleides;

ai. ai Interjektion des Anrufens, der Anrede und des Sichbesinnens, ciyi

Interjektion beimVokativ;
av. ai Interjektion des Anrufs vor dem Vokativ:

gr. al', ai, dual Ausruf der Yerwunderung, des Staunens oder Schmerzes:
(davon aiaCco ..seufze, beklage 4

,
aiay/ua ..Seufzen );

lit. at und di ,ach! wehe! 1

;

nhd. ci ! Ausruf der Yerwunderung, der Freude, des Spottes, mhd. ci,

eia (ahnlich auch gr. da ..he! wohlan!
",

lat. cia ds., auch Ausruf freudiger
Yerwunderung, ci ..wehe! " [dazu ejuldrc . laut aufheulen, laut wehklagen' ]

:

lit. ci als Drohung und Warnung).
Z. B. Brugmann BSG\V. 70, YI 23 Anm. 2.

2. ai- .worauf eindringen, packen, au sich reifien
4

.

Prs. *{a)i-neu-mi

:

ai. inoii, imper. multi, ptc. -inita- (upenita- ..eingedriickt,

eingeschnurt ’), . auf etwas eindringen, bewiiltigen ', av. inaoiti
,

inf. acncmhc
..vergewaltigen, kranken", ainita (aus *an-inita durch Haplologie) ..nicht

vergewaltigt, nicht gekrankt’ (dazu ai. enas- n. ..Frevel, Sunde, Ungliick
= ay. aenah- ..Gewalttat, Frevel', m. ..Ubeltiiter' [gr. alvog . schrecklich
stelle ich dagegen zu sae^i/s]), av. inlay- ..'Vergewaltigung, Krankung; Qual
ai. md- ..stark; m. Gebieter', vielleicht auch iti-h f. .Plage, Not':

gr. aivvf.iai ..nehmen, packen, fassen ", e^-aaog ..ausgewiihlt, auserlesen '.

Nicht hierher in- in got. inild . Entschuldigungsgrund, Yorwand; Gelegen-
heit ' und fair-ina , Beschuldigung, Anklagegrund", ahd. firinun . siindigen

•

Walde, Etymologibches Worterbuch. I. i



2 ai-to-, ai-ti- — ai-

(Uklenbeck Got. Wb. s. v.) die vielleieht mit gr. alvog m. ..bedeutsame Rede,

Lob, zustimmender Zuruf der Yolksversammlung ",
aTvt] ..Ruhm ", aiveco . sage,

lobe !

', airmofiat . rede in Ratseln, deute dunkel an aXviypa . dunkle Rede

'

unter einer Basis *ai-, *i- ..bedeutsame Rede" zu vereinigen sind. dvaivo-

fiai v sage nein, verweigere“ (s. iiber letzteres Bechtel Lexil. 43, und, sowie

liber aho

g

auch Prellwitz 38 — die Form dmjvtjvavio Horn, spricht gegen

alten Diphthong; es ist also gegen Osthoff [BB. 24, 199 ff.] vielmehr mit

Stolz [Wiener Stud. 25, 133 ff.] als /o-Ableitung der Negation av- zu be-

trachten) bleibt fern.

tiber dt. Eid usw. s. u. ei- . gehen".

S. auch *ai-to~, ai-ti- „Anteil“. —- Fick 1 4 113.

ai-to-, ai-ti- .Anteil", vermutlich nach Fick I 4 345 zu ai- ..packen" (..das,

was jeder an sich rafft ).

Gr. aioa (*ahm) . Anteil, Schieksal", horn, toy, besser I'ooy ,.der gebiik-

rende Anteil
',

I'ooaodai ‘ y.hjoovodac. Aeothoi Hes. ; ai’oiog
.
gutes Geschick

verheifiend, giinstig cuoiiiog ..yom Schieksal bestimmt, gebiihrend
',

avcu-

at,u6co ,.amvenden, gebrauchen, verzehren" (s. dazu Boisacq 59, Fraenkel

KZ. 42, 236), aiovf.iva.co . spreche Recht, herrsche"
; dtaadco (vielleieht dis-

similiert aus *dtaindco) . bin Sehiedsrichter, leite
;

teile das Leben ein =
fiihre eine gewisse Lebensart; schreibe ein gewisses MaB im Essen und

Trinkenvor ', daher diaira . Schiedsrichteramt und . Lebensweise, Lebens-

einteilung ’. Lit. bei Boisacq 184.

0. aeteis ..partis', a ittlihn ..portionum";

av. atta- ,.der gebiihrende TeiL (..Strafe"; dual . Schuld und Strafe
)

(Bezzenberger BB. 4, 322; Fick; Bartholomae IF. 12, 139, Airan. Wb. 1 1 f.).

Aus dem Griech. hierher wohl auch airiog . schuldig“ (. Teilnehmer an

einem Diebstahl ?), woraus spiiteres ahia ..Ursache"; auch ahsco, ahiCco

..fordere" als . seinen Anteil verlangen".

Anmerkung: Uber gr. ohog ..Los, Geschick' s. *ejr ,gehn“, zu welcher

Wz. neuerdings (s. Brugmann IF. 37, 241 f.) auch lat. fitor, alat. oitier,

osk. liittiuf ..NutznieBung
'

gestellt wird (wofiir unter Berufung auf dv-

aioifiom . gebrauche, wende an" Zugehorigkeit zu ai-to- ervvogen worden

war; vgl. Bezzenberger, Osthoff BB. 24, 209 und die Lit. bei Walde LWb. 2

s. v. utor). Hierher aber air. dis, ties

.

Alter
",
cymr. oes und oed ds., s. u. aiu-.

3. ai- ..brennen, leuchten" (s. bes. Prellwitz BB. 23, 65 ff.).

ai-s-

:

lit. diskus
,
woneben schwundstufig alit. isJcits . deutlich“, dazu wohl

abg. jasno adv. .clare", russ. jdsnyj ..licht, klar
1 usw. [das kaum nach

Uhlenbeck Ai. Wb. 236 als *aildno- mit ai. yagas n. .Anselien, Wiirde,

Herrlichkeit, Ehre, Ruhm" unter einer Basis aiek- zu vereinigen ist, sondern

*ai-s-k-no- mit ausgedrangtem k ist, Pedersen IF. 5, 43, Berneker 276

— der als weniger wahrscheinliche Herleitung die aus aiclh-s-no- erwagt].

Dasselbe ai-s-k- in russ. dial, jaska, dem. jdsocka . klarer Stern", poln.

jaskry, jashawy ..blendend, funkelnd", wr. jaskorka . Fiinkchen", klr. jas-

kryty sa ..funkeln", is-k- in abg. usw. iskra ..Funke" (Berneker 433 m.

Lit., KZ. 31, 15).



3

Yielleicht auch in awn. eishra ,.vor hitziger, leidenscliaftlicher Erregruno-

wiiten", nisi, t'sira auch von brennendem Schmerz, und im spatlat. (aus

dem Grin, stammenden) esca ..Feuerschwamm, Zunder“ (wenn nicht als

idh-s-h zur Wzf. *aidh-).

aier-, ctien- n. ..Tag, Morgenfriihe'':

ay. ai/ard, gen. ayqn n. ..Tag";

gr. lok. *a(i)£Qc- in dgtarov (-arov = -d-tom
,

ptc. zu cd- ..essen") ..Friih-

stiick" (unkontrahiertes aegtorov nocli herstellbar Horn. Q 124, n 2); vgl.

Brugmann IF. 10, 88 u. Fick KZ. 22, 95: dehnstufiges *d(j)egi in ’Heoifioia

und der Ableitung geotos . morgcndlich", kontraliiert in ygi „morgens“ aber

iiber lak. ]gyv . Jiingling
',

Ehrlich KZ. 39, 570, s. unter ar- ,,fugen
')

;

got. air, an. dr, adv. ..friihe
'

(ebenfalls loc. *ajeri)

;

dazu komparativ

got. airisa ..f'ruher", advr
. airis— ags. dr, ahd. er, nhd. eher, elw, Super-

lativ ags. direst
,
ahd. erist, nhd. erst.

Ygl. Stokes KZ. 38, 459: iiber ir. anair s. vielmehr *per- „bringen, hin-

iiberbringen".

Mit aier- lautet nach Noreen Urg. Ltl. 59 vielleicht ab idg. *jcr-, *ijjr-

in: slav. jan ..Friihling, Sommer " (davon Ableitungen fur heurige, ein-

jahrige Tiere wie russ. jdrecz . einjahriger Biber
",
jdrla ..Schaflamm",

Berneker 446 f.), got. jer, alid. jar ..Jalir" (ursprgl. wold ..Friihling "), av.

yars ..Jahr", gr. &oa ..Fruhjahr, Jalir, Jahreszeit
",

cogo; ..Jalir" (andere

Auffassungen verz. Prellwitz 2 523 : niimlich zu mhd. jan m. ..fortlaufende

Reihe, Strich", ai. ydnam ,.Gang, Lauf" zu ie:ei- ..gelien" 1

.

In der Bedeutung .to fieaov degovg erwiigt Schulze Quep. 475 Entstehung

aus *ooaga (auch in d.yoioa) zu got. asans „dtgog‘', ahd. aran . Ernte". ksl.

jesem.

L. Meyer I 654 vergleicht ai. vdras ..der fur etwas bestimmte Augen-

blick, die an jemand kommende Reihe. Dann miifito y vor co abgefallen

und der Asper unorganisch sein.

ai-to-, ai-no- . scliimmernd, bunt ":

ai. eta-li
,

f. eni
,
scliimmernd, schillernd, bunt " eta-h ..eine Hirschart",

f. etCL ..Hirschkuh " (das von Fick und anderen angereihte left, ciita . Schaf,

Mutterschaf scheint nach Ulmann von avs zu stammeni, nachved. ena-h,

f. eni ..eine Antilopenart ", wozu nach Ehrlich Z. idg. Sprachgesch. 75 f.

lat. inuleus, innulens .junger Hirsch- oder Rehbock
,
und dessen Grund-

wort inuus .Beiname des Faunus ? (lat. 1 = idg. 7, ablautend mit di-, ai-1 ;

ein *ei, unter dessen Yoraussetzung man auch lat. Idas ..Monatsmitte ", osk.

eiduis d. pi., air. cske
(
*eid-skiom) . mensis lunaris, lima" allein anreihen

diirfte, hat ini Ablaut unsererY’z. keinen Platz. Aber nach Dohring (Pro-

gramm Ivonigsberg 1912, 42 a 1) steht bei Yerg. Aen. YI 775 Inuus mit 7!

ai-t(ro)-:

lit. aitriis „bitter, brennend im Munde“, aitrd „Strenge, Eifer, Leiden-

schaft, heftige Begierde"; nasalinfigierendes intro- yielleicht in ab. ob-etriti

„entbrennen lassen", sg „<pksyiiaivEiv brennen, hitzig sein", wr. zajdtfic ,,er-

ziirnen", klr. roz-jatryty sa ,,eitern" (s. Berneker 269 m. Lit.). Wohl nach

Prellwitz BB. 23, 68 Erweiterung yon ai- „brennen“, aber das von Prell-

witz mit lat. ater verbundene lett. dtrs „hitzig, rauh, heftig", d-truma „in

der Eile, in der Hitze" gehort nach Bezzenberger BB. 27, 174 in einen

1
*



4 .ijos- — ai-dk-

anderen Zusanunenhang
;
daB auch uter zu ai- gehore, als ai-, ist mir hochst

fraglich. Aber vgl. Buga, Lietuviu kalbos zodynas S. 27.

aios- ..Metall" u. zw. wohl (trotz Hirt Idg. 6S5) ..Kupfer (..brandfarbig
11

?),

Bronze": im Arischen auch ..Eisen".

Ai. ayas- n. av. ayanh- n. ..Metall, Eisen":

lat. aes. g. aeris; got. aiz (urg. a(j)iz- = idg. ajes-) .Erz, Geld ", ahd. cr

,.Erz
;

,
anord. eir n. , Erz, Kupfer \

Davon av. ciyahhaena- ..metallen, eisern
",

lat. acnus (*aies-no-), aeneus,

ags. aren, as. ahd. mhd. erin, nhd. eren (ehern). Each Pokorny IvZ. 46,

292 f. ist idg. aios alte Entlehnung aus AVas(ja), dem alten Is amen von

Kypros.

Hierher hat man bislier meist den keltischen und germ. Eisennamen

gestellt:

kelt. *isarno- in gall. Isarnodori gl. ferrei ostii, gall. Isamus
,

abrit. Iser-

ninus (Mannernamen), air. iarnn, kymr. haiarn, acorn, hoern;

got. eisarn
,
an. isarn (und jam, jam

,
aus ir. iarn entlehnt? oder boden-

stiindig aus *Jrarn
,

alter *isarn,
dissimiliert. wofur ags. Tren, engl. iron

,

ahd. Iran angefiihrt werden kann? s. Koreen Ark. f. nord. fil. IY 110a,

Falk-Torp 472 und 1491), ahd. Isarn, tsan
,
mhd. iser, holl. ijzer. Trotz

der auf blofies n oder r endigenden Formen wie isan, tser, aus denen man
auf einen idg. r\n-St. is-0r : is-en- geschlossen hat

(
Isarno- hatte dann beide

Suffixe iibereinander geschichtet), ist von einer einzigen urg. Grundform

isarna- auszugehen; daS diese aus dem Urkelt. entlehnt sei, ist auch kultur-

geschichtlich wahrscheinlich, da die Kelten friiher als die Germanen zur

Kenntnis des Eisens und der Eisenbearbeitung gelangten (s. Schrader Sprvgl. 3

II 86; weitere Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v. aes).

Aber Pokorny KZ. 46, 292 wendet das i des kelt. isarnon ein (*aios

wiirde eine Tiefstufe is- erwarten lassen); wie Much ZfdA. 42, 164 sucht

er Yerbindung mit dem kelt. Flufinamen Isara
,
dem ir. Mannsnamen Isa-

ros, mit gr. ie.oug „kraftig“, ai. isirah ..kraftig, regsam ", is „Erquickung.

Kraft
",

lat. ira
(
*eisa

)
„Zorn, Heftigkeit 1

,
so daB das Eisen von den Kelten

als das ..starke, kraftige'4 Metall bezeichnet ware im Gegensatz zur weiclieren

Bronze. Das i laBt sich jedoch nicht als kelt.. wohl aber als illyr. Entwick-

lung von ei- begreifen ; der Eisack erweist ja fur Isarcus i, und dieser

Name war ja illyrisch; seine Ablautstufe ist die von lat. eira, ira. Die

erste groBe Eisenzeit Europas, die Hallstadtkultur, verdanken wir bekannt-

lich nicht den Kelten, sondern den Illyrern.

ai-dh- ..brennen, leuchten ".

Gr. al'&a) „zunde an, brenne (aidoiierogy 1

, aTdmv, aidoip „feurig, funkelnd“;

ai. inddhe „entzundet, entflammt (pass, idhyate
,

pf. idhU
, ppp. iddhd-h

),

indhana-m das Anzunden, gr. Uhuvm&m ' Oeoaalvsodai Hes. Aber cymr.

ennyn ,.anziinden“ bleibt fern (Pedersen KG. II 50S).

o-St.: gr. aido; m. „Brand (atdog verbrannt“) = ai. idha-li m. „Brenn-

holz“ = ags. ad, ahd. mhd. eit m. „Glut, Scheiterhaufen“ : schwundstulig

wohl norw. schwed. id „leuciscus idus, Kiihling. Aland“ (eine helle Karpfen-

art, wie auch nhd. dial, aitel „leuciseus cephalus oder latifronS“) als „der
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gliinzende" (Falk-Torp 457 und 1489 nach Hellquist, Et. Bern. 10 und Ups.

Univ. Arsskr. 1894, 98); daneben «-St. *aidhu- in gall. Aedui, air. aed

„Feuer“, cymr. aidd „Hitze, Eifer", bret. oaz „Eifersueht‘' ; /-St. : lat. aedes,

ursprgl. „der hausliche Herd".

Die Bedeutungsentwicklung „hitzig“ — „eifrig" erklart vielleieht aueli

aisl. 7<f „Wirksamkeit“, idinn „eifrig“, idka „arbeiten, eine Beschaftigung

treiben“ (Johansson ZfdtPh. 31, 297 a 2, Falk-Torp 457 und 1489 unter id I;

aueli ahd. ila „studium“, ilen „auf ein Ziel zueilen“ als *ldh-lo- ? s. Falk-

Torp 1490 unter He
,
m. Lit. iiber die sehr verschiedenen Deutungsver-

sucbe dieses Wortes und u. iling).

Nach Bezzenberger BB. 21, 316 (Prellwitz BB. 23, 67) enthalt lett. azaids

„Mittagsmahlzeit“ ein *aid-, etwa „Mittagshitze“. Eher zu cst „essen".

r-Formans: gr. al&yg „die obere Luft“, al'&ga „der heitere Himmel",

affigtog „hell, heiter (vom Wetter) :<

, wozu ablautend ai. ldhrya-h „zur

Himmelshelle gehorig", gr. Idagog „heiter“.

Z-Formans
:
gr. al&ah], al'&aiog „Ru8“

;
unter Annahme einer Bed.-Entw.

yon „glanzend, scheinend 11 zu „blofi anscheinend, scheinbar" stellt man hier-

her meist auch as. idal
,

ulil „eitel, leer“, ags. idel „leer, nichtig, ledig“,

ahd. 7tal, nhd. eitel (z. B. Fick, Falk-Torp). [S. dagegen aber Wijk IF.

35, 266, der es zu ei- „gelien“ stellt!]

Auf idg. *aidli-lo- oder einer Kreuzung von aidh- mit *aleto- (: lat. ad-

olere) „Brand, Feuer“ (Johansson ZfdtPh. 31, 2S5ff.) beruht auch germ, ail-

in ags. mlan „brennen“, in-, on-celan „in Brand stecken 1

, eel, al „Flamme“
und in ags. celed, aisl. eldr (g. elds), as. eld „Feuer, Brand“ [akorn. oilet,

bret. oaled, kymr. aelivyd „Herd“ stammen aus ags. eeled, erweisen also

kein idg. ail-, s. zuletzt Thurneysen IA. 26, 25 gegen Pedersen KG. 57

;

Zupitza hatte (KZ. 35, 265) an. eldr, ags. celed „Feuer“ als genaue Ent-

sprechung der brifc. Worte bezeichnet, doch wiirde man cymr. *oelwyd er-

wartenl. Nach Stokes (KZ. 35, 595) ware auch mir. del „lime“ auf *aidh-

lo- zuriickzufiihren.

-es-St.: gr. aWog n. „Glut, Brand1' = ai. edhas- n. Brennholz. Weiter-

bildungen: aisl. eisa f.
(
*didh-s-on -) „Feuer“, norw. „Feuerstatte“, mnd.

ese f. „Esse, Feuerherd" (aber nicht ahd. essa „Esse“ als *idh-tu, s. viel-

mehr unter as- „brennen“; s. Lit. bei Osthoff PBrB. 13, 398, Falk-Torp

1455, wozu noch Collitz Praet. 45).

av. aesma- m. „Brennholz'‘
(
*aidh-s-mo-, vgl. ohne s ai. idhtna-h m.

„Brennholz“). *aidh-s-t- in: lat. aestds, -iatis „warme Jahreszeit, Sommer",

aestns, -iis „Hitze und dadurch bewirkte Wallung", aestuarc „infolge Hitze

wallen, brausen", agerm. Aistomodius („mit hitzigem Mute"), ags. Cist m.

„Ofen“ (engl. oast „Hopfendarre“ ), ndl. eest „Darre“; vermutlich ahd. gan-

eista „Feuerfunke“, aisl. gneiste „Funke“ (wenn die Trennung gan-eista zu-

trifft, vgl. Brugmann IF. 6, 102 f., Johansson IF. 19, 136 j; Johansson sieht

im 1. Glied ein zu ghen- „reiben" gehoriges Wort, wie in schwed. mdartl.

snaiksta f. „Funke“, apr. Jcnaistis „brennendes Scheit" ein zu (s)qen

-

„reiben“

gehoriges, ursprgl. „Reibfeuer“. Fur Jcnaistis ist iibrigens dt. Ursprung zu

erwagen; abg. gnetiti „anzitnden“ am ehesten nach Trautmann BB. 30,

329 f. direkt zu ghen- „reiben“. Ygl. iiber die strittigen Worte die Lit.

bei Johansson aaO., Yf. LEWb. 2 u. niteo

,

Berneker312, Trautmann Apr.
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360 f., Falk-Torp u. gnist, Lewy IF. 32, 162), acech. niestcjS (f. pi.) „Ofen“,

spater nistej „Ofen, Feuerstatte, Backofen" (mit w-Yorschlag durch falsche

Zerlegung der Yerbindungen *m,n-estej%, vzn-estejachn, Berneker 275); dazu

schwundstufiges *idhsto- in sloven, isteje, steje pi. „Ofenloch“; nacb Johans-

son IF. 19, 136 auch ai. iila/ca ,.gebrannter Ziegel", av. istya- n. „Ziegel,

Backstein“ (Yoraussetzung ist Schwund von Dentalen vor s im Indischen).

[Nicht wahrscheinlicher erwiigen Uhlenbeck Ai. Wb. 26 und Persson

Beitr. 326 a — vgl. auch 338, 950 — Zuriickfiihrung dieser auf (
a)idh-s-t

-

weisenden Worte vielmehr auf idg. ais-t- von der Wzf. *ai-s- neben *ai-dh-.

ai. istaJca nicht zur \Yz. *eis- „heftig bewegen*, Persson zweifelnd.]

Trautmann GGA. 1911, 252 reiht an: lit. aistrii „Leidenschaft“ aus*aic?7i-

s-tru und ctiJcstis f. „Leidenschaft ‘ aus aidhsti- mit ft-Einschub. Doch kann
es auch zu eis- „heftig“ gehoren, s. d.

Sehr fragliches Weitere bei Falk-Torp 1416 unter ogle (Eidechse): gr.

aiyhj „Glanz, Schimmer“ bleibt trotz Prellwitz 2 fern (s. aig- „schwingen,

vibrieren").

aibliro- ,,scharf. herb".

Ags. ufor ,,scharf. heftig“, ahd. eibar, elver (zum f aus b s. Bahder IF.

14, 261) „acerbus, amarus, horridus“, vermutlich zu lit. aibrumas „das

Wassern im Hunde" [von Kurschat nur aus Mielcke angefiihrt] wenn dieses

etwa „Sodbrennen“ meint. Yerwandt vielleicht nhd. Eifer
,
mhd. tfer, altest

„Eifersucht“, Falk-Torp 469 und 1491 m. Lit.

Venn eigentlich „brennend" (vom Geschmack), liitzig", so vermnte ich

Erweiterung zu ai- ,,brennen“.

aiu-, aiu- „Leben. Lebensdauer, lange Zeit, Ewigkeit“.

Ai. ayu n. (1. i. ayuni, dyuna) „Leben“, av. ciyu „Dauer, Lebensalter":

adj. ai. dgu-h „lebendig, beweglieh"; s-St. ai. dyus- n. „Leben, Lebensdauer,

Lebenskraft“ (ganz fraglich ist Zugehorigkeit von av. yav- „lange Dauer",

yava „immer“, Lit. bei Boisacq unter ate, vgl. Bartholomae Airan. Wb.
1264).

Gr. St. *alfeo- und *atfev- (letzterer kaum nach J. Schmidt KZ. 25, 24 f.

und 3S, 49 erst durch nachtriigliche Uberfiihrung von *atfd>g — Fern, wie

ijo'ig — in die Analogie der «-Stamme zu erklaren, wogegen atev spricht;

das z. T. fem. Geschlecht von alymv stammt allei'dings von *atfebg): acc.

aid) (*a«yocra), loc. ate, del (*al$-toi) „immer“, suffisloser loc. lakon. usw.

aleg „immer“ (tarent. ah) „immer“ instr. vom o-St. *atfo-), almv „Lebens-

zeit, Ewigkeit“, aiev „immer“; jon.au (a'ldiog „ewig“), lesb. di (*alfl, wohl

nach Lokativen konsonantischer Stiimme aufgekommen
;

daraus durch

Kreuzung mit alev
:)

lesb. auv, thess. div „immer“ (kaum altes *aiuim
,
wie

got. aiw, s. u.); dgv-aiog „lange lebend11

;.

lat. aevum „Lebensdauer, Zeitalter, Ewigkeit", aevifas, aetas „Lebenszeit,

Alter", aeviternus, aeternus „ewig“;

got. aiws (m. i-St.) „Zeit, Ewigkeit ‘, adverbialer acc. aiw Jemals = aisl.

ce, ei „immer“ (auch in ei-gi „nicht!i
. s. Neckel KZ. 45, 15), ags. a „immer,

jemals", as. eo, ahd. io, nhd. je, got. ni aiw „nie“, ahd. nio, nhd. nie, ags.

na (engl. no) „nicht, nein“; ags. ce, cew „Leben‘‘, ahd. ewa ,,Ewigkeit"
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(ahd. as. eivig „ewig“), aisl. cevi, cefi f. „Leben, Lebenszeit, Zeitalter“; aisl.

langcer „wer lange lebt oder dauert“ = lat. longaevus
;
got. aju-k-dups ..Zeit.

Ewigkeit“, ags. ece „ewig“.

Air. dis, aes, ois
,
oes „Alter“, cymr. oes und acymr. oct, ncymr. oed ds.

werden meist irrig als *aivestu- und *aivito- angereiht (so wieder Peder-

sen KG. I 56, 176, II 19; schwierig bleibt dabei der von Thurneysen IA. 6,

196 und Loth RC. 17, 434 eingewendete Yerlust des v im Brit.; daher

miissen diese Worte an gr. diaaao&ai angekniipft werden, woriiber oben

S. 2 unter *ai-to-).

aiqSo- ..eben, geeignetk

Lat. aeqiws ..eben; geeignet, passend, guns tig; gleich, ahnlich', aeqiior,

-oris „Ebene, poet. Meer“. Alle bisherigen Zusammenstellungen sind un-

sicher. Am ehesten sind zu vergleichen lit. iki, )k ..bis lett. apr. ik ver-

allgemeinerndes Prafix (wie lett. ikdienejs ..taglich") apr. ideal, ikai (ik

-f- kai) ..wann, ob“ (Bezzenberger BB. 26, 166f.). Vgl. zur Bedeutung lett.

lids, nordlit. lyg ,.bis" : lygus ..gleich ". Femer lit. aikstS „ebene Flache,

Horizontale
',

aikstiis ..eben, weit, geraumig
'
(Bezzenberger aaO.).

Fernzubleiben haben die Zusammenstellungen mit ahd. ewa usw., vgl.

unter ej- ..gehn ‘; ai. ekali (Vanicek 35; Thurneysen Thes., und hiiufig), vgl.

unter den Ableitungen vom Pronom. Stamme e-
;

gr. aioa . der gebuhrende

Teil, Gebiihr " mit -o- (nicht -oo-, -rr-) ist aus *aitia herzuleiten (Bezzen-

berger BB. 4, 332 ff., Brugmann GrGr. 3
101). Ganz unsicher sind die Aus-

fuhrungen Brugmanns in IF. 37, 155. Ygl. dariiber unter den Ableitungen

des Pronom. Stamms e-, i-.

aigSh- ..sicli schamen'.

Gr. aloyos n. ..Schande 1

(aus *aig'ih-s-lcos, /j-Ableitung von cinem *’-St.

*aigphes-, wie
:)

got. aiiciski n. ..Schande, Beschiimung“, vgl. weiter atoyvri

j

..Scham, Ehrgefiihl, Schande
",

aioyvvco ..entehre, schande, entstelle“, med.

..scheue mich, schiime rnich", atoygo; ..schimpflich, schmachvoll; garstig'.

got. unaiivisks ..schandlos
;

,
aiwiskon . sclnindlich handeln

',
ags. dewise n.

..Schande, Yergehn Adj. . schamlos ", mhd. cisdi . hiiBlich, abscheulich ",

nnd. eisk, aisch ..fiirchterlich, ekelhaft, garstig
" ;

unmittelbar von der \Vz.

aus: ags. eeican ..verachten
’,

und Schroeder PBi'B. 29, 557 auch mnd.

cichelen, edielen, tgelen (aus *aiivilon)
..ekeln • (daraus entlelint mhd. ckcln).

Fick I 4 345, wmitere Lit. bei Boisacq 30, Falk-Torp 185 und 1454.

Feists (Got. Wb. 16)Wzansatz am- scheitert am Gr., wo *aiuiskos zu

goyog (att.) gefuhrt hatte. — Lett, ignet ..Ekel fiihlen
"
gehort zu aig-

„Schmerz empfinden :

;
lat. aeger (Brugmann BSGW. 1897, 31) ist lautlich

unvereinbar
(
paigPhro

-

hatte lat. *aebro- ergeben).

aik-, Ik- „Spie£S; mit einer spitzen Waffe verwunden, treffen".

Gr. altdoc ai ymvtai tov fiiiovg Hes. (air. del . fuscina', bleibt fern) apr.

ayculo f. ,,Nadel
;

(?; Berneker 423 erwagt Yerschreibung fur *aygulo und

Yerwandtschaft mit slav. igla ,.Nadel" *)), gr. ly.rea' dy.ovnov Hes., kypr.

*) Slav, igla (aus *igzla nach Ausweis der Ableitung ignlins) widerstreitet der Ver-

einigung mit aik- (so durch J. Schmidt Voc. I 76, Bezzenberger GGa. 1874, 1236, Traut-
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rs.uauivog oder iyuayevog (in letzterem Falle aus *ixa
l
ua

l
itsvog) ..yerwundet",

gr. ar/ut'i ..SpieB" (*aik-sma 1
)), apr. mjsmis . BratspieB", lit . iesmas, jie&nas

.BratspieB", lett. tesms .jedes zum Halten oder Zusammenhalten dui-chge-

steckte SpieBchen aus Holz oder Eisen, BratspieB (Gdf. *aihnos oder dem
Gr. genau entsprecliend *aiJc-smos); lat. Ico oder tcio, -ere ..treffen, ver-

wunden", ictus ,.Hieb, StoB
",
wohl auch gr. I'y.zao „nahe " (als . anstofiend" 2

))

und i’ySrj, tydig

.

Morser
"

(auch tg, ixeg ..den Weinstock schadigende Wiirmer
",

woraus tines ds. nach den bedeutungsyerwandten y.vineg, oxvuneg, do'mtg

umgebildet sein konnte? s. Solmsen Beitr. 1 73 f. Anm. 2). S. J. Schmidt Yoc.
I 76, Fick II s 31, I 4 345, Bezzenberger BB. 27, 166, SolmsenBPhW. 1906,

723, Wtf. 172. Hierher moglicherweise aucb anord, eigin n. „eben her-

vorgesproBter Saatkeim"' („Spitze“), schwed. mdartl. djel m. ds. (Fick 4

III 2) und nd. ine „Grannen, Ahrenspitze“ (Bezzenberger aaO.).

Ahnliche Bedeutungen zeigen einige der unter aig- „Ziege“ besprochenen
Worte (ksl. jasva , apr. eyswo „Wunde“), doch fehlt die Bedeutung „SpieB“

dieser Sippe ganzlich; daher wil’d aiyju’j
,

lit. iesmas nicht besser nach
Bezzenberger aaO. und Bechtel Lexil. 1 57 als *aig-smo- letzterer zugeteilt,

zumal atyaveg „Lanze“ ein substantiviertes Adj. w’ahrscheinlich ganz anderer

Herkunft ist (s. aig- „sieh heftig bewegen“).

aik-, ib- „anrufen, bittend anrufen“.

Gr. aly.a^u • xahl lies., lett. aicindt „herbeii'ufen, einladen“ (aber got.

aihtrdn „sich erbitten, erbetteln“ wohl zu *eig- „laut jammern“, s. d.); als

schwundstufige Formen hat man angereiht gr. ngoiyrgg „Bettler“, ngota-

aogai „bettle“ ngoig, nooixog f. (zrooTg, ngoixog; zigotg „Gabe, Geschenk“
(die aber vielmehr zu *seik- „die Hand ausstrecken“ gehoren, vgl. nach

Prellwitz 2 385 des Archil. Ttgoreivco yaToa y.al ngotaagai) und I'y.uevog ovgog

„ein erwiinschter, giinstiger Wind ;< (das aber besser zum selben *seik-, gr.

Jy.co), Lit. bei Bechtel Lex. 175, 284.

Yerwandtschaft yon ai. ydcate „flebt, heischt, bettelt“ (Fick I 4 345, Hirt

Abl. 132 unter einer Basis *aieq”-, dessen q'i iibrigens nur auf das yiel-

mehr zu *ai-to- „Anteil“ gehorige aheco gebaut ist), ist rein konstruiert;

s. noch u. eig-).

aig- „Ziege“ (yielleicht „Springerin“ s. u.).

Gr. aig, -yog „Ziege“, arm. aic ,.Ziege“; tiefstufig (aber Tga/.og ,,zQayog“,

iga/.fj „Ziegenfell“ ist ein yersch. "VVort kleinas. Ursprungs, s. Solmsen Beitr.

2, 141, Bechtel Lexil. 177 f.) ay. izaena- oder Izaena- „aus Leder“ (eigent-

lich „aus Ziegenleder“ wie gr. al’yeiog), vgl. die gleichen Bedeutungsyer-

haltnisse bei *ago- „Bock :

‘).

mann Apr. 296) wegen seines g, ebenso der mit *aig-; die Formen jegla, jagla erklart

Briickner KZ. 45, 290f. nicht iiberzeugend als Dissimilation aus *jigla.

*) Fiir einen Wzansatz *aigli- fehlt jede Stiitze
; keine solche ist das von Holthausen

IF. 20, 316 mit alyjii] verglichene ags. dg-ldc, -Icec n. „Elend, Qual“ (dgltcca „ Blender

;

Ungeheuer; Held, Kampfer”), das eigentlich „Lanzenspiel‘, daher „Kampf, Krieg* be-

deutet habe; unter derselben Voraussetzung kann darin entlehntes ir. dg „Kampf*
stecken.

2
) S. Solmsen Wtf. 172, Vf. LEWb. 2 374; anders Brugmann IF. 16, 495: mit lat. igitur

zu ki-siyto; nicht iiberzeugend Ehrlich BPhW. 1911, 1574: zu v^e.oiy.xaiviodai „sich iiber-

aus schnell bewegen*.
.
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Wenn das Ziegenwort auf einer verbalen Bedeutung „springen“ beruht

(vgl. das ahnliche *aig- ,.sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren“), so

konnte auch gr, I'yvog, I'yviov ,.Fu6spur, Fahrte“, i'yjiaza • I'yvta Hes. (-v-

:

nach J. Schmidt Krit. 101 aus -tun-), iyvsvco „spure nach“ angereiht werden
(Gdf. *ig-smnos; zur Bedeutung vgl. Spur : oxaioat, sperno; doch Yyvog eher

zu oryo/xai, s. *ei- „gehn“).

Ygl. Bartholomae Airan. AVb. 373 m. Lit., Brugmann IF. 16, 49S Anm. 1,

Boisacq u. Iga/.og. — Ai. Eda-h, edaJca-h ,,eine Art Schaf“ aus *aiy-do- ??

(Uhlenbeck Ai. Wb. s. v.). — Beziehung zu *ago-s „Ziegenbock, Ziege“

(von Prellwitz 2 unter einem Ansatz *a(i)g- vermutet) besteht nicht.

Brugmann reiht (mit sehr zweifelhaftem Rechte) unter Yerweis auf

,,springen : zerspringen, brechen, sieh spalten“ auch folgende bait. -slav.

Sippe an (iiber diese s. Bezzenberger BB. 27, 166, der aber kaum richtig

auch gr. aiyavb], aiyt.it] und andere unter *ciik- „SpieB“ besprocliene

"Worter anreiht, Trautmann Ap. 326 m. Lit.)

:

aksl. jaeva „Wunde“ = apr. eyswo .,Wunde", lett. alza „Spalte im Eis“,

lit. aim (Miez.) „RiB", aizaii, -yti „aussehlauben“, aisinti ds., iiaizos „Schlau-

ben“, eizeti „bersten, Risse bekommen“, eizti (JuSk. I 395) „ausschlauben“,

tiefstufig lit. izti „entzweigehn“, 3. Praet. izo (z. B. mitiuo par'd

o

„der Mond
ist im letzten YierteP, daher pdraiza ,.Abnahmezeit des Mondes“), lett.

vej-ise .,Windrifi im Holz“, lit. izenos „Schlauben“, izinti „ausschlauben“,

lett. ize „Spalte im Eis“, lit. ijze, yzia „Grundeis“. DaB auch slav. jazva

„Wunde <!
als „klaffender RiB‘" benannt ist, zeigen die davon untrennbaren,

den Begriff „Kluft, Hohle“ voraussetzenden Worte aksl. jasvz, jazvzcn „yoi-

goygvXXog, erinaceus“, russ.)a2i’e'cs„Dachs“ („Hohlen machend, aushohlend 11

),

serb. jazvina „H6hle“ u. dgl. (Berneker 276 f.), wozu auf Grund eines ursl.

adj. *es-ko- „ausgehohlt, hohP, tech. jeshjnr
,

alt jcskyne
,

poln. jaskinia

„Hohle“ (Berneker 275).

1. (aig-?) nas. ing- „verstimmt, unwirsch, krank“.

Lat. aeger, aegra, -um, aegrutus „verstimmt, unwolil, krank“ (nicht ganz

sicher; vielleicht zu ags. acol „erregt, bestiirzt“, Wz. aig- „heftig bewegen11

als „seelisch erregt“ oder allenfalls „fiebernd“?, Liden St. 70); s. S. 11!

nasaliert *mg-: lit. ing is „Faulenzer“, lett. igstu, igt „innerlichen Schmerz

haben, verdrieBlich, murrisch sein“, ignet „einen Ekel haben“, ignis „miir-

rischer, verdrieBlicher Mensch“, idzinat „reizen, necken111
); aksl. jqdsa

„Krankheit“, nslov. jeza „Zorn“, poln. jedza „Furie, Hexe“ („unwirsch“),

cech. jezinka „Waldfrau“ (usw., s. Berneker 26S f.
;

auf *jega
,
nicht *aiga,

ist daher auch zuriickzufixhren:) russ. hdba jagd ,.Hexe“ (s. Bruckner KZ.

45, 318 2
);

’) Die Zuteilung der bsl. Worte zu unserer i-Wz. *aig- setzt voraus, dafi lit. engiu

engti „schinden, qualen, bedrueken“, bei Pilkau aucb „schlagen“, arkli nuengti „ein

Pferd abqualen, abtreiben“, bei Nesselmann nuengti plaukus „die Haare abatzen" (lett.

entlehnt enget „hunzen, turbieren") entweder sekundaren Ablaut hat oder nur zufallig

anklingt, was bei der recht abliegenden Bedeutung eher der Fall sein durfte, siehe

Liden Stud. 71. Anders Buga, Kalba ir senove I 265.

*) Briickuers Ankniipfung der si. Worte an igla, jegla, jagla .NadeP (s. unter aik-

„spitz“) als „stechende Krankheit und die sie verursachende Hexe“ ist verungliickt.
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aisl. ekki „Schmerz, Kummer", ags. inca „Schmerz, Skrupel, Yerdacht,

Beleidigung“, afries. inc (d. i.jinc) „erziirnt“ (Holthausen IF. 25, 149 (auch

me. inklen, ne. inkle „aknen, andeuten!:

,
inkling ..Gemunkel, Ahnung, An-

deutung, Wink“ 1
).

Alb. idste „bitter“, idetiim
,
tosk. iderim „Bitterkeit, Zorn, Arger, Trauei'“

(G. Meyer Alb. Wb. 157) weicht durch seinen Palatal g oder gh von den

bsl. Worten ab.

Fick KZ. 19, 259, Zupitza GG. 161, Fortunatov ArclifslPh. 11, 573, Brug-

mann BSGW. 1897, 31, 37 f., Liden Stud. 69 f., Yf.LEWb. 2 14f.,Berneker 26Sf.

Unwahrscheinlich setzt Liden aaO. *aieg- als Wzf. an und erklart aucb

ai. yaksma-, -man- m. „Krankbeit, Auszehrung” aus *ieg-smo

-

oder na-

saliertem *ing-smo dieses zu av. yaska- m. „Krankheit“? (wenn aus

*yaks-ka- ? Bartbolomae Airan. Wb. 1269 zw. — Tiber gr. sxnxos s. Boi-

sacq s. v.).

2. aig- „Eiche“.

Anord. eik (kons. St.) f. „Eiche“, as. ek, ags. ac (engl. oak), ahd. eih
,

mhd. eich, eiche
,
nhd. Eiche-.

gr. alylXonp „eine Eichenarti£
(s. u ), vermutlich aucb y.gax-ar/og, y.gaxai-

ymv „eine unbestimmte Baumart“ (etwa „Harteicbe“).

Der Ausgang von alylXcoip seheint Imp • yj.apvg Hes., vgl. Xconlov, Xmn)],

XOTio; „Scbale, Rinde ££ und Plin. n. h. 16, 6, 13 aegilops fert pannos aren-

tes . . . non in cortice modo, verum ct e ramis dependentes, Kretschmer Gl.

3, 335. Kach Fick 4 I 346, 482 ware alyi-X.anp eigentlicb ,,mit rissiger

Rinde“, zu *ig- „aufreiBen“ in lit. sa-izti „abbrockeln“, aksl. jazva,

apr. cysivo „Ri6, Wunde £

,
und germ, aik sei der Kurzname dazu. Rack

andern ware die Eiche als ,,der Sturmbaum“ benannt, s. *aig- „sich heftig

bewegen“.

Alle weitern Anreihungen sind zweifelhaft: gr. aiytoog (richtiger als

aYystoog, s. Fick BB. 30, 273) etwa „Zitterpappel c£ (doch hotanisch nicht

genauer bestimmt) konnte als „Zitterbaum“ auch Ableitung von einem wie

oly.xtgo) gebildeten *alytnco „schwinge, zittere“ sein ( : *aig- „sich heftig

bewegen“); alyavb
/
„Lanze“ ist nicht nach Schrader KZ. 30, 461 eigent-

lich der ,,Eichenspeer££ auf Grund eines *aty-avo

g

„Eiche“ (Formans -avo-

bildet sonst Werkzeugnamen, Thumb IF. 14, 345: und Beziehung zum M-St.

von y.oax-aiycbv mit Suffixablaut ist chronologisch bedenklich; s. liber al-

yavb] und das ebenfalls nicht als „Eichenschild£! zu deutende alyls unter

*aig- „sich heftig bewegen“)

;

lat. aescuhis „Bergeiche“ (*aig-selost
)

ist seiner Bildung nach noch ganz-

lich unklar (s. Yf. LEWb. 2
;
verfehlt Fay KZ. 43, 1 58 f.).

Ygl. Schrader KZ. 30,461; weitere Lit. bei Yf.LEWb. 2
17, Falk-Torp

1453 (eg).

Stokes (KZ. 35, 152f.) Yerbindung von mir. desc „Schale, Hiilse“ mit

lat. aesculus
,
Bedeutungsiibergang „Schale — NuB — Ecker“, ist verfehlt.

tJber lit. dial, aizuols „Eiche“ s. unter *areg- „glanzen“.

>) S. Holthausen IF. 17, 295, 25, 149, der aber diese germ. Worte nicht zutreffender

zu mnd. anken „seufzen“ usw., air. ong „Stohnen, Betriibnis“ stellt, die nach Liden

Stud. 71 vielmehr neben *enk-, *onk- „brullen, stohnen” liegendes *ong- fortsetzen.
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3. aig- „(sich) heftig bewegen, schwingen, vibrieren“.

Ai. ejati „riihrt sich, bewegt aicb, erbebt“, ejathu-h „das Beben der

Erde“, vicvamejaya- „alles erzittern machend“, Nasalpraesens mgati, mgatv
„regt sich, bewegt sich“, Kaus. mgayati „setzt in Bewegung, riihrt, scbiittelt‘

:

.

ndmgayati „schwingt“, sammgayati „setzt in zitternde Bewegung" (Form-

verhaltnis wie zwiscben a'idto : ai. indhate
;

PAY., Schrader BB. 15, 134,

Wackernagel KZ. 30, 296 1
)); dazu der germ. Name des Eichhornchens

(s. Schrader aaO.i : ahd. eihhurno, eihhorn, mhd. eichorn (nhd. Eichhorn mit

Anlehnung an Eiche und Horn), ags. acweorna, -ivern, mnd. ckeren, eichorn,

anord. ikorne (tk- alter Ablaut oder Sehwachung aus aik- im Nebenton?),

neunorw. auch eikorne, aschwed. ekorne (bernht auf dem Begriffe „beweg-

lich, sich von Ast zu Ast schwingend“ ; iiber den Wortausgang s. Falk-

Torp 185 und 1454 m. Lit.; am ehesten mit einem zu *uer-, ucuer- „Eich-

horn, Wiesel" gehorigen zweiten Gliede, *aik-tverna; Schrader und Kluge

s. v. sehen in -erna eine Deminutivendung wie in got. widiuvairna und

ahd. diorna
,

welchenfalls von einem adj. -Mo-St. grm. *aikwa- — und

*ikiva-l — auszugehn ware 2
)); anord. eikenn „wild, wiitend", ags. ucol

„erregt, bestiirzt“, nnorw. eikja, eikla „unaufhorlich mit Angriffen, YVider-

spriichen, Behauptungen plagen", eikjen ,.zankisch fl
(s. Osthoff PBrB. 1 3,

395 mit Lit., und 14, 379 f. ; Liden Stud. 70, wo auch iiber das vielmehr

zu aig- „verstimmt“ zu stellende lat. aeger, Wiedemann BB. 28, 49 3
)): lit.

mkstis „Leidenschaft“ (? v. d. Osten-Sacken bei Falk-Torp 1 453; ; aksl.

ign, igra „Spiel“, igrati, perfektiv vbsigmti „oy.unuv, hiipfen, springen.

tanzent: (aus *bgra\ Lit. bei Berneker 422); aus dem Griech. hierher sehr

wahrscheinlich (s. die Lit. bei Osthoff aaO., Boisacq s. vv.) alyeg

•

td y.v-

juara. J coguig Hes. (auch Artemidor Oneirokrit. 2, 12: y.ai ydo r« urya/.a

yvuara alyag ev rf] ovvydsig leyoyer 4
j), uiyiaXog „Gestade“ (wohl nach

Hirt IF. 37, 229f. aus der Yerbindung iv alyl aids „an der Brandung des

Meeres“ erwachsen; anders Bechtel Lexil. 16), alyls „Sturmwind, Sturm-

wolke
;

der Schild des Zeus“ (wohl urspriinglich verstanden als die von

Zeus geschuttelte Sturmwolke, Gewitterschild“ 3
), nicht besser nach Schrader

KZ. 30, 461 f., RL. 164 als „der Eiehenschild des Eichengottes“ zu atylXcoty.

dt. Eiche
,
vgl. das Ilertreten der Bed. „Sturm“ auch in:) y.aratytg ,.plotz-

lich herabfahrender Windstofi" von xmaryl^eiv „herabstiirmen, drauflos-

fahren“ (von den nvoal ’'Ageog, den dvejuoi. DdXaooa), InaiyiQetv ..heran-

stiirmen, herandringen"; wahrscheinlich auch aiyavetj „Lanze'‘ (auf Grund
eines *alyavov „das Schleudern“ oder „WurfgeschoB", s. Thumb IF. 1 4, 345

gegen Schraders aaO. Deutung als ,.Eichenspeer“ ; noch anders Bezzen-

') Letzterer mit durch die Bedeutung nicht gerechtfertigter Anreihung von gr.

ri’jlco, y.axsiflo) „(Triinen) vergiefien, herabfliefi°n lassen.
2
) Gewifi nicht vom Baumnamen Eiche-, das Tier lebt vorzugsweise im Nadelwald.

S. auch Schrader RL. 164.
3
) Gegen Osthoffs Anreihung von got. afailcan j.verleugnen'1

als „abschutteln“ sprieht

ahd. eihhan „zuerkennen“, s. Hoffmann rioas 39.

*) Nicht nach Boisacq 1088 ubertragener Gebrauch von aig „Ziege“ nach Art von
frz. mentions, die doch nach den weiben Schaumkronen als ,Schiifchen'1 bezeichnet sind.

5
)

alyioyog „in der Sturmwolke einherfahrend* mag infolge akkusativischer Umdeutung
zu „die aiyk haltend“ ( : s%co) die Anschauung der sich heranschiebenden Gewitter-

wolkenbank als eines Schildes gefordert haben.
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vom Flimmern, Yibrieren des Lichtes und der siidlich warmen Luft (Thumb

aaO.; die von Prellwitz 2 eingewendete Gleichung Alykqxrjg (PoI[los = b/c-

ys/.drag. Wilamowitz Isyll y. Epidaurus 92 ff., berechtigt nicht zu einer Zer-

stiickluug at- „glanzen“— y{s)a „yeXdv, glanzen", sondern beruht wohl auf

Zusammcnschlut! lautahnlicher Worte verschiedenen Ursprungs).

Ygl. noeh das lautahnliehe *aig- „Ziege“ (wenn dies auf der Anschauung

des ,,springenden“ Tieres beruht, konnte dt. Eichhornchen auch dazu ge-

zogen werden) und *aig- „Eiche“ (als der „Sturmbaum“ hierher? z. B.

Prellwitz 2
s. v. alyaverf).

Brugmann IP. 29, 239 verbindet mit ai. ujati unter der Annalime Yon

e-Yokalismus gr. sjz-etyco „setze in schnelle Bewegung, driicke, drange,

treibe" (wozu auch oYyvvi.ti „offne“ aus Praefix fo-^ety-, ty-), doch ist den

gr. AYorten die fiir ejati nicht bezeugte Bedeutung „drangen, hin- oder

weg-driicken“ wesentlich.

aira ,,Grasart“.

Gr. alga „Unkraut im Weizen, Lolch“ (algiy.og, ai’givo

?

„Yon Lolch“), ai.

SrakS. „eine Grasart“. FickI* 1, 346.

Jacobsohn Qu. Plaut. (1904) 37 ff. [mir nicht zuganglich] will alga als

„auszujatendes Unkraut“ zu lat. sarlre stellen, Gdf. *saria oder *sr(a-, doch

lieBe eine solche Wortbildung eher eine Bedeutung wie „Jathacke“ er-

warten und miiBte die Psilose als unattisch angesehen werden.

1. ais- „wiinschen, begehren, aufsuchen“.

Ai. cSati „sucht“, esd- m. „\Yunsch, Wahh 1

,
anv-isati „sucht auf“ = av.

Haiti ,.sucht“, ai. icchdti (*is-skd) „sucht, wunscht“ = av. isaiti ds., ai.

iccha „Wunsch“, is (2. Zs.-Glied) „suchend, strebend nach“=av. is ds.,

f. ,,Wunsch, Gegenstand des Wunsches“, ai. ista- „erwiinscht“, ismd- m.

„Liebesgott“; gr/tuegog „Sehnsucht“ (
Hsmeros

,

Ygl. ai. isma-), tyidgo) „sehne

mich“, dazu wohl 'IoLu'jvrj mit analogisch geneuertem s; s. Solmsen KZ.

29, 123, Sommer Gr. Ltst. 27 f.); arm. air, (*ais-slcd

)

„Untersuchung“) Hiibsch-

mann Arm. Gr. I 418); umbr. eiscurent (Bugge KZ. 30, 40) „arcessierint“

(wohl als *eh-iscurent „expoposcerint“ aufzufassen, s. v. Planta I 143, 150;

aber lat. aeruscare „bitten“, Fick BB. 16, 1 7 0 f
. ,

ist formal nicht glaubhaft

damit zu Yermitteln, s. Yf. LEWb. 2
s. y.); aus dem Kelt, nicht hierher ir.

adamna „Schrecken“ (nicht „Hunger“), abret. edemnetic „desideratrix“, nbret.

ezomm „besoin“, corn, ethorn ,,Not, Notwendigkeit“ (nicht aus *ad-ismn ,.groBes

Yerlangen“, Pedersen KG. I 169, wo weiteres nicht iiberzeugende wie auch

bei Stokes KZ. 38, 460); ahd. eiscon „forschen, fragen, fordern“ (nhd.

heischen mit h nach heissen), as. escon, escian „fordern“, ags. ascian
,
axian

„Yersuchen, fordern, fragen", ahd. eisca „Forderung“, ags. <Bsce f. „Unter-

suchung" (fiber got. fraisan „versuchen“ s. die Lit. u. per- „versuchen“)

;

im Balt.-Slav. mit nicht palatalem k des Praesenssuffixes -ska (gegeniiber

ar. arm. -sk-). was nicht durch Entlehnung aus dem Germ, zu erklaren ist

(s. Berneker 432 f. m. Lit., Brugmann II 2
3, 352); lit. ieskau

,
ieSkoti

„suchen", lett. ieskat „lausen“, aksl. iskq und istq, iskati „suchen“, iska

„Wunsch“.
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S. Curfcius 5 402, Solmsen KZ. 29, 78 f., Fick I 4 176, 346, III 4 4. Wenn
gr. ai'/Licova ftgggs etwa „leidenschaftlich fur die Jagd eingenommen“ be-

deutet, konnte es als *ais-mon mit iuxoog ablauten (s. liber die unsichere

Bed. des Wortes Boisacq m. Lit., Fay IF. 26, 27 ff
. ;

letzterer bringt be-

reits AJPh. 25, 170 ff. unter einer Wz. *ais- „jagen, verfolgen, suchen

;

fangen, sich eilen“ vieles ganzlich unvereinbare zusammen; aueh aluvlos

„blandus“ ist kaum von einem *ais-mo- „begehrlich, sehnsiichtig" aus zu

gewinnen; eine andere, doch auch sehr fragliehe Deutung s. u. sei „trop-

feln“); gr. I6rr\s „Wunsch“ (sei Abstraktum eines *ios= iso-s „wiinschend“

nach Curtius 5 402) vielleieht eher mit *f- (s. Sommer Gr. Ltst. 12f. m.

Lit.; dann zu ie/uai „begehre“).

2. ais- „ehrfiirchtig sein, verehren“.

Abd. era
,
nhd. Ehre, as. era „Gnade, Gabe, Ehre“, ags. dr „Wohltat.

Schonung, Ehre, Gliick“, anord. eir „Schonung, Friede, auch Name der

Gottin der Heilkunde“; davon ahd. grew, eron „ehren, begaben“, ags. arian

„ehren, schonen, begaben“, anord. eim „schonen“.

Osk. aisusis abl. pi. „sacrifieiis“, marnuc. aisos d. pi. „dis“, piilign.

aisis „dis“, volsk. esaristrom ^acrificiunW 4
), umbr. eras „dis“, esono- (das

nicht rhotazierte s wohl durch etr. EinfluB) „divinus, sacerb Tiefstufig gr.

legos, logos in der Bed. „heilig“.

d-Erweiterung: got. aistan, -aida „sich scheuen, achten“; gr. at'douai

(aus *aiz-d-) „scheue, verehre“, aldcbs, -ovs „Ehrfureht, Scheu, Schamr,

aldeoiuai (*aideo-ojiiai) „al'6o/j.ai“ 2
) ;

tiefstufig ai. „verehre, preise, flehe an“.

Bugge BB. 3, 116, Bezzenberger BB. 4, 313, Walde KZ. 34, 552, Solm-

sen IF. 13, 137, Schulze Qu. ep. 210 f.; s. auch Yf. LEWb. 2
18, Boisacq 22,

1088,368.

au- (aue?); ue- „herab, weg von —
Ai. dva „ab, herab“, meist Praefix vor Verben und Subst., selten Praep.

m. Abl., av. ap. ava Praefix „herab“ und (indem mehr das Ziel, als der

Ausgangspunkt der Bewegung zum Bewufitsein kam) „worauf zu, heran“

(z. B. avabar- „hinabbringen, wegtragen“ und „hinzubringen, verschaffen<:

).

ebenso Praep. m. Akk. „hin-zu, hin-an“; davon ai. avara- „inferior“, und

av. aord „nach unten, hinab“, adv. Instrumental eines *aora- (

:

ai. avara-
—

lit. Jcatrds : ai. katard-h
,
Bartholomae Altiran. AVb. 43), av. avaro Adv.

„hinab, herab“ = ai. avdr RY. I 133,7 (s. Bartholomae IF. 11, 1401’., Alt-

iran. Wb. 176); ai. avdh (avds) „herab“, wovon avastad „unten“ oluie ausl.

Yokal (vgl. av. ao-ra) ai. o- z. B. in o-gana- „alleinstehend, erbiirmlich‘
!

(: gana-h „Schar“; Wackernagel Ai. Gr. I 54).

Ar. ava ist an sich keine sichere Stiitze fur bereits idg. *aucx, da viel-

leicht nach apa (= idg. *apo) aus *uu erweitert, tvelchenfalls ai. avara-

jiingerer Priigung als av. aora- wiire. Doch vgl. unten *ue.

') Stammhaft durch etrusk. aesar „Gott“ beeiufluCt, dessen Wz. item Ital. entlehut

ist; umgekehrt lafit Bugge, Das Yerhilltnis der Etrusker zu den Indogernmnen 127,

den ital. St. ais- aus dem Etruskischen kommen.
2
) Aber lat. aesiumo bleibt fern, da urspriinglich „den Wert einer Sache feststellen".
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Gr. at- wohl in avyaxTEiv ' avaycogeTv, avaya^eodai Hes. (Schulze Qu.

ep. 60)

;

lat. an- „fort“ in aufero (=--= ai. ava-bharati

,

av. ava-bar-), aufugio;

air. vielleicht o, ua „von, mit, durch“, als Praep. m. Dat. (z. B. Pick II 4

22; vgl. bes. Thurneysen Hdb. I 475, aber auch die Zweifel ebenda II 99 f.

und bei Pedersen KG. I 43S, 535 = Nachtr. zu S. 49, Sommer Miscellany

Kuno Meyer 131); apr. an- „weg, ab“ (z. B. aumusnan ,,Abwaschung",

lett. au-manis „unsinnig, rasend", aiunes „(ma61os =) gar arg, gar zu

sehr"; lit. aulinhui ,.fernerhin, spater" (vgl. zu den bait. Wortern Bezzen-

berger BB. 18, 267. Zubaty AfslPh. 15. ISO), aksl. u Praefix „weg, ab“

z. B. u-myti „abwaschen“ u-behdi „aufugere“), als Praep. m. Gen. „von“

(bei Yerben des Yerlangens, Empfangens, Kehmens) und, mit Yerblassen

des Begriffes des Ausgangspunktes, „bei“ (trotz Kogel IP. 4, 315; s. Brug-

mann KVG. 468, Grdr. 2 II 2, 810).

Davon mit GFormans sehr wahrscheinlich gr. avxm? „vergeblich“, avaiog

„vergeblich“ und got. anpja- In. sg. *aupeis oder *aups
)

„ode, verlassen“

(*,.abgelegen“), cnipicla „Wxiste“, abd. odi, nhd. ode, anord. auilr „ode“

(s. Froehde BB. 20, 1 93 f. und bes. Schulze KZ. 40, 414 Anm. 1; letzterer

setzt mit anord. audr das gr. atro

g

in der Bed. „solus“ — s. Qu. ep. 250

Anm. 3 — gleich, das ich aber von avro; „selbst“ nicht zu trennen ver-

mag; docb konnte es der Ausgangspunkt fiirletzteres gewesen sein, „allein—
fur sich selbst“; andere Deutungen s. unter dem Pron.-St. *«-, au- „jener“),

air. uatliad
,
uaithed ,.Einzelheit, Vereinzelung“ (Fick II 4 53 zw., Thurneysen

PIdb. 38 : nicht zu pou- „klein“. —- Geht auf die Schrecken der Einode,

^Yildnis auch mir. Rath „Schrecken, schrecklich“, cymr. uthr „schrecklich“,

corn, utk, entli
,

bret. euz „Schrecken“? Wenigstens ist deren Yerbindung

mit lat. pavere „sich angstigen, vor Furcht zittern“, Stokes BB. 23, 44,

Yf. LEWb. 2
s. v„ alles eher als sicher, s. *pou- „Angst“).

Der Yergleich von ode mit lat. vanus, vastus, ai. and- „mangelhaft“, got.

leans „fehlend, Mangel", gr. evvig „beraubt, mangelnd" usw. (z. B. Falk-

Torp 1416 und 1581 m. Lit.) ist formell viel vager; selbst entferntere

\Yzverwandtschaft dieser auf idg. *(e)ua- beruhenden Worte mit unserem

*aii(c) ist wegen der Yokalverschiedenheit ganz fragwurdig.

Keben *au-t{i)o- steht vielleicht ablautendes *u-to- in alb. hut „vergeb-

lich, leer, eitel" (Jokl \YrSB. 168, 131), iie-to- (s. unten *ue) in gr. ovx

£toc „nicht umsonst, nicht ohne Grand", ercbaiog (y bei Homer, trotz Fay
Cl. Quart. 3, 273) „vergeblich, ohne Erfolg, unnutz" (Meillet Msl. 8, 235 f.

;

nicht nach Ebel KZ. 5, 69, Prellwitz 1- 2 ' s. v., Bartholomae Altiran. Wb.
186 If. zu ai. svatdh, av. x vato „von selbst"), und *uo-to- allenfalls (doch

sehr unsicher) in lat. veto, -are (alter voto) „verbieten“ Kern KZ. 8, 400,

Ilavet Msl. 6, 1 09 f., Solmsen Stud. 26, s. auch Yf. LEWb. 2 830.

Alb. hut ware allerdings der einzige Yertreter der tiefsten Ablautstufe

u- in unsere Sippe; denn got. us-, uz-, ahd. usw. ur „aus-heraus, von-weg"

bleibt fern (s. Brugmann Grdr. 2 II 2, 903 m. Lit., auch Falk-Torp 195,

1455).

Idg. *ue-
,
mit *aix- wohl unter *aue zu vereinigen

:

lat, *ve- oder *ve- in vescor ursprgl. „wovon abessen" (: esca), woraus ruckge-

bildet vescus „gefraBig; wahlerisch im essen (*nur abknabbernd) ; abgezehrt"
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(s. Niedermann IF. 10, 251 ff., s. aueh Yf. LEAVb. 2 826 f.); ve- zur Bezeich-

nung eines fehlerkaften Zuviel oder Zuwenig, ve-cors „aberwitzig, verriickt,

tiickisch", ve-grandis „nicht grofi, winzig", vesanus „verriickt“, Ve-jovis (s. Yf.

LEWb. 2 811 m. Lit.), umbr. ve-pums (Abl. pi.), wenn „(ieoo.
)
unvoa“ (s. Buck

Gramm. 193), vgl. zur Bedeutungsiibereinstimmung mit *au- lett. aumanis
,

aksl. u-bojb „arm‘‘, air. lialib
, ;
rastlos“ (vgl. Persson IF. 2, 201, Brugmann

IF. 13, 161, Stokes IF. 26, 146f.); dies ue- wohl auch in idg. ue-speros,

-qeros „vesper“ (Brugmann aaO., IF. 29, 241); uo- in ark. y-o-cfhpy.ooi,

ophoxavco, opedco und wohl auch in oiyvvfu (s. Brugmann aaO. und u.

ueih- „biegen“).

DaB auch vestigium, vestibidwn unser ve- enthalte, ist trotz Persson KZ.

48, 133 fraglich.

Sehr unsicher wird ir. feochuir „wild", das Ivompositum dichra „inbriin-

stig‘
!

,
acymr. guichir „effrenus“, guichr

,
ncymr. gtvychr „tapfer", von Peder-

sen KG. I 122 auf *-ue-lcdrds zuriickgefiihrt (ansprechender Fick II4 279:

zu air. fichim „kiimpfe“, vgl. formell lit. vikrus „munter, ruhrig“; fur cymr.

-ch- bleibt dabei freilich die lautliche Erkliirung noch zu finden)

;

Gr. yo- in ark. fo-<ph]x6oi, att. 6-<phoxavto, lesb. 6-elygv „6ffnen“, att.

oiyvvf.ii (Prellwitz 2
345, Brugmann IF. 29, 241, BSG\V. 1913, 159).

Holthausen KZ. 47, 307 vermutet eine Ableitung von in ahd. wadal

„arm, bedurftig“, ags. wmdl „Armut“, vgl. ahd. zadal ,,Armut, Mangel" von
vdS, lat. de. — Ein aind. va- neben ava- ist wohl nicht anzuerkennen, siehe

Pischel Gramm. 109 (mind. Entwicklung von ava- zu va-).

'Mit ai. avas „herab‘‘ hangt formantisch germ, wcs- zusammen in nhd.

West, ahd. ivestar „westwiirts“, anord. vestr n. „AYesten“, Adv. „im AY.,

gegen AY." (*ues-t(e)ro-, vgl. anord. nor-dr
),

ahd. westana „von AV.“ usw.

(Brugmann IF. 13, 157ff.; iiber die unrichtige Erkliirung der Wisigothae

als „AYest-Goten“ s. Streitbcrg IF. 4, 300 ff.; fruhere Deutungen von West

verzeichnet Falk-Torp 1576).

Hierher (nach Brugmann aaO.) auch der Anlaut des AA
r
ortes fiir Abend,

idg. *tiesperos und *ueqeros:

gr. t'oxsgog „Abend, abendlich", lat. vesper (air. fcscor „Abend“ ist lat.

Lehnwort; s. Stokes KZ. 41, 385 m. Lit., Pedersen KG. I 198; cymr.

ucher
,

corn, gurth-uher bleibt fern trotz Loth Rc. 15, 220, Zimmer KZ.

33, 276, Foy IF. 6, 328; 8, 203, Brugmann aaO., Pedersen KG. I 42);

andrerseits lit. vdkaras (*ueqeros J. Schmidt PI. 197, Solmsen Stud. 25),

aksl. vecen „Abend“, vielleicht arm. giser ,.Nacht“ (s. zuletzt Pedersen

KZ. 39, 393, 404; vielfach bestritten, s. Brugmann aaO., Patrubany IF. 14,

55, Scheftelowitz BB. 28, 291). Das 2. Glied dieser AYorte ist noch nicht

sicher gedeutet (Yorschlage bei Brugmann aaO., Holthausen IF. 32, 336),

und es ist darum noch fraglich, ob *ue-speros oder (vgl. dt. West) *ues-

peros zu zerlegen ist. Zugrunde liogt den AVorten fiir Abend und AYest

die Anschauung der herabsteigenden Sonne, wie auch ai. avdst&t fiir ,,west-

lich von“, dvara- auch fiir „westlich“ gebraucht erscheint.

Yerwandtschaft von idg. *au-, uP- mit dem Pron.-St. u-, au- ,.jener‘‘ als

„von jenseits, von dorther" ist denkbar.
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au- „flechten, weben“, als set-Basis (a)uux-. zweifelhaft, ob *aue- oder *aua-;

fur letzteres entscheiden weder gr. ijzgiov
,

dor. argiov „Aufzug des

Gewebes“ — ohne y! s. unter *ent- „anzetteln“ — nock lit. voras

„Spinne“, s. u.; auch die Gleichsetzung mit ud- „kriimmen, verkriim-

men“ in lat. vdrus usw. wird durch die ganz andere Wendung der

Bed. keineswegs empfohlen, wenngleich im letzten Grunde Yermitt-

lung unter „drehen, biegen" denkbar ist (was aber eine formale Schei-

dung, etwa einerseits (a)u-e- „weben“, (a)u-a- „verkriimmen“ eben
nicht ausschlosse). — Die Farbung a- des AYzanlauts ist aus dem arm.

au- von and- (andrerseits von der dh-Ev\\.) erschlossen. Gegen Gleich-

setzung mit eu- „anziehen“ s. d.

Unerweitert in ai. otum
,

dtave (von der set-Basis vatave)
„weben“, Pf.

uvuli, Ptc. Ufa-, vy-uta- (auch das Praes. vdyati „webt“ kann nach AYacker-

nagel Ai. Gr. I 94 ein -eio-Praesens v-dyati sein, so daB Fut. vayisyati,

vaya- „Weber“ erst dazu neugeschaffen waren), Stu- m. „Einschlag des

Gewebes“, vana- n. „das Weben“ (aber kaum umd
,
uniu „Flachs“, Uhlen-

beck Ai. \Vb. 30 zw.).

Am Bestehen einer set-Basis neben der anit-Basis ist gegen "\Vacker-

nagel festzuhalten wegen vdteive ,Weben, flechten“, vanam (W. muB Met-

als Neubildung zu vayate nach hutd-:hvdyate auffassen).

Lit. auJde, „FuBbinde“, lett. auJcla
,

aiiklis „Schnur zum Zusammen-
binden“, apr. audo „ledernes Ivopfzeug des Pferdes zum Halten“ scheinen

z. T. unserer Wurzel zu entstammen, aber unter Mischung mit *eu- „an-

ziehen:i

,
s. d. Lit. r&ras „Spinne“ bleibt bei der im Balt, reich entwickel-

ten Sippe von uer- „Schnur, anspannen, hochhangen“ (Solmsen Unt. 289 f.;

Dehnstufe wie in gr. al-coga „Sehwebe“).

(?/i-Erweiterung \. att-dh-, 2. (a)u-%dh~, u-dli-:

1. Arm. z-mtel „Band“
(
z-audem „verbinde, verkniipfe'*), y-and „Band,

Glied, Gelenk“
(
y-audem „fiige zusammen"), cmd „Schuhe“ (Lit. unter eit-

„anziehen“); lit. *dnmi
,
dudsiu, dusti „weben“, ataudal „Einschlag“, iidis

„ein einmaliges Gewebe, das Abweben“, udas ,.Aalschnur“ (Yok. wie bei

angu „wachse“ : ugys „Jahreswuchs“)
;

russ. uslo „Gewebe“ {uzda „Zaum“?).

s. u. eu- „anziehen“. Auf die Yorstellung der webenden oder spinnenden

Schicksalsgottin und des von ihr zugeteilten fiihrt Fick III 4, 6, Falk-Torp

u. Iclenodie auch zuriick : as. odan, ags. laden, anord. audinn „vom Schick-

sal vergonnt, gewahrt", anord. audna „Schicksal, Gliick“, auelr „Keichtum“,

ags. ead „Besitz, Reichtum, Gluck“, as. Ud „Besitz, AYohlstand :!

,
ahd.

al-od „voller und freier Besitz“ (mlat. allodium), mhd. klein-ot „Kleinod“,

got. audahafts „begliickt“ audags ,.beatus“, ahd. otac „gliicklich, reich“

(gegen Yergleich mit lat. autumnas aus auctumnus s. Yf. LEAVb. 2
s. v.

Nachtrag. Gegen andere Deutungcn der germ. Sippe s. Uhlenbeck PBrB.

30, 262 ;
air. uaithne „puerperium“ ist trotz Perssons Beitr. 26 Anm. 3, Ftir-

sprache — der auch aisl. iod n. „Kind, bes. neugebornes“ dazustellt —
fernzuhalten, da im Germ, nur c?, nie p vorliegt; daB es samt acymr. uto-

laidon „natales‘
: zu ai. putrd- „Sohn, Rind 1

', lit. paiitas „Ei. Hode“ zu stellen

sei, Fick II 4
53, ist mindestens ebenso gut moglicli, wie Perssons Ankniip-

fung an aisl. iod).
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2. Anord. vad f. „Gewebe, Stuck Zeug, wie es vom Webstuhl fertig

kommt, Zugnetz“, PI. vadir „Kleider“, ags. toad f. „Kleid, Seil“, as. wild

„Kleidung“, ahd. tvat
,
gen. -i „Kleidung, Riistung" (Lit. bei Uhlenbeck

PBrB. 35, 1 79 f
. ;

gegen diesen Zweifel s. Persson Beitr. 651 Anin.);

anord. vadr m. „Seil, Schnur, Angelschnur“, schwed. norw. vad n. „Zug-
netz“ (anord. vozt f. „Fischplatz auf der See“ aus *ivada-sto

J, mhd. irate,

icade f. „Zugnetz, \Yate“, mhd. spinne-wet „Spinnweb“.

Dazu (Pedersen Ark. f. nord. fil. 24, 302) lett. vad(u)s „groBes Zugnetz“,

alit. vedejd „ein zweipersoniges Fiscbnetz“, aksl. nevodv „Netz“ (woher ne-1

Entlehnung aus dem Germ, ist bes. furs si. Wort schwer glaublich). Die

germ. Worter fiigen sicb am leichtesten einem idg. Wzansatz uedh-:uidh-

und sprachen dann auch fiir («)«e-, nicht (a)ua
- als Yokalisierung der nicht

um dh erweiterten set-Form der Wz. Alit. vedejd kann aus *vade)d assi-

miliert sein (vielleicht unter Mitwirkung von v'edu „wir zwei“, da von zwei

Personen zu liandhabendes Netz?). Widersprechen wiirde gr. ddovy „feine

Leinwand“ (allenfalls ass. aus *j-e&6vd), das aber stark dem Yerdachte
semitischen Ursprungs unterliegt (s. J. Schmidt KZ. 32, 333 und Boisacq

s. v. m. Lit.).

Daneben idg. uedh- „binden, verbinden“ (wozu als nas.Form. wohl uendh-).

das wegen seines deutlichen Bed.-Unterscliiedes gegen „weben“ besser

nach Fick III 4 386, Falk-Torp u. vad I von den obigen Worten abgeriickt

wird, wahrend z. B. Fick III 3 284, Liden Stud. 28 f., Persson Beitr. 649ff.

aie damit zusammenfassen. Im letzten Grunde freilich kann beim viel-

fachen Bedeutungsiibergang „drehen — wickeln— flechten — weben“ die

Basis au- auch die Grundlage dieses u-cdh- gewesen sein, wie andrerseits

auch von uei- „drehen“,
(
a)ueg- „weben usw.“, uebh- „\veben“

(
tier- „drehen“?),

ues- „wickeln“,

ail- „wahrnehmen, horen“.

Ai. avati mit ud- und pra- „aufmerken, beachten“, aksl. mm „Yerstand“

(Gdf. *au-mo-, nicht *aus-mo-, s. Persson Beitr. 723 m. Lit.). 1

)

Ob im letzten Grunde identiseh mit den Sippen von ai. avati „hat gern“

und lat. avus „Grofivater
:‘? Etwa als „vorgeneigt auf etwas acliten oder

lauschen“ und ,sich jemandem freundlich zuneigen 11
? — Besser belegt ist

die Erweiterung (oder ursprgl. bloB Adverbialbildung?)

:

duis: dehnstufig ai. ads Adv. „offenbar, bemerkbar' 1 (nvis-kar- „offen-

baren, zeigen“, dvir-bhu „offenbar werden, crscheinen“; nicht nach Schulze

KZ. 29, 249 mit der Praep. a- zusammengesetzt), av. avis Adv. „offenbar,

vor Augen“ (np. as/car „klar“; ai. avistya-, av. avisya- „offenkundig“); aksl.

•ave, java Adv. „kund, offenbar“ (ini Ausgang nach den Adjektivadverbien

auf -e umgebildet aus *ara, wovon:) aviti, javiti „offenbaren, kundmachen,
zeigen“ (lit. orytis „sich im Traume sehen lassen“ Lw. aus dem Slav.).

Normalstufig: gr. aladavoyai, Aor. aio&eodai „wahrnehmen“ ^ajua-#-);

lat. audio „hore“ aus *auis~d-io, vgl. oboedio aus *ub-avisdio iiber *obdidio

(Schulze KZ. 29, 251, Solmsen Stud. 151): gr. atco (ijia(a)a, uiov'\ „ver-

Tiehme, hore“ (*afio~uo), vnuiaxog „gehort, ruchbar, bekannt“.

v
)
Aber lit. pajautd „Gefuhl, sensus“, jancih „fiihle'‘. lett. jausu „gebe zu ver-

nehmen“ trotz Persson nicht hierher, s. Wz. *euat-, ai. upi-vatati.

Walde, Etymologisches Worterbuch. F. 2
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Aber mhd. e-ounen
,

ags. eet-yivan „zeigen“ (Zupitza GG. 74 als Alter-

nativvorschlag) bleibt bei *<3g“- „sehen“.

Hierzu sehr wahrscheinlich:

aus- n. „Ohr, Gehor“, kons. St. (zum -s vgl. idg. o\u\s „Mund“, *nas

„Nase“), im n. sg. und einigen andern Kasus als z-St. *aits-i, und im lat.

und Balt, als solcher geschlechtig geworden; daneben als ew-St. *aus-on-

(vgl. J. Schmidt KZ. 26, 17, Brugmann Grdr. II 2
1, 132, 173, weitere Lit.

bei Schulze Qu. ep. 38 a 1, Yf. LEWb. 2
76, Boisacq 730 f.)

:

Av. usi (n. du.) „die beiden Ohren“, ubertragen .(Verstand, Einsicht,

Sinn“ (v. Fierlinger KZ. 27, 335, weitere Lit. bei Bartholomae Airan. Wb.
414; idg. *ns-T; instr. du. av. usibya), up. hos ( *aits-) „Ohr“; aksl. n. du.

usi (idg. *nus-l), sonst es-St. ucho
, g. 2iie.se „Ohr“; lit. aus'is f., lett. auss,

apr. ausins acc. pi. ds. (g. pi. lit. aitsu noch konsonantisch); arm. unkn

(g. unknn) „Ohr“ (aus *uson-qo-m mit demselben /.-Formans wie gr. cbyJdeg •

£vu)tla Hes. aus *oa-y.o-, Osthoff v. Patrubanys Sprw. Abh. 2, 54 f. 97 ; s. u.)

;

got. imsu
,

as. ahd. Ora, an. eijra „Ohr“, und vom z-st. *ausi- mit o- und H-

Erweiterung ahd. Ori „das Ohr“, mhd. cese „Ose, Henkel“; air. an
,
0 „Ohr“

(neutr. es-St. — si. ticho); lat. auris (kons. St. noch in aus-culto).

Im Gr. ist die V okalisation aus- nur in aav&a tfdog Ivontov naqa ’Ahx-

/Liavi Hes. (aus ava-av&a) und vielleicht in <ha (cod. ana)' ona Tagavfjvoi
,

Hes. (wenn nicht aus *oara
,
wie tiouto? aus ngoatog) vorhanden, wahrend

sonst o-Yokalismus herrsclit, u. zw. teils *ou(s)-, teils (nach Schulze Qu. ep.

38 Anm. 1 durch Kreuzung dieses urspriinglich nominativiscben Ous- mit

aus-) *ou(s)- : sicher langvokalisch aiyara „Ohren“ bei Alkman (aus co[n[o]-

ara), Abides (fi
fiir f geschrieben) • trunia Hes., t^coftadia Hes., aycp-weg

Theokrit, evcodiov (aus *lvco[va)-ldiov); dagegen geht auf ovaog — s\. titho

(liber *0/0 ?, *oog
)

zuriick att. ovg (altatt. 02), ferner steckt ova- in der

weitCren Flexion horn, ovarog (ovomog
)
= att. (bzog, in iby.idsg (s. o.) aus

*o\va\-a-y.o-, vielleicht auch (nach Brugmann II 2
1, 309) im Beiwort des

Hermes egtovviog, igiovvyg aus -ova-v- (vgl. den Gebrauch von av. ui-1

„Ohren“ im Sinne von „Auffassungskraft, Verstandeskraft“), ferner in ahqo-

doyai auf Grund eines uy.Qovaa „scharfes Gehor“ (aber dy.ovco
,
got. liaus-

jan, dt. horen ist nicht nach Kretschmer KZ. 33, 567 entsprechendes *(«)/,-

aus-jo „hore scharf'
1

). Dor. wg aus *of(o)og = att. ovg zu setzen ist be-

denklich, da bereits Schwund des j im Gegensatz zu myara voraussetzend,

und es ist daher eher von altem *co(v)g auszugehn (s. iiber die gr. Formen
noch Sommer Gr. Lautst. 15 ff., Ehrlich KZ. 40, 365 f., Bet. 137, Fraenkel

IF. 28, 239ff.). Gleichartiges o(u)s- sucht G. Meyer BPhW. 1891, 570,

Alb. St. Ill 11 ff., Bugge BB. 18, 172 auch in alb. vci „Ohr“.

Dieses djyij.s- als die urspriingliche Hochstufe zum sonstigen aus-, us- zu

betrachten, ist zwar nicht unmoglich, aber doch bedenklich wegen der

groBen Uberzahl der Vokalisierung mis- und weil auch statt der Nomina-
tivform *aus-i dann eigentlich solch hochstufiges *ons-i zu erwarten ware.

Ist idg. ous- eine erst sekundare Yrddhibildung zu *aus-l Dann ware
vielleicht eher an das iihnlich auffiillige Yerhiiltnis von *ou[i)om „Ei“ zu
*nil is „YogeI ; zu erinnern, als bloBe Naehahrtiung des o von idg. ri[«Js

„Mund“ anzunehmen.
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an-, aue-, auei- „gern haben“; daher einerseits „verlangen Ii

,
andrerseits

„begiinatigen, hilfreich sein“.

Ai. deal) „hat etwas gern, verlangt; begiinstigt, fordert“=av. acaiti (Be-

lege bei Bartholomae IP. 12, 103, Airan. Wb. 162) .,sorgt wofiir, bestrebt

sicb, hilft“ = air. con-di „servat“ (weitere Formen s. bei Pedersen KG. II

586); ai. uvus n. ,,Befriedigung, Gunst, Beistand“ = av. avail- n. .,IIilfe“ (da-

zu wohl avasa- n. „Nahrung :t

,
s. unter *audj- „Grasart“), vgl. gr. hojeos,

-ea d. a. sg. „wohlwollend, mild“
(*ev-dfi)s mit Zsdehnung; urgr. a nach

Solmsen KZ. 37, 13); ai. Oman- ,,giinstig, helfend“ = av. aoman- „helfend,

beistehend“, ai. Oman- m. ,,Gunst, Beistand, Schutz“, oma-h „Genosse“;

ai. avitdr- „Gonner, Forderer“ (von der zweisiibigen Wzf. wie fut. adsyati,

pf. 2. sg. avitha
,
sowie ptc. utd- und:) Ttti-h „Forderung, Hilfe" 1

).

Gr. -droves im 2. Gliede grieehischer Stammnamen (Fick BB. 26, 233 !.

anas (Theokrit.), ana (Alkaios) „Freund, Geiiebter‘ !
(ibd. 2

)); lat. aceo,

-Ere (Basis aue\i}- wie im vorhergehenden) „begierig sein, heftiges Ver-

langen tragen“, addas „begierig, worauf Lust haben“ (davon audeo, -Ere

„wofiir Lust haben, aufgelegt sein, es iibers Herz bringen, wagen“), ar&rws

„gierig, geizig wonach“; cymr. civyll, cwyllys „voluntas“, corn, a well, awd
„Yerlangen“, bret.YouW „voluntas“, als Namenbestandteil in gall. Avi-cantus,

abret. Eucant
,
cymr. Euilaun u. dgl., ebenso in abd. Namen wie Awileib,

Aivo
,

vgl. got. awi-liup ../dots, £vyagioTia“.

Lit. bei Vf. LEWb. 2 71 f., 70 (u. avc, uveo, audeo), Boisacq 30: dazu Pers-

son Beitr. 723.

Wenn auch altlit. a ust is „sich erquicken“, atausimas „Erquickung“, lett.

atciast „sich erholen, laben“, ataiiset „erquicken, laben“ verwandt sind

(Endzelin KZ. 44, 63), liegt ihnen die Tiefstufe '"<ms- des in ar. ams, gr.

ev-ijijs vorliegenden r.s-St. zugrunde.

Fick III 4 5 = Falk-Torp 1407 reiht auch an: ahd. <7di, as. Othi, ags. Adj.

iepc, Adv. rape „leicht, bcquein“, ahd. odmuoti
,

as. othmodi „demiitig“, ags.

capmod „demiitig“, anord. audmjukr „leicht zu bewegen, willig, demiitig“,

audkendr „leicht zu erkennen“; Gdbed. sei „willig“, woraus ..leiclit zu

machen“: formell germ. to-Ptc.-Bildung zu aid- (Vorbild germ, aupia-

„ode“?). Recht unsicher. — Jokls SBAk. Wien 168, 1 32 Deutung von

alb. jO „Erlaubnis, Urlaub" aus *au-ia lehnt Thumb GGa. 1915, 24 ab

(s. ieuos „Satzung“).

Zur Erwiigung steht Yerwandtschaft unserer Sippe mit *nu- „wahrnehmen,

horen“ und *auo-s „GroBvater“, s. d. — Persson Beitr. 723 donkt an Ver-

wandtschaft von *uei- ,,auf etwas losgehn, begehren, erstreben“ (ai. ecti

usvv.) mit der i-Basis *auri-, ohne aber zu verkennen, daB *uci- auch weiter

abliegende Bedeutungen aufweist.

au- „ubernackten, schlafen“ (Lit. s. bei Boisacq u. iavco. av/ajj.

Gr. iavco „schlafe“ aus redupl. *i-au-io (woraus eigentlich *iaioj. das

nach dem Aor. l-auoai zu iavco wurde), woneben unredupl. *d(f;ico. Impf.

ales' ey.oitirj&ys Hes., aifoxovro ' rjvXisovxo lies.: avhs, -idos „Aufenthalts-

') In der Bedeutung mcht befriedigeud i&t Uhlenbecks Ai. Wb. 32. Anreibung von

russ. rylb „AnteiI“.

-) Hicht mit Vorscblags-d nach Prellwitz- 18.

2*



20 auo-s

ort, Lager, Stall, Nachtlager", av/Jfouat „bin im Hofe, ubernachte", uyo-

avlog „im Freien tibernachtend :

‘, avXy „Hof, Wohnung 11
(ursprfinglich wohl

„der eingezaunte Raum urns Haus, in den das Yieh fur die Nachtzeit zu-

sammengetrieben wird“; von Schulze Qu. ep. 7 If. ohne Not abgetrennt

und von Rozwadowski Eos 9, S. 96 des S.-A. [Zitat nach Pedersen KZ. 39,

459] zu si. ulica „Weg“ gestellt, s. aulo-s ;
avXtj braucht nicht *aus-la fort-

zusetzen, s. Boisacq 100 f. m. Lit.); von iavco stammt aut.ier iav'&y.og „Nacht-

lager“, urjXcavDuog „Schafstall“, eviav&fiog „Aufenthaltsort“ (: hom. inaveiv

„sein Ruhequartier haben“) auch gr. svcavxog eigentlich „*Rast, Ruhe-
station“, daher die Sonnwenden als Ruhestationen im Sonnenlauf

(solsti

-

Hum), dann „Jahr, Jahrtag“ (Brugmann IF. 15, 87ff. und 17,319, gegen
Prellwitz’ Herleitung aus evi avxcg „am selben Punkte wie im Yorjahre“).

Arm. aganim „iibernachte“, vair-ag „auf dem Lande lebend“, auf

„t)bernachten, Nachtruhe, Station“ (s. Hiibschmann Arm. Gr. I 41 1 f. ; ob

auch arm. giul
,

gen. Dat. gel) „Dorf“ naeh Pedersen KZ. 39, 456 f. aus

*agel-T).

Eine Erweiterung von au- scheint ues- „verweilen“ in gr. asaa usw.

;

daB deoa stets mit vtry.xa verbunden ist „die Nacht zubringen“, dagegen
iavco stets oline vvy.ra als Objekt (Schulze Qu. ep. 7 1 f.). beweist nichts

gegen alten Wurzelzusammenhang beider Sippen.

Eine schwere Basis *auo- in den wold anzureihenden hom. acoxeig

v7ivov (von Schulze Qu. ep. 72 unmittelbar zu iavco gestellt unter formalem

Yergleich von £p(_F)cordco : elgo/nai aus *£Qfo[*ai) und acogog (Sappho), cogog

(Kallimach) „vnvog“ (Benfey Wzll. I 298), wozu ags. icerig, engl. weary,

as. worag, worig „miide“, ahd. wuorag „berauscht“ (Fick 1 4 553 4
) ; fiber

das von Fick angereihte ai. vayati „wird mtide“ s. aber Wz. ue- „sich

mtihen, anstrengen 11

).

auo-s „GroBvater“.

Lat. avas „GroBvater, Ahn“; cl- Fem. lit. avail (Jusk. I 179) .,Tante von
mfitterlicher Seite her“

;
7- fem. avia „GroBmutter“ (s. zuletzt Lommel Fem.

67), wahrscheinlich auch gr. ala als „Urmutter Erde“ (vgl. ala' imo xvgy-

vaucov xrjlHg xal /.caia Etym. Magnum 27, 24 ;
mit yd und /ua zu yaia, juaia

verwachsen? s. Brugmann IF. 15, 94 ff. und 29. 206ff.; anders Prellwitz 2

12 m. Lit., Jacobsohn KZ, 38, 295, Phil. 67, 484 f., Kretschmer Glotta 5,

307); auch avitus „groBvaterlich, angestammt" ist wohl aus einem l-Fem.

abgeleitet („von GroBmutters Zeiten her“; anders Jacobsohn Phil. 67, 524,

s. Yf. LE\Vb. 2
79), ebenso lit. avynas „Bruder der Hutter“; fo-Ableitung

apr. aivis „Oheim“, aksl. ujb ds. (ujka „Tante“), air. Qi)aue „nepos“, mir.

da, ua ds.
;
en-St.

:
got. awo „GroBmutter“, anord. aft „GroBvater“, ai „Ur-

groBvater !t

,
ags. earn, afris. em, ahd. oheim, nhd. Oheim, Ohm (nach Ost-

hoff PBrB. 13, 447 *awun-haimaz „der im Heim des GroBvaters lebende“,

s. auch Wiedemann BB. 28, 34), lat. avunculus „Bruder der Mutter“ (wohl

kosendes Deminutiv eines *avo, -ones
,
kaum nach Meillet Msl. 9, 141 erst

Umbildung eines *avon-tro-, vgl. mater-tara und das folgende kelt. Wort,

*) Wood Journ. Germ. Phil. 2, 214 setzt diese langvokalischen Worte in Bezieliung

zu {cifte- „wehen, flattern“ als ,unstet sein“, vgl. dt. ,verweht“ = ,nicht ganz bei

Sinnen".
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nacb den Deminutiven), eymr. ewythr
,

acorn, euitor, bret. eontr „Oheim“

(
awen-tro-).

Lit. bei Yf. LEWb. 2 78. DaB unser Stamm urspriinglich die Grofieltern

miitterlicherseits bezeichnete, wird durch die Worte fiir „Oheim oder Tante

miitterlicherseits
1
' wahrscheinlich, s. Hermann GGN. 1918, 214f. Weiterer

Zusammenhang mit an- sich freuen. fordern" (als „Freund, Gonner“, Del-

briick Yerwandtschaftsnamen 482; Meister BB. 18, 324 f. will auch aehoi,

al'hoi, slHoveg „Manner zweier Schwestern“ von einem *aj--elo-, dp-iXo-

,,hilfreich, lieblich“ ableiten?) scheint mir trotz Wiedemann BB. 27, 223,

Brugmann IF. 29, 206 a 1 noch immer erwagenswerter, als soleher mit

aksl. ora „jener“ usw. (s. *auo- Pron.-St.), wonach damit jenseits des Eltern-

paares stehende Personen bezeichnet gewesen seien.

auei- „Yogel“.

Lat. avis „Yogel“ (davon auca „Yogel, bes. Gans“; zur Bildung s. Vf.

LEWb. 2
70) = umbr. avif a. pi. „aves“ (av iekatc d. sg. „auspicatae“,

aviekla „augurali“); ai. vi-s, re-s m. „Yogel“ (g. vas, a. vim), av. vis ds.

(g. pi. vayqm, auch mit themat. Kasus vom St. vaya-), mp. vai, rayandak
„Yogel“, ai. vayas- n. „Gefliigel, Yogel“, vnyasa-h „Yogel, Krahe“; verbal

av. ci-vayeiti „fliegt heran“ (von Gottheiten), ai. veviyatc „flattert“.

Alle weiteren Ankniipfungsversuche sind mindestens ganz fraglich. Horn.

aiszog, att. aezog, atfezog ' aezog- IJeoyaloi Hes. (*aft,-ez6g, Bildung wie

(iQjtezov

.

. . txzivov . xQtjteg Hes.; J. Schmidt KZ. 32, 374, altere Lit. bei

Danielsson IF. 14, 384), ist eher nach Danielsson aaO. mit atoXog zu ver-

binden (von Lewy Sem. Fremdw. 8 wird es als Lehnwort aus hebr. 'ajja

fiir ’awja, phonik. \nvjat „Falke“ angesehen). Gr. otcovog „groBer Yogel,

Raubvogel“ (v. J. Schmidt KZ. 32, 374 aus *af/_cov6g durch Assimilation im
Yorton erklart) bleibt fern (s. Brugmann IF. 17, 4S7 und 29, 2l2f., wo
auch gegen Ilintner’s, KZ. 27, 607 Anreihung von ol’oyai „meine“ unter

Berufung auf olcovigeo&ai, ahd. fugalon „auspicari“ u. dgl.
;
s. Wz. eis- „heftig

sich bewegen“). — Mir. ai, nir. aoi (nur in Worterbiichern) „Schwan“ (Stokes

KZ. 41, 381)? cymr. htvyad
,
acorn, hoet, bret. hottad „Ente“ aus *<m{etos ?

?

(Pedersen KG. I 55 ;
anders, aber ebenfalls nicht liberzeugend Fick II 4

295). — Arm. liav „Yogel, Hahn, Henne“ (Petermann, Bugge BB. 32, 14,

weitere Lit. bei Petersson KZ. 47, 249) kann zwar Yorschlags-/( haben,

aber auch als *pau- zu *poii- „Junges“ (si. pbta „Yogel“ usw.) gehoren.

— Lit. viHd „Huhn“, lett. vista ,,Henne“ (Petersson Lunds Univ. Arsskr.

NF. Avd. 1, Bd. 12, No. 2, S. 78) als /-Ableitung von der schwachsten

Stufe des in ai. vayas- vorliegenden cs-St.? — Ir. finch „Rabe :<

(nicht

*veikos
,
Fick II 4 263) bleibt fern. — Uber dt. Weilie, ahd. wlju, tvlho, u lwo,

iveho s. Falk-Torp 654 und 1509 m. Lit.

In Zusammenhang damit stehn hochstwahrscheinlich die Worte fiir „Ei“

(iiber die z. T. noch klarungsbediirftigen Lautverhaltnisse s. Yf. LEWb. 2

550 f. m. Lit. und Berneker 26)

:

lat. ovum (mit sekundarer Kiirze vulgarlat. ovum), gr. coov (att.), ditov

(Sappho), ddeov (Epich.
;
Gdf *iUfd-om), d'jfea (d. i. nifca • ta tod

•

’AgyeToi

Hes.; av. apavaya- m. „Name eines Gebrechens 11

,
vermutlich „entmannt“

(aus apa-*avaya- n. „Ei, Hode“ = np. xaya
,

s. Justi IA. 17, 87, Bartholo-
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mae IF. 19, Beiheft, S. 104); cymr. ivy (pi.wyau), acorn, ny (wohl aus

*oumn liber urkelt. *auipn , wie cymr. Aethwy aus lat. Octavius. Morris-

Jones, Welsh Gramm. 107 ;
nicht besser aus *o/o- nach Pedersen KG. I 66:

schwierig ist mir. og, g. ug(a)e, d. uig „Ei“. das Pedersen aus dem Cymr.

entlehnt und der ir. es-Deklination angepaBt sein laGt, wahrend Thurneysen

IA. 26, 29 mit Fick II 4 49, an einer urkelt. Gdf. *uges- festhalt, die ety-

mologisch unverwandt ware ; am ehesten liegt Entlehnung aus dem Germ,
vor, wo gerade ags. «?g und ahd. ei durcb ihren pi. deqru, eigir sich eben-

falls zur es-Dekl. bekennen). Ohne u (das wohl im langdiphthongischen

*ouiom geschwunden. in *oueiom dagegen erhalten geblieben war) serb.

jaje, abg. ajbcc oder ajice (zuniichst aus *oio-. s. Berneker; Brugmanns
Gdf. *oi-io-. Gdr. I2 283. lehnt auch Briickner KZ. 46, 202 ab); arm. jn,

g. jvoy (nach Pedersen KZ. 39, 406 aus ioio-. das durch Assimilation aus

*oio- entstanden ist?). Lautlich am weitesten steht ab ahd. ei, ags. ceg,

an. egg
,
krimgot. ada aus urgerm. *ajja-, fur das weder Zuriickfiihrung auf

*oioin. noch etwa auf *ouiow unter Annahme von Assimilation des u[ zu

ii durch Parallelen gestiitzt ist.

Idg. *ou(e)i-om : au(e)i- (auei-) ware ein regelrechtes Ablautverhaltnis

:

Thurneysen GGA. 1907, 803 deutet daher „Vogel “ als das „Eiertier“. Wenn
man dagegen in au{c)i- das a als hochstufig und die Bed. ,,Yogel“ als die

primare ansieht. hatte *ouiom als eine nach anderen Mustern dazu neu-

geschaffene Vriddhibildung mit der Bed. „das vom Vogel gelegte“ zu gelten.

Das ahnliche Verhaltnis zwischen lit. pailtas „Ei (und Hode)“ : lett. pubis,

ab. pzta, pz'ica „Vogel“, bei dem wohl ,,kleines. niedliches“ der gemein-

same Anschauungskern ist, stellt freilich auch noch andere Begriffsvermitt-

lungen zur Erwagung (: ai. avati „hat gern“?). Verwandtschaft von *auei-

„Vogel“ mit *uei- „worauf losgehn“ (vgl. *pct- „worauf losgehn t: und „fliegen“)

ist schon wegen des anlautenden Vokals (der trotz Fick KZ. 44, 147 nicht

Vorschlagsvokal ist. was ja auch den Vergleich mit den Worten fiir „Ei :-

ausschlosse) unglaublich.

aueg-, aug-, ug- „vermehren; zunehmen“. mit s-Formans aiic Jc-s-, auks-,

uek-s-, uk-s-.

Lat. augco
,

-ere „vermehren“, auctor (= umbr. uhtur
)

„Urheber usw.“.

audio „Versteigerung“ (beiden Worten ist die Vorstellung des „producere,

ans Licht bringen" eigen, die an ags. wcecnan ..geboren werden“, wocor

„Nachkommenschaft, Zins“ erinnert, s. u.), augmen(tum) „Zuwachs“ = lit.

augmuo „Wachstum“, ai. ojman- m. „Kraft“ 4
)

;

got. ankan (praet. aiauk) „sieh mehren“, ana-, bi-aukan „hinzufiigen‘‘

ahd. oulihon, as. okian „vermehren“. ags. eacian ,,zunehmen“. iecan „mehren“.

anord. auka (praet. jok und aukada)
„vermehren“. st. Ptc. ags. Uaccn. as.

') Zugehorigkeit von augur (etwa als „aves producens" ? V) unwahrscheinlich. Siehe

Vf. LEWb. 2 74 m. Lit., neuerdings Ehrlich BPhW. 1911, 1574, Peisson IF. 20, 64, Glotta

6, 91 f. — Sehr fraglich Zugehorigkeit von air. og r.jungfiaulich“, unglaublich — gegen

Pedersen KG. 15 4, die von ir. uagim „nahe‘. — Uber alb. agi'tj ,tage“ (G. Meyer Alb.

Wb. 4) s. aug- „glanzen“. — Uber arm. acetn „waclise“ (Pedersen KZ. 39, 393) s. Liden

IF. 18, 503 f. und unter Wz. ug-, ug- rwachsen“. — An Zugehorigkeit von slav. jugo

„Siiden* und jutro „Morgen“ (nach Liden Festskr. Pipping als „ Anspannungszeit"

zu ai. yuktram „Seil“) glaube ich nicht (s. Berneker s. vv.).
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ckan „vermehrt, schwanger“ (aber trotz Schroder Ablautst. 58 nicht bair.

iciech „iippig“ als redupl. *(e)u-eu(e)L-), lit. augu, dugti „wachse“, auginii, -mti

„wachsen lassen, erziehen”, pa-ugeti „heranwachsen“, iigis „Wuchs. Jahres-

wuchs“, lett. atidzel, audzindt „aufziehen“, apr. auginnons ppa. „gezogen“

(usw., s. Leskien Abl. 313 f.), alett. aukts „hoch“ = lat. audits, lett. aiigt

„wachsen“, wie auch apr. aucktai-rikijskan „Obrigkeit“, aucktimmien „Yor-

steher“, woneben mit dem s des -es-St. (s. u.) lit. attkstas , lett. atigsts „hoch“

(: lat. auqustus „erhaben“), apr. auck-stimiskan fem. (acc.) „Obrigkeit“ (s. bes.

Bezzenberger BB. 23, 295), apr. augus „geizig“ (als „mehrend“), lit. dugu-

vias, lett. augtons „Wachstum“;
ai. ugra- „gewaltig“ (Komp. Sup. ojiyas-, djiitha- „der kraftige, kraftigste“)

= av. ugra- „stark, kraftig 11 (komp. Sup. aojyah-, aojista-).

es-St. ai. ojas- n. „Kraft, Starke“, av. aojah-, aogah- (ebenso r-St. aogard)

„Kraft, Starke :!

,
lat. augustus s. o. (ebenso lit. usw. aukstas)

;
dazu mit s

im Vevbum:
gr. d(j)e|co „mehre“, ae^ouai „wachse“: av£m, av$avw „vermebre, steigere“,

lat. auxilium „Hilfe“ (ursprgl. PI. -ia „Verstarkungen, Hilfstruppen“, n. pi.

n. eines auxilis „zur Yerstarkung dienlich“, Kretschmer Glotta 6, 31 f.)

;

ai. vakiana-m „Starkung“, vaksayati ,,lal.it wachsen“, av. vaxiaiti ,,la6t

wachseni!

,
woneben mit schwiichster Wzstufe ai. xiksati „erstarkt“ (pf. va-

rdkia), av. uxsyeiii „wachst“; got. ivahsjan „wachsen“ (== ai. vaksayati. idg.

Iter.-Kaus. uokseio
;
damit verband sich das o-stufige Pf. wohs zum Para-

digma; s. Brugmann IF. 32, 180. 189), anord. vaxa
,
rexa „wachsen“, ahd.

wahsan
,
nhd. icachsen

,
ivuchs, wozu z. B. got. wahstns „Wachstum, Wuchs,

LeibesgroBe <!

,
ahd. wa(li)smo „Waehstum tl

u. dgl. (s. z. B. Pick III 4 382.

Sverdrup IF. 35, 153, 155).

Der Bed. nach lieGe sich hier auch anreihen got. wokrs „Zins“, ags.

wucor „Nachkommenschaft, Zins“ (vgl. gr. tokos in denselben Bedeutungen),

ahd. wuohhar „Ertrag des Bodens, Leibesfrucht, Nachkommenschaft, Ge-
winn, Zins, Wucher“ (dazu steir. tviech „ausgiebig, iippig; bliitterreich" als

Umlaut? Etwas anders Schroeder Abl. 57 f.); da aber in der nicht mit s

erweiterten Wzform av(c)g- die Stufe ueg- sonst nicht sicher belegt ist

(oder doch in air. fer „Gras“? s. u. iiey- „frisch“), dagegen andrerseits in

der Sippe von dt. trachea, ¥z. *uey-, auch die Bed. „geboren werden"
(ags. iccecnan, tvok) auftaucht, so wird das Wort vielmehr letzterer zuzu-

teilen sein (so Uhlenbeck Got. Wb. 171, Brugmann Grdr. II 2
1, 349, Falk-

Torp 3 und 1428; wohl mit derselben Ablautstufe ai . vdja-h „Kraft, Gut,

Reichtum, Wettpreis, Wettlauf 1

,
ursprgl. „rasclie, erfolgreiche Energie“,

Oldenberg ZdMG. 50, 443 ff.).

Ygl. z. B. Curtius Gdz. 5 187, Zupitza GG. 160.

Eine im Auslaut k verschiedene Gruppe, die auch hinsichtlich der Bed.

nicht AnschluG unter Annahme von Wurzelvariationen erfordert, ist:

apr. MC&a-Praefix zur Bildung des Superlativs, lit. aukleti-zmones „Er-

wachsene“ aukuoju „hebe ein Kind auf und nieder11

,
ukdvimas „Schaukeln,

Schwanken“, got. auhitma „hoher“, auhumists „hochster“ = ags. ymest (Bezzen-

berger Apr. Monatschr. 15, 280, BB. 23, 295 f.); aber lit. duklr „Ivinder-

warterin“, lett. aiiklet „ein Kind auf den Armen tragen und wiegen. es

warten“, aus aug- 4- Suffix -lie.
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Sowohl von letzterer Sippe (trotz Osthoff IF. 4, 280 Anm. 1), als Yon

au((‘)g- zu trennen und mit gr. vyi, oiyrf/.og usw. zu Yerbinden, ist die kelt.

Sippe von air. os, ttas „oben, iiber“ (a. u. upo).

auig- „Grasart, Hafer“.

Lit. aviza
,

lett. (PI. fem.) ausas
,

apr. icyse „Hafer“, aksl. mw, russ.

ovesz, „Hafer“ (s aus z wohl infolge der Auslautatellung in einem kons.

Nom. *ovbz), lat. arena „eine Grasart, Hafer, nur als Yiehfutter gebaut“

(vermutlich mit nach arena
,
terrcnus erfolgtem Suffixtausch fur *avina aus

*auiy-sna). Ygl. Pedersen IF. 5, 42 f., auch Zupitza Gutt. 3 1 f., Schrader

RL. 320; aber alyikcorp „eine wilde Grasart, festuco oder dgl.“ kaum als

*a^iyiXanp kierher.

"Weder die weitere Yerbindung mit *ouis „Schaf“ (Jak. Grimm Gesch.

d. dt. Spr. 06, Thurneysen Tkes.), noch die mit ai. avasa- n. „Nahrung“

(Fick I 3 502, I 4
12, 357, Froehde BB. 3, 1 1) ist iiberzeugend, s. Pedersen

aaO. und Solmsen KZ. 37, G Anm. I, nach welchem avasa- eine erst ai.

Ableitung Yon dvus „Forderung“, Labung, Erquickung“ sein wird (formal

vielleicht durch i/avasa- „Gras, Futter“ begiinstigt; damit fallt iibrigens

auch der Yergleich von avasa- mit dem darnach auf *auesia zuruckgefiihrten

gr. rjia, zuletzt Bechtel Lexil. 152; Ygl. iiber dieses noch unklare gr. Wort
sonst noch Thumb KZ. 36, 179 f. und dazu *<is „ausdorrende Gluthitze“ und

*ei „gehn“).

auqn(h)- : uqS(h)- und daneben wohl als andere Hochstufe ueq”(h)- (vgl.

(nig- : ueg-, altest atieg-) „Kochtopf, Warmepfanne“.

Lat. aulla, aula, alia „Topf, IIafen“, Demin, auxilla (osk. itlam „olIam“

lat. Lw., fal. olna im Ausgang nach urna
;

lat. aulla trotz Thurneysen Thes.

s. v., IF. 21, 177, Solmsen IF. 31, 474 Anm. 1 nicht als *aul-ela zu gr.

at'/o?, lat. alvus, alveus)-, wahrscheinlich alb. ane f. „Gefafi“ (aus *auq'i-na;

Jokl SBAk. Wien 168, I 3); ai. ukhd- m., ulclid „Topf, Kochtopf“; got.

auhns „Ofen“, mit gramm. Wechsel anorw. ogn, aschvred. oghn ds.
;

lit.

*aulcsinis „Rauchkamin“ gibt es nicht (von Bezzenberger BB. 23, 315 mit got.

auhns verbunden ; Meringer am u. a. O. will es richtig in auksfinis andern,

„der hohe“. Als verschiedene Gruppe lost Bezzenberger nicht iiberzeugend

uhltd, aulla ab unter Yerbindung mit lit. aukslys „Tute oder Schachtel

aus Birkenrinde“
;
Meringer halt auch letzteres wegen der Ahnlichkeit mit

GefaBformen fur mit unserer Sippe vereinbar; sehr zweifelhaft).

Daneben Formen mit vrohl erst einzelsprachlichem Labial: gr. Invog

„Ofen“ (nach Fick III 4 29 zw., Ostir Wus. 5, 217, Giintert Abl. 25 aus

*ueq“-nos; nicht s. Boisacq m. Lit.); ags. ofnet „kleines Gefa6“,

ofen, ahd. ovan, anord. ofn „Ofen“ (ebenfalls auf ueq’inos zuriickfiihrbar;

das anl. u- bewirkte wie in wulfa- „Wolf'‘ die Entwicklung von -h- zu

wahrend got. usw. auhns auf idg. iiq'i-nos zuriickfiihrt; der Yerlust

des w- in Ofen muB dann allerdings aus EinfluB dieser Schwesterform

*alma- erklart werden). Aus der assimilierten Form aschwed. omn, mdartl.

umn „Ofen“ ist wohl apr. wumpnis „Backofen“, umnode „Baekhaus“ ent-

lehnt. S. J. Schmidt KZ. 22, 192, Zupitza Gutt. 1 5 f. 71, Meillet Msl. 9, 137

(Meringer IF. 21, 292 ff,, Feist Got. Wb. 37) Senn, Germ. Lw.-Studien,
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Heidelberg 1925. Fick III 4
29, Falk-Torpu. ovn

,
Weigand-Hirt und Kluge &

u. Ofen. Die Annahme einer bereits idg. Doppelheit p : q(h) im Ausl. ist, da

das apr. p fiir solche Schlfisse- nicht ausreieht, aufzugeben.

Germ. *ofna- nicht Entlebnung aus einem vorgriech. (Meringer aaO.)

oder kelt. (Much IF. 21, 314) *upnos aus *uq“nos. — Verkehrt uber lat.

aulla Ehrlich BPhW. 1911, 1574. — Zum Sachlichen s. Meringer aaO.,

Schrader El. 592 f.

aug- „glanzen; sehen“.

Gr. avyrj ,,Glanz, Strahl, Tageslicht; Auge“, avyaQm „strahle, erhelle;

sehe“, egi-avygg „sehr glanzend“;

alb. ago} „tage“, agume „Morgenrote, Morgen“ s. Persson Beitr. 309);

vielleicht auch slav. jug* „Sfiden“ (Fick KZ. 20. 16S; Berneker SI. Wb.
I 45S zieht seiner IF. 10, 150 vertretenen ahnlichen Beurteilung des si.

Wortes nun zweifelnd dessen Verknfipfung mit *aug- „wachse, mehre“ vor,

was mir nicht besser scheint; Fick vermutet ursprfingliche Gleichheit

beider Wzln.).

augh-, ugh- „Genick“.

Charpentier KZ. 40, 42 stellt ai. um'iha f. „Genick“ (nur plur.) und gr.

avyjjv „Genick. Kehle“ zusammen. In itsuiha liegt das Deminutivsuffix

-//id-, gr. -tya- vor (vgl. Johansson IvZ. 30, 379, Brugmann Grdr. Ill,

513). Anzusetzen ist *itgh-s-n-lglta, das erste git ist dissimilatorisch ge-

schwunden. Dem *ugh-s-no- stellt *augh-eu- in gr. avygv gegentiber; aol.

afupgv „Kacken“, aol. avcpev dss. mfissen davon getrennt werden (vgl. Hoff-

mann Gr. Dial. II 500. Scheftelowitz BB. 28, 157. Meister Gr. Dial. I 120).

aulo-s (: eul-) „Rohre, langliche H6hlung“.

Gr. avkog „Rohrflote, langliche Hohlung“. ev-avXog „FluBbett“, avXcov

„Bergtal, Schlucht, Graben, Kanal, Meerenge“ *) : aksl . nlijt, lit. mtlgs und

aviltjs „Bienenstock“, ursprfinglich die Hohlung im Baum, in der sich del*

Sehwarm ansiedelt (J. Schmidt Voc. II 410; arilffs kann nicht als Beweis

ffir alte Zweisilbigkeit der Wz. gelten*), aksl. ulicu „Gasse, StraBe in ge-

schlossenen Ortschaften (*enger Hohlweg)“, lit. aulas, apr. attlinis „Stiefel-

schaft“, apr. nulls „Schienbein“ (Kretschmer KZ. 31, 448, Solmsen Berl.

phil. Wochenschr. 1900, 723; nicht ursprfinglich zu auti ^FuBbekleidung

tragen“ nach Charpentier AfslPh. 29, 10, Jokl ebenda 30).

Arm. ut, ttli „\Veg“ und (vgl. die Bed. „Bauch“ von lat. alvus) gli

„schwanger 1
'' (Pedersen IvZ. 39, 459; Ableitungen ularlem und ylem

„schicke“) 3
)

;

nnorw. aid, attic und (mit idg. eu- oder wohl cu- als Hochstufe zu an-)

jol „angelica silvestris
11

, anord. (huann-)j0li „der hohe Stengel (der Angelica

*) Aber fiber avlis, av/.ij s. *au- „fibernachten, schlafen*.
2
) Umbildung aus aulys nach den Worten auf -iln% -tlh (Leskieu Bild. des Nom.

483). Der Einfall, dafi Kreuzung mit einem zu lat. apis gehorigen upilys vorliege, fit

nicht zu rerfolgen.
3
)
Das arm. Wort mit der Ablautstufe idg. it. Ob mit derselben auch lett. uln, nla

„Radnabe‘V (ware das „iohrenformige Loch*, in dem die Achse eingefiigt ist. Liden

IF. 19, 321).
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archangelica)" beide Pflanzen heifien in Norwegen auch slfike, dessen Grund-

bed. ebenfalls „Rohr" ist; Liden Uppsalastudier95, Stud. z. ai. u. vgl. Spracli-

gesch. S3, Falk-Torp 474 und 1492 unter jol und dem von Schroder z. grin.

Ablaut 58 f. ebenfalls herangezogenen Schiffsnamen jolle).

Hierher mit Umstellung von aid- zu alu- (vgl. parvos : navgog, nerous:

vevgov) auch lat. aleus m. f. „Hohlung, Wolbung, Unterleib, Bauch", alveus

„langliche Yertiefung, Hohlung; Wanne, Mulde, Trog; Bienenkorb; FluB-

bett“ (Froehde BB. 3, 1 ff.), obwohl Zeit und Begrenzung der Umstellung

noch ganzlich unklar sind (s. Kretschmer KZ. 31, 448, Pedersen KZ. 39,

459, Thurneysen IF. 21, 177, Sommer Hdb. 2 7S; Einwande bei Bezzen-

berger BB. 4, 344 Anm. 1, Persson Beitr. 545f., S20f.; gegen Lidens neuere

Yerbindung von alr{e)us mit nord. alda „Trog“, Bland, sprakhist. bidrag

I 2ff., s. Yf. LEWb. 2 30).

Liden IF. 19, 321 will in unserer Sippe eine Ableitung von Wz. *eu-

„in etwas hineinschliefen (anziehen)" sehen, s. dagegen Persson KZ. 48,

128 Anm. 1. — Ebensowenig Vertrauen erweekt die Zuruckfiihrung von
lit. ulS „H6hle‘ !

, anord. all „tiefer, enger Kanal im Meere oder in einem
Flusse", ai. ara-h „Hohlung" (Liden Stud. 82 f., s. auch Yf. LEWb. 2

30) auf

verwandtes *c(m)?-, a(u)’- (wenigstens fiirs anord. Wort von Liden Bland,

sprakhist. bitdraj 14 selbst aufgegeben, s. iiber dieses Falk-Torp u. f., 1428

unter Aal III, IY., und Wz.
Persson aaO. (auch schon Uppsalastudier 189) sucht in aid,- eine Ent-

wicklung aus *aucl- unter Yerbindung mit got. wahis „Stab“, anord. voir

„rundes Stuck Holz, Stab", valr „rund‘, lit. apvalus „rund“, lat. vallis
,

ai.

tana- „Rohr"; Gdbed. sei „etwas Rundliches, Zylinderformiges, einerlei ob

gehohlt oder nicht" s. Wz. *ud-.

aues- „leuchten“, bes. vom Tagesanbruch
;

das-, ues-, us-; (d)us-os- f.

„Morgenrote“
;

*aus-tero- „ostlich“ (von einem Wznomen *aus-, oder

als zum s-St. gehoriges *aus-\e\s-iero- aufzufassen? s. BrugmannII 2
1,

327, wonach diese -tero-Bildung vielleicht erst durch Nachahmung
der auf Adverbien fufienden Richtungsworter wie anord. vestr, nor-dr

aufgekommen ist).

Ai. nsali f., Acc. asdsam
,
Gen. usdsalt „Morgenr6te“, av. usd, Ace. ul<m-

hom, Gen. uiawho ds.
(
usas-tara

-

„ostlich“), woneben ai. Gen. sg., Acc. pi.

tda/j, av. Loc. sg. usi-\dCi, s. *dcma- „bauen“] entw. von einem Wznomen
*us-, oder als *us-s zum s-St. ; ai. ucchdti = av. usuili „leuchtet auf (vom
Morgen)", Pf. ai. uvasa, arr. avasran „sie leuchteten"; ttsrd- „morgendlich,

rotlich", ttZar-, ttsr- „Morgenrote, Morgenfruhe", mar-budh- „friih wach“,

vcisur-hdn „in der Morgenfruhe schlagend", vasard- „morgendlich“, m. „Tag“
(vgl. dazu auch den wzverwandten rjn-St. *ues-r-, ties-n- „Fruhling“ unter

besonderem Schlagwort);

gr. horn, fjajg, gen. rjovg (Jjoog). att. (mit Akzentneuerung, s. Sommer
Gr. Ltst. 1 I f.) to)g, aol. avcog „Morgenrote“ (urgr. *av\o]wg; aol. ava wohl
durch eoTiega im Ausgang beeinfluBt, nicht altes *ansu, wofur ai. usdm
Acc. keine Stiitze ware, da Neubildung zum Kom. -as, BrugmannII 2

1,

531; dazu dfluaai' aQiarijaai Hes,, Fick KZ. 42, 287); daneben ein neutr.

*auses- vielleicht in lokr. y.aT-d^rog und Hes. eaaipogog' ewayogog, wenn
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in aeoqiOQog zu bessern (s. Brugmann II* t, 530); ay/avoog „dem Morgen
nahe“, avgiov „morgen“ (*avog -); horn, ijie <PoTfie „morgendlicb strahlender“

(s. Boisaeq s v.), iji-y.avog „Hahn‘ :

(
*ausi

-

„in der Morgenfriihe singend“)

;

lat. aurora „Morgenrote“ (fur *ausds
,

-oris, vgl. Flora
: flf<s) ;

aaster „Siid-

wind“, australis „8iidlieh“ (zur Bed. s. Vf. LEWb. 2
s. v.); vermutlich aucli

durum, sabin. ausom „Gold“ als „*rotlich“ (s. Yf. LEWb. 2
s. v.)

;
vielleicht

Vesuvius (anders u. *ens- „brennen“); mir. fair „Sonnenaufgang“, cymr.

givaivr „Morgenrote“, bret. gwt re laoaen „Morgenstern“
(*uosri Fick II 4

278, Pedersen KG. I 82); germ, austr- aus *aus-r- in ags. eastre „Fruhlings-

gbttin“, eastron PI. „Ostern“ = ahd. ost(a)ra, dstarun und nach Streitberg

IF. 4, 305 ff. aucli in Ostrogothae
,
alter Austrogoti als „die glanzenden Goten“;

dagegen mit idg. -t(c)ro-, abd. fstar „ostlich“ und Adv. „nach Osten“,

anord. austr n. „Osten“ und Adv. „ostwarts“, ags. komp. easterr

a

„ostlicher“,

dazu ahd. dstan „von Osten“, ags. caste f. „Osten“, anord. oustan „von

Osten her“; lit. ausra „Morgenrote“, aiista „es tagt“, lett. dust ds.
;

lit.

austr'inis
(
vejas) „Kordost\vind“, lett. austrs (?), dustrums „Osten“: aksl. s

a

itstra „zo jiqcoV (iiber utro
,
jutro ,,Morgen' 1

s. oben S. 22 Anm. 1 und Ber-

neker 462 f. m. Lit., wozu — ohne iiber die Konstatierung der Tatsachen

hinauszugehn — Bruckner KZ. 46, 212, der aus poln. used; „glanzen“ eine

si. *i«sb>.„Glanz“ erschliefit), ustn „aestivus“ (s. Pedersen IF. 5, 69).

Vgl. Curtius 5 400f.,FickI 4
, 133,317,347, II 4 278, III 4 6 f., Falk-Torp u. fist ;

zum Ablaut J. Schmidt KZ. 25, 23 f., Hirt Abl. 134, 147, Reichelt KZ. 39, 69.

aus- „sckopfen“.

Gr. e$av(o „scliopfe, entnohme“ (Simplex aco> Od. 5, 490 „(das Feuer)

woher entnehinen, gleichsam schopfen", s. Osthoff Pf. 4S6ff., Schulze Qu. ep.

311 Anm. 4),’ ei-avoxgo' y.Qeayga, avcm)o' gergov ovofia
,
y.aravcai ‘ e^avr/Jj-

oai y.cnadvaai, y.adavaai ’ acpavloai (Asper nach dem einstigen Praes. *acco

aus *ai!oco, Sommer Gr. Lautst. 2f.) u. dgl., mitTiefstufe *us- dcf-vco, ucf va-

aco (letzteres aus dem Aor. acp-vo-oat) „schopfe“, uipvofiog ' uudvrhjotg

Suidas (Schulze Qu. ep. 311, Guntert IF. 32, 386 f.) und dovco „schopfe“.

wenn nach Schulze aaO. ursprunglieh *fdg (: ai. car ,,Wasser‘ :

) *i’[a]a>

„schopfe Wasser“, dgvorfjg „SchopfgefaS“ (s. auch Fraenkel IF. 32, 117).

Anord. ausa, jos „schopfen“, austr „das Schopfen, Kielwasser", ndd.

Fitocsen .,ausschopfen“, schwiib. Use ,,SchopfgefaB“.

Lat. haurio, -Ire, hausT, haustum
,
.scliopfen, dann auch schlurfen, schlingen“.

selbst von der das Blut des Feindes schopfenden. anzapfenden Waffe, win

Gl. E 517 did d’evrega ya&xos difvooev (Fick BB. 2, 187, KZ. 22, 3S4.

Osthoff aaO.); von den Einwiinden gegen die Zuziehung von haurio (Thurn-

eysen KZ. 38, 158, Meyer-Lubke Lbl. f. germ. u. rom. Phil. 1906, 234; siehe

auch Giintert aaO.) ist niclit durchschlagend das feste h von haurio (aber

auch z. B. humerus', iibrigens ohne h deorlre Cato, und in den Glossen fast

ausnahmslos exaurire x
)

und das o (statt ft) von dc<>r/re, das durch den

Hiat mit c vor dem Fortschreiten zu u bewahrt blieb (wie alveolus gegen-

uber sonstigem -ulus); bleibt sard, orire. das, da lat. ati dort a ergebeu

*) Weun ein etr. Stamm hits- ..schopfen 1
' (s Bugge, Das Verhaltnis der Etrusker zu

den Idg. 155) sich bewahrkeitet, kann er das lat. h- veranlafit. haben.
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hiitte, lat. h art re voraussetzt
(haurire ware nach Th. Hyperurbanismus

dafiir) ;
doch kann trotzdem haurire die urspriingliche Lautung gewesen

sein, woraus vulgar drire. Bewiesen ist daber Einmischung eines zu Wz.
*ghos- .,fressen, verzehren“ gehorigen Vidrio „fresse“ (Gunther aaO.) nicht.

ak- (z. T. auch ak-) „scharf, spitz, kantig; Stein“ (altere Lit. z. B. bei Yf.

LEWb. 2
7, Boisacq 32 f„ 36, 37).

Mit r-Formantien:

ai. agri-h „Ecke, Kante, Schneide“, catur-agra- „viereckig“ (vielleicht

bloB mit Ersatz des ?'-St. dureh den a-St. in der Zs. nach Wackernagel
Ai. Gr. 2, 1, 119, also dann nur zufallig sich deckend mit:) gr. axgog

„spitz“, dy.gov, ay.oa, dy.otg „Spitze, Berggipfel“ (auch in axg-odopeu als

„scharfes Gehor haben, das Ohr spitzen“, und axgig-, -idog „Heuschrecke“,

nach Prellwitz 2 22 Kurzform fur aygofiaxovoa „auf den FnBspitzen gehend“,

axgiCovoa; dy.gepeov ,.Ende des Astes, Wipfel“, s. zur Bildung Brugmann
Grdr. II 2

1, 241); lat. (mit Dehnstufe) Clcer, acris, -c (altlat. acra, -tan)

„scharf-
‘. osk. akrid „acri oder acriter", umbr. peracri- „opimus“ (= lat.

perfreer, Brugmann BSGW. 1893, 144ff., v. Planta II 28, Fay Cl. Qu. 4, 83,

vgl. zur Bed. gr. dy.gog, auch „oberst, vortrefflich“, und dxuaiog), lat. aeer-

bus „herb, sauer, traurig“ (aus *ucri-dho-s oder eher *acri-clho-s mit der-

selben Yokalkiirzung vorgeschlossener Tonsilbe wie in mblestus gegeniiber

moles; Fay IF. 26, 34, 36, Brugmann Grdr. II 2
1, 383), acervus „Haufen“

(wenn eigentlich „Steinhaufen“; Gdf. *acri-uo-s
,
Yf. LEWb. 8, oder acerg-

uo-s
,

Petersson IF. 24, 269ff, vgl. gall. AXPOTALVS d. i. „mit hoher

Stirn“, air. er „hock“ (aus *akros ; dagegen air. acher „scharf, vom Winde“,

abret. ar-ocrion j.atrocia'
1 Lehnworte aus lat. freer, Yendryes De bib. voc.

110 zw., Pedersen KG. 1,229).

Mit Abtonung o-: gr. oxgig f. „Spitze, Bergspitze, Ecke, Kante“, altlat.

ocris „mons confragosus“, lat. mediocris „mittelmaBig“, eigentlich „auf halber

Hohe befindlich“ (hier konnte an sich Zs.-Ablaut wie in extorris ; terra ,

meditidliam ; tellds vorliegen), Ocrictdicm
,

Interocrea
,

oerea „Beinschiene“

s. Yf. LEWb. 2
535), umbr. ukar, g. ocrer „mons, Burgberg1-

', mir. ochttr

„Ecke, Rand“, cymr. ochr, oehyr „Rand“ (zum cymr. eh siehe Zupitza

KZ. 35, 258, Pedersen KG. 1, 123 gegen Loth RC. 17, 434 und Stokes-

BB. 23, 62). — Lit. asriis, astrus
,

alit. asztrus
,

aksl. ostrr, „scharf“ (t Ein-

schublaut).

Hierher auch vermutlich der Name des Ahorns (wegen der spitzen Blatt-

abschnitte)

:

lat. accr, -eris n. „Ahorn“, diin. cer ds. (germ, ahira-), ved. akrd- RY.
X 772 (wenn von Brunnhofer BB. 26, 108 f. richtig als „Ahorn“ iibersetzt);

gr. uy.aotog ' f] orph'dauvog lies. (^ay.agotog ,
Bildung wie n/.mdviOTog

neben nlaiavog ; zum Stamm vgl. auch ay.agva • ddgprrj Hes
;

Osthoft’ Par. I

187 m. Lit., Solmsen Beitr. I If.) 1
); ahd. ahorn „Ahorn“ (aus schweiz.

Mundarten und solchen des ndd. Miinsterlandes wird allerdings a- erschlossen,

*) Nicht besser leitet Johansson Beitr. 153 axaoio

g

aus *axn-arog her, s. u. iiber den-

j’/w-St. ;
sollte ay.axa7.tg ,Wacholderbeere “ anzureihen sein, konnte freilich wenigstens

dieses auf ein *ay.n-xo-g „Wacholder *, d. i. „staehelnadelig“ zuruckgehn. — axaoxos.

nicht nach Ehrlich Unters. 45 als „unverwustlich‘’ zu xxjdetr, xexabcTv „verzehren“.
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das grm. *eyurna- anzusetzen und unsern Baumnamen von *ak- „spitz“ zu

trennen zwange, s. Osthoff Par. I 187ff., bes. 190; doch wird das a- ebenso

einer volksetymologischen Entstellung entsprungen sein, wie mnd. anhorn
,

BLlhorn
,
da -horn als 2. Zsglied aufgefaBt aueh die 1.. Silbe Deuteleien

aussetzte); ahorn ist bis auf die Deklinationsklasse = axagva, wahrend lat.

acernus „von Ahorn“ aus *acer-inos synkopiert ist; docb ist auch das n
ersterer wolil aus dem StofFadjektive bildenden Formans -no-, und nicht

aus einem r/n-St. dureh llaufung beider Elemente ervvachsen.

Ahnlich ist gr. axoQva (*-/«) „gelbe Distelart“, wenigstens anklingend

aucb axoQo

g

„Kalmus“, axogov „dessen gewiirzige Wurzel“, vgl. mit anderem

Formans noch axtvos f. „wohlriechende Blume“, coxi/iov „Basilienkraut“

(wenn hierher gehorig, nach dem scharfen Geruch benannt?) —
Mit r gebildete Buschnamen s. u.

Mit LFormantien

:

arm. asctn „Nadel“ (Hiibschmann Arm. St. I 20), aksl. us(b)la „Wetz-

stein“ (auf Grund des i-St. *aki-, s. u.), ags. etjle pi. „Ahrenspitzen, Grannen“,

engl. ails „Grannen“, ahd. ahil m. „Ahrenspitze, Granne“, nhd. (dial.) agel,

agel „festuca“ und Achel (aus ndd. aggel mit spirantischem g, Weigand-

Hirt 19); acymr. ocoluin „cos“, ncymr. agalen, und (h)ogalcn, nbret.

higolen „AYetzstein“ (aus urk. akulcna, auf Grund des u-St. *akit-, s. u.;

Dehnstufe *ak- wie in ncymr. hogi „wetzen“; s. zum Yokalismus Pedersen

KG. I 412, 543); lat. aculeus „Stachel“; anord. sod-all „Fleischgabel“ (grm.

*alnvala-, idg. *dku-olo-); cvmr. chill „Bohrer“, corn, epill hotrn „clavus“,

mbret. ebil „Pflock, Stift, Kagel" (urkelt. *aiuilio-s; Pick II 4
5, Zupitza

GG. 63).

Mit jw-Formantien:

gr. dxjnrj „Spitze, Schneide, Scharfe; hochster Punkt, Hobepunkt (des

Lebens); Entscheidungspunkt“ (ay./ugv Adv., axpaios, dy./udCco), schwed.

dial, dm „Sumpfgras, Cladium Mariscus“ (Gdf. grm. *abna-, vgl. finn. Lw.

ahma „equisetum“);

ai. dqman- m. „Stein, Fels; Himmel“ (zur Yorstellung des Himmels als

eines Steingewolbes s. Beichelt IF. 32, 23 ff.), acmard- „steinern“ (weisen

auf einen r-w-St., s. Meillet Ft. 424, Berneker 478), av. asman- „Stein,

Himmel“, asmana- „steinern“, ap. asman- „Himmel“ f ai. gen. dniali
,

instr.

acnd, av. gen. amo, abl. asnuat nach J. Schmidt Krit. SS f. mit -n- aus

-mn- und darum nicht unmittelbar den n-Bildungen vergleichbar
;

instr.

pi. ai. agnaih nach den o-St.); av. asongo-gav- „mit Hiinden aus Stein“.

ap. adanyaina- „stoinern“ (mit -g- aus dem n. sg. des rjn- St., s. Bartho-

lomae IF. 2, 269 ; ob auch hier -n- auf -mn- zuriickgeht, ist sehr fraglich,

und urspriingliches *ak-en-g- weit wahrscheinlicher)
;

gr. uyguov „AmboB!!

ux/uwv 6 ovgarog (s. Reichelt aaO. 26); gall, aumnum „saxum“ (aus *akamno-

mit friiher Lenierung des m zu w?); lit. asmno
,
-ehs „Schiirfe“, lett. asmens

m. „Schneide‘ :

,
lit. akmud, -ens „Stein“, aksl. kanuj, -cne „Stein“ (Umstellung

aus *akmy, das durch Anlautdehnung aus *dkmon entstanden sei, erwagt Ber-

neker 47S wo Lit. iiber andere Erklarungen : von diesen bevorzuge ich die Iler-

leitung aus einer Basis *akam(on) : *kam(on) wegen gall, accaiuinm und dt.

Hammer
,

s. u., vgl. Barth. IF. 2, 270, Hirt Abl. 137 : anord. hamarr „Fels,
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Klippe ; Hammer (ursprgl. Steinwerkzeug), as. hatnur, ags. hamor, ahd. hamar,
nhd. Hammer (vgl. zum r-St. oben ai. acmard-; Lit. bei Zupitza GG. 108);

mit l statt r reiht Fick III 474 = Falk-Torp 377 an anord. hqmid-gryti n.

„steiniger Boden, Ansammlung von kleinen runden Steinen unter der Erde“,

norw. dial, humid „Stein“, mhd. hamel „steile Hohe, Klippe 11
.
1

)
2
)

Hit n-Formantien

:

ai. agdni-h „Pfeilspitze, GeschoB :!
(iiber agnail usw. s. o.), gr. axaiva

„Spitze, Stachel; LangenmaB“ (aber iiber lat. acnna s. Yf. LEWb. 2 8 f.),

axovij „Wetzstein‘
:

,
dxcov

,
-vvrog „\YurfspieB“ (fiir alteres axcov, *-ovog nach

den Participien, nicht nach Johansson Beitr. 9f. mit -t- als Nachwirkung

einer Flexion *ak-r
,
gen. *a!,-n-t-os), axovzi^co „schleudre den \VurfspieB“,

dxavog „Distelart, dorniger Fruchtkopf einiger Pflanzen11

,
axavi&iv „dornige

Fruchtkopfe tragen", axavdog „Distel“ (wenn nach Kretschmer Einl. 403 a 1

eigentlich „Stachelblume“, so entweder aus *dxav-av&og durch Silben-

schichtung oderUmbildung von dxavog nach dvtlog) ; axavda „Distel, Stachel,

Dorn; Riickgrat, spina dorsalis, bes. der Fische“ (aber axvyoxig „Riickgrat

von Tieren“ gibt es nicht, vielmehr xard xvfjartv od. x 161, Waekernageh
Glotta II 1

,
Bechtel Lex. 27); dxarog „Nachen“, dxari

], axauov ds. „Frauen-

schuh“ (*dx>nog, wohl von der zugespitzten Gestalt11

,
s. Boisacq 34 f.)

;
lat.

(Carm. saliare) agnn ,.Ahre“, vgl. apr. ackons „Grannen“; got. ahana „Spreu“,

anord. oyn, ags. egenu f. und cegnan pi., ahd. agana „Spreu“, nhd. Ayrn,

Aline „Stengelsplitter von Flachs oder Hanf‘; gr. dyvg „Spreu“, auch

„Flaum, Schaum“, entweder aus *ak-s-nd («-Bildung zum cs-St. *aA(c)s-)

oder nachtriigliche Umgestaltung aus dxva nach dyvgov „Spreu“, dycog

„Schorf, Grind“. 3
)

Zum heteroklitischen Paradigma *ak-r-(g),
*ak-n-es (auch der i-St. *aki-

kann sich damit verbunden haben) vgl. auBer dem o. zu ai. acmard-, av.

assngo-gav, lat. acervus
,

dt. Hammer bemerkten noch Pedersen KZ. 32, 247,

Johansson Beitr. 9 (der nicht iiberzeugend auch die Sippe von xaga, xegag

usw. an unser *(a)/c-er- anschlieBt), Petersson IF. 24, 269 ff.; als beachtens-

wert erscheint mir davon die Anreihung von gr. xgdy-og „Name verschie-

dener Berge“, ’Axgay-ag „Agrigentum“, die ursprgl. „Fels“ bedeutet haben

mogen, ’Axagvdveg (auf Grund einer Ivombinationsform *ax-ag-va „Fels“,

also „die aut' Felsen wohnenden“), air. earn „Steinhaufen“, kymr. cam
„Steinhaufen, Haufen“ (das a ist dann wohl mit dem 2. Yokal der Basis

*akam(on')- zu vergleichen, kaum als zu bestimmen), venet.-illyr. *kar-

uant- „felsig, steinig“ (Grundlage von xaoovayxag bei Ptolemaus, Carvan-

*) Unwahrscbeinlieh ist Zugehorigkeit von got. himins, ahd. himil „Himruel“, siehe

Weigand-Hirt 863, Tf. LE Wb.’ J20; gr. xauiros „01en“ (Hirt aaO., Falk-Torp 489)

bleibt fern (s. Prellwitz2 lOG, Boisacq 403 1 .

2
)
Endzelin KZ. 44, G5 halt auch lett. ahrims „Stein'" neben gewohnlichem alcmens

oder altlett. abnuons fur eine Umstellung aus gleichartigem *akmirs; doch wird letz-

teres erst aus *cikminst (so apreufi.) dissiuiiliert sein ; Bezzenberger GGA. 1895, 965 denkt

zweifelnd an Einflufa von Jcrems „Feuerstein’.
3
)
Ansatz von idg. " akh(o)rd init kh, Kluge KZ. 26, 88, Pedersen KZ. 52. 247, Feist

Got. Wb. 10. entbehrt sonstiger 8tiitze; fiber a/j-oov s d. *somjh- „Ahreubuschel“
; an

sich konnte a/vrj auch urspriinglich mit ayvnov zusammenhangen, Fick I * 349. Boi-

sacq 108.
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ca mons
,
heute Karawanken

;
s. Yf. Mitth. d. k. k. geogr. Ges. 1898 479ff.:

venezian.-italien. scaranto „nackter Fels, unfruchtbarer Boden“, caranto

,,Lufo arenoso, spe eie di terreno arido esodo“, wozu die Namen Caran-
tania „Karnten“ und Scharnits

,
widerstreben freilich wegen ihres beweg-

lichen s- im Anlaut der Yerbindung mitunserer Wz.
; eher zu skcr- „schneiden,

spalten“? Freilich regt dies auch Zweifel binsicbtlicb earn und *karuant-\

Falk-Torp (418 f-, 1484) u. liorg (Lit.) reiht an air. cam auch schwed. har

,,steiniger Boden“, mnd. haran „scharf und trocken sein“, anord. ham
„stieren“ an, welch letztere beide aber in der Bed. ganz abliegen wiirden,

sowie anord. horgr „Steinhaufen“ — woriiber auch Vf. LEWb. 2 u. career

und zuletzt Wiklund IF. 38, 75 f. — und ahd. hart ,.Bergwald, Wald“,

ags. harap
,
hared „Wald“ (s. Lit. iiber andere Deutungen bei Falk-Torp aaO.).

Ganz fraglich ir. cert „Stein!t
in certfnine „Backfliesen“ (nicht nach Stokes

BB. 25, 253 zu got. hardus usw., *qur- „hart“).

Die Beurteiluug obiger Steinbezeichnungen mit Anlaut car
,
an sich sebon

unsicher, kompliziert sicb durch die Iautliche Ahnlichkeit mit qar- ,,hart“,

da „Stein“ moglicherweise auch von letzterer Anschauung ausgegangen
sein konnte (erwogen von Vf. LEWb. 2 u. career). I)aB auch lat. career

,

-eris „Umfriedigung, EinscliluB, Kerker, Schranken“, diss. cancer, cancel!

t

„Schranke(n)“ als ursprgl. „Steinmauer“ zunachst mit anord. horgr, ahd-

harug „(mit Stoinen umgrenzte) Opferstiltte" zu verbinden sei, ist kaum
haltbar; career eher nach Trautmann Apr. 419 zu apr. sarxtes „Scheide

(des Schwertes)“ (aber nicht zu her- „Geflecht“, auch nicht nacli Reichelt

KZ. 46, 330 zu russ. kromttb „mit Brettern umstellen“ (vgl. Berneker EW.
I 622) u. dgl., wenn auch die Gdbed. eine ahnliche gewesen sein diirfte).

Mit s-Formantien :

lat. acus, -eris „Spreu“; got. ahs fgen. *ah sis), ahd. chir, ahir und ah

n., nhd. Ah re f., ags. car (%/mi)
und cehher

,
engl. ear, anord. ax Alire

;

gr. axoa-zg „Gerste“ (Hoffmann Gr. Dial. I 278, Prellwitz 2 21; „die gran-

nige“, Bildung wie lat. onus-tus, renas-tus l

) ;
gr. gxig' dgv lies., gzvgi-gxgg

„mit feuriger Spitze“, dfapgxqg „zweischneidig“, ran.n)y.rjg „mit langer

Spitze“ (vielleicht nur mit Zsdehnung des Anlauts, wonach die Lange auch

im einfachen gyJg

;

doch liegt dehnstufiges *ak- auch vor in jon. gxg

axcox )j, imdogazlg, dy.fi}'] Hes., bom. ijxeozog fiovg vermutlieb „in vollster

Entwicklung stehend, dxfidlog i/y.dda
'
gvdgoi.icrgr yvvatxa lies., vgl. zur

Bed. dxfi)) „Hohepunkt des Lebens“).

Weitergebildet in gr. dgvg „scharf'
£

,
vgl. zur Bildung lit. tainsus zu ai.

tdmas-, lit. tamsd (dazu dgivrj ,,Egge“ Hes.), d'fo? „Weinessig“. — Auch
uxa'/jih’og „gespitzt“ sebeint *ux-axo-uh’og zu sein, Ilirt IF. 12, 225.

Mit /-Formantien

:

gr. dxxi'i „schroffe Kiiste mit Brandung: Landspitze
;
Erhohung" fvgl.

dxgal gtoveg; s. Boisacq 39 m. Lit.

ahd. egida
,
mhd. e.g[e)dr, ags. egede „Egge“ (nhd. Egge geneuert nach dem

Verbum eggen aus ahd. cgai, ecken
,
urgerm. *agjan

,
das seinerseits erst aus

dem Subst. *agido riickgebildetist)
;
acymr. ocet

,
ncymr. oged. bret. oguct. corn.

*) Nicht als nlcostd zu slav. jeebmy .Gerste' nach Bezzenbenrer BB. 27, 173 a., Ber-

neker 2G8.



32 ak-, ak-

ocet „Egge“; lit. akecio „Egge“. apr. itketes ,,Eggen“ (das Yerbum lit.

aketi wohl wieder jfinger; lit. eke-ti, -cios, lett. ecehis „Egge“ mit der ge-

wohnlichen Anlautsschwankung zwischen bait, a- und e-, Bezzenberger

BB. 23, 297); lat. occa „Egge“ (Umstellung von *okitCi zu *ot(i)kal Hirt

IE. 37, 230). Ygl. das anders gebildete gr. o£ivg „Egge“. Idg. (rdf. *oketd

oder eher *okitd, so daS als „die mit Spitzen verseliene“ auf ein mit dem
7-St. *tiki- (s. u.) ablautendes *oki- weisend; bait, -c- in akec-ios dann ent-

weder im bekannten Austauschverhaltnis zu -i-, - id, oder bloBe Umbildung
nach den fo-Ptc. von c-A'erben.

Lit. akuotas „Granne an der Gerstenahre 11

.

Cymr. eithiiv „voll Stacheln“
(
*aktt-uo eithin „Stechginster“

(
*aktJ-na

),

ir. aittenn ds. (Fick II 4
5; ir. -tt- statt -cht- durch brit. EinfluB?); lit. akst'is

„spitzes Stockchen11

,
lett. uksts „flfigge, hurtig“ (scharf von der Bewegung,

vgl. unten *okus
;
,schnell“), lit. dkstinas „Stachel, Ochsenstecken 11 = aksl.

osibm „Stachel“ (die bait. AVorte mit dem Konglutinat -sti-, s. Brugmann
Grdr. II 2

1, 437, und Yelar gegenuber dem slav. Palatal).

Eriili verselbstandigt idg. *ok-tou „acht“, eigentlich „die beiden Spitzen

der Hande (ohne Daumen)“, s. unter bes. Schlagwort.

Mit Z;-Formantien:

lit. cisttka „Fischgrate“ (— wruss. osoka „carex“?' s. seq- „schneiden“);

nach Falk-Torp 16 auch schwed. agg „Groll, HaB“, isl. agg „Zank“, norw.

dial, aggn „nagen, beunruhigen“, schwed. agga „stechen, plagen, beunruhigen“,

norw. dial, agge „Zacke, Zahn, Spitze 11

(
*akiko-); norw. dial, ugg „Dorn,

Stachel, Pike, Angstigung11

. schwed. dial, ugg „Zacke, Zahn“, anord. tiggr

„Furcht“, norw. dial, ugge „Flosse“ (vgl. zur Bed. auch schweiz. ngni „Fisch-

bein“; Gdf. nacli Falk-Torp *dkdk5- ? ? eher assimiliert aus *akn-ko-).

Vokalische Stamme:
lat. acics „Schiirfe, Schneide“, as. egqja, ahd. ekkn „Spitze, Kante, Schwert-

schneide“, nhd. Ecke, anord. egg „Schneide an Schneidewerkzeugen, Fels-

riicken“, ags. erg „I\ante, Spitze, Schneide, Scbwert", anord. eggja „schiirfen,

anspornen“; nbret. (nach Henry Bret. mod. 109) ek „Spitze“; aus einem

i-St. erweitert gr. ay.ig, -idog „Spitze, Stachel 11

,
wozu wohl mit der Bed.

„scharf von Sinnen, akutus 11
die redupl. dy.ay.ietg' avvieig, dy.ay.tei' ovviel Hes.

(Futura eines *dxay.igco
,
Hoffmann BB. 17, 328; ein dazu sich wie aheco

zu ahiQoi verhaltendes ay.ay.eoi ist die Grundlage von horn, ay.ay.rjxa etwa

„klug, listig
11

als Beiwort des Hermes).

Gr. ay.rj „Spitze“, red. ay.coy.rj „Spitze, Schneide 11 (wie dymytj : aya>) ; lat.

acco „bin sauer 11

,
acidus „sauer“, acetum „Essig“, vgl. auch alb. dfhte „herb,

sauer11 (G. Meyer Alb. AYb. 2
,

s. auch Pedersen KZ. 36, 332, wo auch liber

alb. eh- „scharfe“, preh, geg.pt ef „schleife, wetze 11

) und zur Bed. nocli gr.

ofo? ..AYeinessig
11

;
lett. ass „scharf“ = schwed. ag m. „Sumpfgras, Cladium

Mariscus 11 wie am, s. o.); Schneide 11
(*ako-), mhd. ag „Barsch“ egle

,
eglinc

ds., nhd. schweiz. cgel, Dem. egli) 4
), aschwT

. agh-borre ds., vgl. z. Bed. auch

lat. ants m. „Hornhecht“ und acipenser (woriiber Yf. LEWb. 2
8); der

Barsch ist auch sonst nach den zahlreiehen Stacheln seines Kopfes benannt,

‘j Aber lit ezgys und ezegys „Flufiharsch‘, apr. tissegis, cech, jeidik „Barsch“ bleiben

fern (idg'. *eyh-)

;

Liden Festskr. Johansson 1051'.
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vgl. russ. okutib „FluBbarsch“ (Trautmann Apr. 305) mit r-Formantien lit.

asertjs, eserf/s, lett. users, asars „Flu6barsch“ (Moller KZ. 24, 466 A. 2),

anord. qgr
(
*agruz

)
und (nach Ausweis heutiger Abkommlinge aucb) *qgurr

ds. (Formverhaltnis wie zwischen anord. vedr = got. wiftrits und aschwed.

vcepur; Falk-Torp 1326, Liden Festskr. Johansson 105f.).

Lat. aeus
,
us „Nadel“, acuo „scharfe“, acumen „Spitze“, ac'm (wohl aus

*acu-ia) „Faden zum Nahen", aquifolius eigentlich „spitzblattrig“ (Mahlow
KZ. 24, 437); s. auch o. fiber aculeus und ahnliche Z-Bildungen vom u-

St. aus; aksl. oszh „iQifioXog, eine dornige Pflanze“.

Auf diesen «<-St. ist nach Wood ax No. 366, Liden Arm. St. 79 als Weiter-
bildung beziehbar ai. gaka-h „Getreidegranne, Stachel eines Insekts“, av.

Suka „Nadel‘ ! (auch ai. sucl f. „Nadel“ mit s fiir c? s. Bartholomae Altiran.

Wb. 1582 m. Lit.); ai. gula-h
,
-m „Spie8, spitzer Pfahl“, arm. slakh „SpieB,

Lanze, Dolch, Pfeil", slukheal „spitz“
(
*kul- mit Formans -akh; Liden aaO.);

dal.) lat. culex „Hficke, Schnake, Gallvvespe“ -— Suffix wie in pa!ex, clmex,

apex — und air. cuil „culex“, cymr. cylionen „culex, musca", corn, keh-
onen, bret. quelyenenn „musca“ nach Liden als *ku-li- hierher, und nicht
als *kol-i- zu z. *kel- „stechen“ gehoren, ist lautlich auf Grund der
britischen Formen anzunehmen (fiber nir. cuil etwa „Yersteck, verborgene
Ecke“, s. *skeu- „bedecken“); erwagenswert ist Yerwandtschaft von lat.

cuneus „KeiL als „mit einer Spitze, Kante versehen“ (auf Grund eines

*ku-no- „Spitze,_Kante“; s. Liden, und Vf. LEWb. 2 21 1).

Lit. sake „Scharte‘' u. dgl. s. aber unter kueq- „klaflfen“.

Eine Weiterbildung von *ak- ist auch ko(i)- „schtirfen, wetzen“, s. d.

:

wahrscheinlich auch *okii-s ,.schnell“ (,,scharf in der Bewegung 11

),
s. d.

Zum Vokalismus und Guttural:

Dehnstufe Ok- nur vereinzelt: lat. acer, cymr. hogi, acorn, (usw.) ocohiin ,

gr. fjy.eg, fjxfe fads, np. (Horn Np. Et. No. 22) as „Mfihlstein“; Abtonung
ok- in ay.ayy.t]. Fest steht auch die Abtonung ok- neben ak-\ die Yersuche,
sich durch Aufteilung der Sippe auf zwei verschiedene Wzln. ak- „scharf"
und *ok-(oq-) „spitz“ der Anerkennung dieses Ablautes zu entziehen und
zugleich ins Schwanken zwischen /,; und k (7) Ordnung zu bringen (Bezzen-
berger BB. 27, 173, Gfintert IF. 37, 81), gehn nicht glatt auf (ebensowenig
fibrigens Peterssons aaO Scheidung zweier lautgleicher Wzln. bloB nach der
Bedeutungsverschiedenheit „scharf“ und ,,Stein") ; sie wfirden auch die An-
reihung von *okii-s und *oiktov ausschlieBen, wo sich 0 mit pal. k vereint
zeigt. Andrerseits ware auch nicht mit der Annahme auszukommen, daB
o durch formantisches u bedingt sei

(
*oku-

,
*oktuu , oijvg, das nicht nach

Hirt IF. 12, 225 erst im Griech. aus *d!;rg umgelautet ist), vgl. dagegen
gr. kelt. ital. *okns und die Worter ffir Eijyc. Ursachcn und ursprfingliche
Yerteilung der vorliegenden Wechselformen bleiben demnach noch zufinden;
bei den Ackerbauausdrficken, wie lit. akuotas

,
ake'ios

,
wird es leichter,

an Entlehnung aus dem Westidg. zu glauben (so z. B. Zupitza KZ. 37, 461),
als bei Begriffen wie aJcsf'/s oder gar akmuo neben ainiuo.

akru „Trane“.

Yed. agru, spater auch arm n. „Trane“; av. ar.ru n. „Trane“; lit. usurn
f. „Trane“. Ygl. ai. agiayumi lit. asaroju „weine".

Wald e , Etymologisches Worterbuch. I. q
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Bei einer Grundform *oJcru lieBe sich hom. oxQvoeig hierherffigen (Fick

I 4
2, 162, de Saussure MSL. 7, 88).

Besteht eine Beziehung zu *dakru1 Heringer in "Wiener Sitzber. 125,

II 35 f. nimmt ein Prafix d- an. Hirfc Abl. 1 37 vereinigt *dakru und

*o(d)kru unter *odakru. Ygl. Vf. LEWb. 2 406.

akka „Mutter“ (Lallwort).

Ai. akhu „Mutter“ (Gramm.), gr. Axxcb „Amme der Demeter 11

,
axxib

„eitles Weib oder Schreckgespenst“, axxl^ea&ai „sich dumm stellen, sich

zieren“, lat. Acca Larentia „Larenmutter“ (z. B. Fick I 4
1).

aq?- „dunkel, blind"?

Lat. aqnilus „dunkel“, aquila „Adler“, eigentlich „Schwarzadler“, aqttilo

„Nordwind“ („den Himmel verdfisternd")
;

lit. aklas „blind“ gehort aber

zu ankii, akti „blind werden", ak'is „Auge“ usw. (air. adaig „Naeht“ nicht

aus *ad-aqu l
,
etwa „Yerdunkelung“, mit Praep. ad-); gr. axagov xvcplov

und d'/xpas' pvcoip. Aoxgoi (letzteres nach ayyi umgebildet als „nur in der

Nahe sehend" ?).

Fick KZ. 19, 255 f., BB. 2, 194, \Yb. I 4 348, II 4 326; fiber die notige

Ausschaltung anderer verglichener "Worte s. Yf. LE^Yb. 2 54.

Ganz fragwfirdige Zusammenstellung. Nicht sehr wahrscheinlich zwar

ist Roberts (noma des oiseaux 44) und Niedermanns IA. 19, 30 Erwagung,

da£S von den lat. "Wortern aquila das alteste, aqnilus also eigentlich „adler-

farbig“ ware (in diesem Falle ware aquila als Kurzform eines mit accipiter

aus *acti- oder *dcu-pder — s. *oku-s — ahnlichen Yogelnamens verstiind-

lich, und schiede ffir die Bestimmung des Gutturals aus). Wegen lit.

apjekti „erblinden“ (alit. hikti „verschie6en, verbleichen, von der Farbe“),

lett. ikls „stockfinster“ fordert Thurneysen GGA. 1907, 802 (nach Schulze)

daffir a- aus idg. o-; freilich stort bei der Anknfipfung an diese auf iek-,

i(n)k- zurfickgehenden "Worter wieder die Abwesenheit des weshalb Yf.

LEWb. 2 54 Mischung zweier verschiedener Wzln. *aqw- und *iek- erwagt;

ist aklas nicht am ehesten als augenleidend“ mit ak'is, lat. oculus zu ver-

binden, da Gebrechen haufig von dem betroffenen Korperteil benannt sind?

aqja „Wasser, FluB“ (oder akual fiber lit. Asvd s. Trautmann Bsl. Wb. 72).

Lat. aqua „Wasser!t

, got. aha
, ;
Flu6, Gewasser", aisl. q, ae. e«, afries.

a, e, as. ahd. aha f. ,.FluB“, nhd. Ache
,
russ. FI.-Name Oka (Yasmer brief!.).

TJber die germ. FluBnamen auf -apa-, ahd. -irffii, s. u. dp- „Wasser“.

Hierzu germ. ahvJ, ahcjo f. „Wasser, -land, Aue, Insel“ : aisl. ey, gen.

eyjar f. „Insel“, nnorw. auch in der Bedeutung „Aue“, ags. ley f. „Insel“,

ahd. -ouwa, -aim, mhd. ouwc f. „Wasser, Strom, Halbinsel im Flusse,

wasserreiches Wiesenland", nhd. Aur, mnd. d, aye, dch, omve, on „Insel,

feuchte Wiese“, holl. landouw (Ealk-Torp 1, 1415). Ygl. Scadin-avia usw.

(Mfillenhoff ZfdA. 20, 27). Anders fiber -avia, doch kaum zutreffend Prell-

witz, Bursians Jb. 106, 108 und Wb. 2 unter oap

Ablaut c

:

a wird durch aisl. cegcr „Meer, Gott des Meeres" erwiesen

(Noreen Ltl. 59), hierzu nach J. Lowenthal Ark. f. nord. Phil. 35, 240 auch

gr. (bxeavogl



Johansson IP. 2, 20 vergleicht (mit Zustimmung von Foy KZ. 36, 123)
ai. Mm „Wasser“, welches die schwachste Stufe zu lat. aqua darstellen

wiirde, doch ist das Wort nach Uhlenbeck Ai. Wb. von Theologen erfunden.
Ein ar. *asva wird aus ai. dgvavant- (RV. X 97, 7 „wasserig“?) und PluB-
namen wie aqvaratha

,

‘

Yddonyg erschlossen (Academy 1891, II 411; vgl.

Zupitza Gutt. 60, Pay Am. Journ. Phil. 17, 5).

ag- „treiben“ (urspriinglichst wohl „mit geschwungenen Armen treiben“),

„schwingen, in Bewegung setzen, ffihren".

Ai. djati „treibt“, a.\. azaHi „treibt, fiihrt weg", arm. acem „fiihre, bringe“,

gr. ay(o „fiihre“ (Aor. dyayov
,
jon. att. rjyayov), lat. ago „treibe, ffihre, tue“

(Pf. egi mit Ablautneuerung), osk. Imper. actud= umbr. aitu „agito", osk.

acum „agere“, ir. ad-aig „adigit“, cymr. corn. bret. a „agit“ (cymr. af „ibo“,

deuaf „veniam“, /-Praet. ir. do-sn-acht „trieb sie fort", cymr. aeth „ivit“ usw.,

s. Pedersen KG. II 451 ff., air. an „Spiel“ aus *agna, Pedersen KG. I 103),
anord. aka „zu Schiff oder Wagen fahren“ (Praet. ok = gr. att. yya, ai.

Gramm, aja ; ags. ac „aber, sondern" [worth „geh !“ wie lat. age
] ; fiber dt.

Fracht s. vielmehr Falk-Torp 271, 1463 unter fragt).

ifo-Ptc. : axtos, lat. actus
,

kelt. *amb(i)-aktos eigentlich (trotz von Grien-
berger IA. 26, 35) „herumgesandter (: ir. imm-agim) Bote, Diener" in gall,

(-lat.) ambactus „Dienstmann, Horiger", cymr. amaeth „servus arans“ (aus
dem Kelt, stammt got. andbahts, ahd. ambuht „Diener“, woraus die Sippe
von dt. Amt, s. z. B. Falk-Torp 189, 1454).

Dehnstufenbildungen: ai. aji-h m. f. „Wettlauf, Kampf“, mir. ag (Gen. aga,

w-St.) „Kampf‘, lat. ambages, -um „Umgang, Umlauf; Irrgang; Winkel-
zfige“ (kons. St. wie ai. dj-e „zutreiben“ = lat. agl Inf. pass., und wie ai.

aj- in prtandj- „in den Kampf ziehend", jedoch mit Zs.-Dehnung, wie
auch:), indages und indago, -inis „das Aufspfiren (und ins Garn treiben)

des Wildes" (davon indagaro), co-agu\um ,.geronnene Milch im Labmagen
der Wiederkauer, ai. samaja-h „VersammIung, Gesellschaft", gr. dycoyog
„ffihrend, leitend", dycoyy „Pfihrung, Leitung, Fracht", oTQar-yyog (s. u.).

o-St. : ved. ajd-h „Treiben, Zug; Treiber", gr. dyog „Ffihrer, Heerffihrer",

mQcn-dyog, att. jon. moaxryog „Heerffihrer“, loyayog (ursprgl. dorisch) „An-
ffihrer eines koyog11

,
lat. prod-igus „verschwendend“ (von prod-igere), abiga

„chamaepitys“ („propter abortus" von ab-igere = anaya), ai. apa-ajati

„abigit").

io-St.: ir. aige „Wettlauf", ai. in prlanajyam „Wettkampf" (nach Stokes
KZ. 38, 458 auch ir. aige „a chief", vgl. auch gall. Agio-marns, Com-agius).

men-, mo-St.: ai. ajman- „Bahn, Zug", djma-h ds. (aber fiber jman
,

pari-jman-, prthu-jman-, jma-yd-, s. ghpem- „Erde“) : lat. aymen „Zug, dahin-
ziehende Schar" (aus *agmen oder *agimenV), exCimen „ausziehender Bienen-
schwarm, Schwarm; die Schnur, die durch ein in der Mitte des Wage-
balkens angebrachtes Loch hindurchgeht und diesen tragt (s. zur Sache
Jfithner Jahreshefte des osterr. arch. Instituts 16, 197 f.) „Prfifung“ (aus

*agsmen
,
oder aus -ag-men mit Zs.-Dehnung?), ammentum (*agmen-to-ml

)

„der in Schlingenform etwa in der Mitte des WurfspieBes befestigte Wurf-
riemen" (wie cxamen die Tragschlinge der Wage, s. Jfithner aaO.; gr.

oypog „Ackerfurche, Bahn von Himmelskorpern; Schwade beim Miihen",

3
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vielleicht in ersterer Bed. hierher mit o-Abtonung? oder durchaus, wie

jedenfalls in der Bed. „Schwade“ aber nach Fickl 4 401, Prellwitz 2
92,

Giintert IF. 37, 80 Praefis o- und ypo- zu yevzo „faBte“, vy-ye/iog • avX-

Xafirj, Wz. *gem- „fassen“.

lo-St.: ai. ajira- „rasch, behende“, lat. agilis „beweglich. behende“, (i-St.

geworden, vgl. gradius
:
gracilis, ouaXog similis)

;
gr. ayeXg „Herde, Scbar“,

lat. agolwn „pastorale baculum, quo pecudes aguntur“ (Paulus Diae. 27 L.).

Aus dem Begriff „Herde“ auch air. cd „Brut“, cymr. ael ds., bret. eal „Fullen‘?

(Pedersen KG. I 103).

Hierher u. a. noch: ai. astru „Stachel zum Yiehantreiben“, av. astrcl

„Peitsche, Geisel“ (Bartholomae Airan. Wb. 263; nicht nach Fick I 4 14

zu *ak- „spitz“).

dycbv „Wettlauf, Wettkampf“; ayvia „StraBe“ (unredupl. Ppa., fem. nach

odd?), woneben unteritalisch-dor. *dyeia durch lat. agca vorausgesetzt

wird (s. Solmsen KZ. 44, 202 A. 1); lak. kret. atol. ayveco „fiihre, bringe“,

ep. jon. aytvejuevai, dyivem ds. (: ayveco und ctj’co, wie 6q7-vco gegeniiber

oQ-vv-jut und lOQ-dfxgv, also von einer auf < endigenden Wzform, vgl. Pers-

son Wtf. 740, der auch fiir agilis, ai. ajiras dieselbe i-Form zugrunde legt,

Brugmann-Thumb Gr. Gr. 4 340).

Lat. rvmex, remigare, remigium
,

litigare „lite agere‘
! und andere Yerba

auf -(i)gare (s. zuletzt Thurneysen IF- 31, 276 f.). — Yermutlich lat. ind-

ig itts „die einheirnischen Gottheiten und Heroen“
(
indigitare „eine Gottheit

anrufen“, indigitamenta „Anrufungsformeln“), noch unklarer Bedeutungs-

entwicklung (s. auBer Yf. LEWb. 2 383 noch Reichelt KZ. 46, 310, der auch

prodigium und — mich noch weniger iiberzeugend — omen als „gottlichen

Akt“ anreihen will).

Bedeutungsentwicklung zu „wagen“ (aus „ein Gewicht aufzielien oder in

Schwingung bringen") in lat. exagium „Wiegen, Gewicht“, exigere u. a.

„abwagen, abmessen“, exadus „genau zugewogen“, exiguus „knapp (zuge-

wogen)“, cxilis (*ex-ag-slis) „diirftig“, examen (s. o
),

aglna „die Schere an

der Wage' 1 (Bildung wie z. B. coquina
,

also nicht samt ai. uji-h, ir. aige

auf die o. genannte Wzf. *agt- zu beziehen), gr. dyeiv auch „wiegen“ (mit

Akk. des Gewichts), agios (aus *dxnog, auf Grand eines v
ag-ti-s „Gewicht“,

eigentlich:) „von entsprechendem Gewicht“, daher „wert, wiirdig
11

,
avr-

agios „gleichwertig“ (nicht iiberzeugend Pedersen KZ. 39, 432: aus *aksio-,

worauf auch arm. a) „recht, die rechte Seite“ zuriickgehe). Ygl. noch Yf.

LEWb. 2 iiber aenua
,
wie actus guadraius ein FeldmaB von 120 FuB im

Geviert" (vgl. unten dt. Acker als FeldmaB), adutum (age tutum
,
Ehrlich

Z. idg. Spracligesch. 56 IF.), agaro, ago, -lmis „der das Opfertier totende

Priester“ (von agere in der Bed. „opfern“; agonium „Opferfest“ u. dgl.),

ambiguus.

*ag-ro-s „treibend, hetzend“, '*a gr a „Hetze, Jagd“:

ai. in ghuxi: ujra- zum Yerzehren antreibend, Etilust erregend i!

,
av. (cehr-

kam
)
azro-da'dhn „die Jagd inachende, auf Beute ausgehende (Wolfin)“;

gr. ayod. jon. dygq „Jagd, Fang“, Jiavaygog „alles fangend, fassend“, xqe-

dyga ,,Fleischzange“, sivodyga „Feuerzange“, noddyga „Fu8falle“, MfXeaygog
ursprgl. Bezeichnung eines Damons, der als hitziges Fieber die Glieder

ergreift“, dygevg „Jiiger“, dygevto „erjage. fange“, aygsoo „nehme, nehme
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ein“, aygei („fa8 an!“=) „frisch dran! auf!“, avrdygexog „selbst wahlbar,

in freie Wahl gestellt", nahvdygexog „zuriickgenommen, zu widerrufen“

(vgl. iiber die gr. Sippe zuletzt Brugmann IF. 32, 3f., wo auch fiber thess.

iepavygevdeiv u. dgl. ; im Gr. ist aus ,,Jagd“ der ursprfingliche Bedeutungs-

bestandteil „Hetze‘‘ ausgeschieden und hat sich neu der des Fangens,

Packens eingestellt, daher dyoeco usw.); ir. ar n. „Niederlage“
(
*ayrom

),

cymr. aer „Schlacht, Kainpf“
(
*agra

), eigentlieh „Hetze“, acorn, hair ,,clades“,

abret. airou pi. „strages“, gall. Veragri.

Yerbindung mit *ag- „treiben“ z. B. bei Fick 4 I 2, 1 62 f. II 7 (andere

Erwagungen bei Brugmann aaO.).

*ag-ro-s „Feld, Flur, Acker“ (zu *ayo wie Trift zu treiben, also ur-

sprtinglich, wenn auch nirgends mehr belegbar, „Ort, wo das Yieh hinaus-

getrieben wird“; Brugmanns IF. 18, 126 A. 1, Gdr. II 2
1, 354 — s. auch

Boisaeq 1087 — abweichende Deutung als „Boden, von dem man zur

Bewirtschaftung Besitz ergriffen hat“, zu aygeco
,
scheitert daran, daB der

Begriff des Packens erst griech., nicht ursprachlich ist, s. o.).

Ai. djra-h „Flache, Flur, Gefilde" (ohne Beziehung auf Ackerbau), gr.

dygog „Feld, Land (im Gegensatz zur Stadt), Acker", lat. umbr. ager „Acker“,

got. (usw.) ahrs
,

alid. achar, ahliar, nhd. Acker (dt. Acker und ags. cecer

auch ein bestimmtes LandmaB, „soviel ein Gespann Ochsen an einem Tage
pflfigen kann", vgl. o. lat. acnua, actus quadratics), arm. art „Acker‘‘ (Mittel-

stufe *at[s]ro-, s. Pedersen KZ. 39, 352 ;
davon artalis „hinaus“, Praefix

arta- „aus“).

Ai. ajria- „in der Ebene befindlieh" = gr. dygiog „auf dem Felde, im

Freien wachsend oder lebend, Wild"
;
dyooregog ,,wild lebend", lat. agrcstis

,,wild lebend oder wachsend, landlich, baurisch derb“. (Uber got. akran
,

dt. Eckern s. aber unter *dg- „wachsen“.)

ages-, aks . . . „(Drehpunkt
:) Achse — Achsel" (Lit. z. B. bei AT

LEWb. 2 22, 79):

ai. akSa-h „A.chse“, gr. cigcov ds., du-a^a „Wagen‘‘; lat. axis „Achse‘,

= lit. asis, apr. assis, lett. ass, aksl. ost> f. ds. ; ahd. ahsa, nhd. Achse
,

ags. eax ds. ; an. gxidl (aus urg. *ahsulaz) „Achse“; nir. ais „Karren,

Wagen"
(
*aksi-la in cymr. eelid f. „Achse“, bret. ahd, Fick 4 II6).

Lat. ala ,,Flfigel“ ursprfinglich „Achsel‘‘) aus *acsla (vgl. Demin, axilla

„Achselhohle !t

)
= an. gxl, ags. eaxl, as. ahsla

,
ahd. ahsala, nhd. Achsel,

woneben dehnstufig ndl. oksel ds., und ohne Z-Formantien: ahd. aochisa,

mhd. uohse, iichse und ahd. uochsana
,

ags. oxn „ Achselhohle“, an. Ust f.,

astr m. „Halsgrube“, ags. ocusta, oxta m
,
engl. oxter „Achselhohle“, (siehe

auch Sverdrup IF. 35, 155 f.I
;

av. asayd Gen. du. „der beiden Achseln",

arm. anut „Achselgrube“ (zuniichst aus *asmif).

Eine -es-AVeiterbildung zu ag- (wie il-cs „kleiden“ zu eu-) ist nach Ost-

hoff BB. 19, 320 f. sehr wahrscheinlich g-cs- in lat. gero, gessi, gestiim „tragen,

fiihren“, gesture „tragen, an sich tragen".

(Samtliche weitern Anknfipfungen an gero. s. Yf. LEAVb. 2 339 f., sind

lautlich oder in der Bed. unbefriedigend; am ehesten liiBt arm. berna-kir

„Lasttrager“, jr-kir ,,\Yassertrager“, krem „trage", Bugge KZ. 32, 12, als

*ges-ro- sich anreihen.)
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agen-, ang- „GefaS“?

Gr. dyyog n. „Eimer, Schale“, ayyeTov
(
*ayyso-iov) „Gefafi ‘, ir. aigen

„Pfanne“ (Pick II 4,

7; iiber das hier nach Bezzenberger BB. 4, 321 f. an-

gereihte an. key. ai. aga- „Topf, Krug“ s. aber Zupitza GG. 213).

Wenn der Yergleich zutrifft, bestiinde ein Nasalverhaltnis wie zwiscben

lat. u-n-da und ai. ndan-.

Doch konnte (unter Ausschlu.fi von aigen') dyyog und das damit von Uhlen-

beck Ai. Wb. 5 (zw.) verbundene ai. anjali-h m. „die beiden hohl anein-

ander gelegten Hande“ auch auf die neben aiak- „biegen“ liegende Wzf.

ang- (lat. angulus) bezogen werden, wie notwendig das von Schrader KZ.

30, 461 mit dyyog vereinigte ahd. ancha „occipitium, testa“, mhd. nhd. dial.

Anke hingegen „Genick“(s. dariiber Weigand-Hirt). — Ion. gyavov „Schmelz-

tiegel“ ist nach Solmsen Unters. 46 a 1 als rgyavov mifiverstandenes xg-

yavov.

agos- „Fehl, Schuld, Siinde“.

Ai. agas- n. ds. ablautend mit gr. ayos „sch\vere Schuld, Blutschuld‘ £

;

ai. dnagas-, gr. avayrjg „sehuldlos“ ;
aygg, svaygg „verflucht‘‘, ayiog' [uagog.

Curtius® 170 usw.

Diese entsehieden ins sittliche Gebiet gewendete Bed. „Schuld, Frevel“

ist vielleicht aus sinnlicherem „Schaden, Wehtun" entwickelt: ags. acan
,

oc „schmerzen“ (engl. ache), ndd. aken „schmerzen, eitern, beulen“, mndl.

alcel „Leid, Unrecht, Schade“, nfries. akelig, aeklig „horridus, miser, vehe-

mens“ (Wood AlPh. 27, 59, Fick 4 III 7, Falk-Torp 459 unter igt).

ago-s, agi- „Ziegenbock, Ziege“.

Ai. ajd-h „Ziegenbock“, ajd „Ziege“, mp. azak „Ziege“, np. asg ds.;

lit. ozijs „Ziegenbock“, ozka „Ziege“, lett. dzi-s „Ziegenbock‘ :

,
apr. loosee

„Ziege“, tvosnx „Ziegenbock“;

alb. <5/ „Ziege“ (G. Meyer BB. 8, 186, Pedersen KZ. 36, 320, 325; kaum

zu *dik- „Ziege“);

ai. ajina-m „Fell“ (in neuiran. Dialekten idzin, dzein „FiIz“)

;

lit. ofmis „zum Ziegenbock gehorig“, ozxena „Ziegenbockfleisch“;

ksl. (j)asno (*azwio) „Haut, Ledert:
.

Z. B. Uhlenbeck Ai. Wb. 4 (unter Ankniipfung an ay- „treiben“??), Ber-

neker 35.

Aber ir. ag n. „Kuh‘ e

,
ag allaid „Hirsch t! (eigentlich „wilder Ochs“)

gehort 1

) zu ai. ahl „Kuh“, av. azl f. adj. „trachtig“ von Kiihen und Stuten;

daneben mit e-Yokalismus arm. esn „Rind“ (s. Meillet Msl. 10, 278, Peder-

sen KG. I 97).

agro- oder ogro- „Spitze, oberstes, erstes, Anfang“.

Ai. dyra- n. „Spitze“, agre (Loc.) „an der Spitze“, auch zeitlich „im An-

fang, zuerst“, agrima- „der erste“, av. ayra- „der erste, oberste nach Zeit,

Raum usw.“, n. „Anfang; das oberste, Spitze“; lett. agrs (Adj.) „fruhe“,

*) Gegen Fick 4 II 7; cymr. ewig „Hirschkuh“, acorn, euhic stellt Stokes BB. 23, f>2

richtiger zu oris.
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agri Adv. „fruh, friihzeitig“, agrtitns „die Friihe“. Fick 1*371 = BB. 1 6,

170 (mit fernzuhaltendem, so der Sippe von *og- „wachsen“)
;
nicht vorzu-

ziehen ist die von Uhlenbeck Ai. Wb. 3 erwogene Yerkniipfung von ar.

agra- als *ngro- mit arm. ankiun, slav. qgh, lat. angulus „Winkel, Ecke“
(s. u. anq- „biegen“).

ag“(e)si „Axt“.

Got. aqizi, anord. fix, ags. cex, as. acus, accus, ahd. ahhus, achus
,
nhd.

Axt (die germ. Formen *aqwizi und *akusi sind vielleicbt nacb Zupitza

GG. 89 aus einem abstufenden *ag'iesl : *agusids geflossen), gr. d^ivy „Axt,

Beil“ (-vrj wie lat. regl-na aus *regl
),

lat. ascia „Axt der Zimmerleute“
(aus *acsia wie viscus:l£og, vespa aus *vspsa).
Im Guttural ungeklart, z. B. Yanieek 2 5 f.; denn fur at-ivy Yerlust der Labia-

lisation vor s anzunehmen, wird z. B. durcb vhpaodai : vigeiv verwebrt, und
andrerseits etwa die auf Labiovelar weisenden germ. Worte abzutrennen

und nur mit ai. dgram „Spitze, Yorderstes, Anfang“, av. ayra- „der erste“,

lett. agrs „friib
a zu vereinigen (Zupitza aaO.), ist bei der ganz anders ge-

wendeten Bed. letzterer Worte kaum vorzuziehen.

ag°h-no-s (z. T. auch *ag*inos‘i) „Lamm“.
Lat. agnus

,
-i, fem. -a „Lamm“ (agnlle „Schafstall“, obne Suffixverwandt-

scbaft mit aksl. jagnilo „locus, ubi oves parturiunt“, einer Ableitung vom
Yerbum jagniti „lammen“); gr. apvos, dfivg „Lamm“ (Walter KZ. 11,

429, Fick KZ. 20, 175); air. Ran
,
cymr. oen, acorn, oin, bret. oan „Lamm“

(Brugmann Grdr. I 1 328, Osthoff IF. 4, 289; 5, 324 ff.; urk. *ognos mit -gn-

aus nicbt das trotz Pedersen KG. I 109 -bn- ergeben batte;'

o- wohl Einflufi von *owis „Schlaf“; irrig Strachan BB. 20, 13, Pedersen

KG. I 32) ; ags. Sanian
,

engl. to yean „lammen“, ndl. oonen ds. (aus *aundn

von *auna- = idg. ag'ihno--, Kluge PBrB. 9, 194, Osthoff IF. 5, 324 ff.),

aksl. jagnc „Lamm“ (um das bei Bezeichnungen junger Tiere belicbte

Formans -qt- erweitert), jagmcb „Lammehen“ (Fick aaO; a- wohl Anlaut-

dehnung, Pedersen KZ. 38, 315, Berneker 2 if., nicht alter Ablaut, Bruckner

KZ. 45, 310).

Die durchs Germ, und Kelt, vorausgesetzte Media aspirata kann auch

den lat. und slav. Formen zugrunde Iiegen, so daB gr. agvog (zuniichst

aus *afiv6g) der einzige verlaBliche Hinweis auf Media g“ blei’ot; Osthoff

vermutet Enthauchung in einer nasaleinfugenden Form *a
l

u/36g nacb Yer-
haltnissen wie nvvda^ : jiv&pgv; oder entstammt */? einer Kreuzung mit

dem durch umbr. hal)ina(f) „agnos“ (s. Yf. LEWb. 20) air. gabor „caper“;

cymr. gafr „Ziege“ vorausgesetzten, im gr. allerdings nicbt nachweisbaren

*ghab-l

Lat. avillus „agnus recentis partus“ (Paul. Diac. 13 L) eher zu ovis (ebenso

aububulcus „pastor bovum“), denn der Schwund der Labialisierung in der

Gdf. *aguQi)nos ist doch wohl alter als die lat. Synkope von *ag'i(h)nolo$

zu *ag'i'\li)nlos
,
die erst die Yoraussetzung fiir die Zwischenvokaliscbe Ent-

wicklung von gv zu v geschaffen hatte (Lit. bei Yf. LEWb. 2 74).
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agh- „seelisch bedriickt sein, sich ffirchten".

Gr. dyog n. „Beangstigung, Schmerz, Leid“, uyvvfiai, dyoiiai l
)

„betrfibt

sein, trauern“ (Aor. dxayougv, gxayofigv, Pf. dxd.yrjfj.ai), ayevcov, dyecov

„trauernd, achzend", axayiQar „betrfibe‘' 2
);

ags. ege m. „Furcht“, einst n. es-8t. *agis = gr. dyog, vgl. ahd. egis-lih

„schrecklich“, egison „erschrecken“ und die zu o- und ew-St. erweiterten

got. agis n. „Furcht, Angst, Schrecken“, ahd. agiso, egiso m., egisa f.

„Schrecken, Schreckgestalt“, ags. egesa m. „Furcht“; anord. agi m. (-Mi-St.)

„Furcht“, ahd. egl; mhd. ege f. „Furcht, Schrecken, Strafe"; got. -agan in

un-agands „sich nicht ffirchtend" x
), af-agjan „angstigen“, us-agjan ,.jemanden

erschrecken", in-agjan ,.jemanden anfahren"; Praeteritopraesens got. Tg

{Tgnm) „fiirchte mich“, nidg-s „fiirehte nicht“ (alter kurzvokalischer Kon-
junktiv

>
-ogis: s. zuletzt Jaeobsohn KZ. 45, 342), anord. oash „sich ffirchten"

(Neubildung zu *6 = got. dg. wovon got. dgjan ,.jemanden schrecken" =
anord. cegja „erschrecken“ (wohl Umbildung von cigjan nach Tg, nicht altes

dehnstufiges Kausativ), anord. Tgn f. „Sehrecken“, utti m. „Furcht“, ags.

old f. „Sehreeken“, dga m. ds. (fiber ahd. nhd. sag, arzagen
,
nhd. sag, ver-

zagen, friiher von Kluge KZ. 26, 69 f. aus *at-agTn hergeleitet, s. Falk-Torp

261
,
1462 m. Lit.).

Air. cigor, ugur „ffirchte“ (zur Flexion s. Thurneysen Ildb. 334, Peder-
sen KG. II 454 f.; wegen der Ablautgleichheit mit got. Tg vermutet Brug-
mann Grdr. II 2

3, 484 Ursprung aus einem altern Pf.), Yerbn. aigthiu.

Yerwandtschaft von arm. hasiv „kaum“ (sei der instr. sg. eines *has=
gr. dyos; Bugge KZ. 32, 12), das idg. Palatal ffir unsere Wz. sicherte, ist

ganz fraglich. Beziehung unseres *agh- zu *angli- „eng, einengen, schnfiren"

z. B. Fick I 1 350, Brainier KZ. 34, 349 Anm. I, Prellwitz 2
69) ist nicht an-

zunehmen, solche zu <tgh(Jo)- „widerwartig“ (die — bei Zugehorigkeit von
ai. agha- „b6se“ — idg. Yelar voraussetzte) nicht wahrscheinlich.

agh- „bedurfen, begehren" (aigh-l s. u.).

Gr. ayrjv (Theokrit) „dfirftig“ = g/fjveg • y.evot, mcoyoi Hes. (durch An-
lehnung an Worte mit a-privativum daraus aeyfjve?' Tievgxeg Hes., und

ayevia „Mangel, Armut“ Trag.; s. Wackernagel Yerm. Beitr. L 7 f.)
,
xxsav-

rjytjs
-

stevrjg lies.; ablautend jyavdco „begehre“, iyag „Begierde“;

av. dsi-5 m. „Begierde“, np. as ds., av. aza-i m. „Streben, Eifer“; ab-

lautend av. isyeiti „strebt, verlangt nach“ und tza ,,Streben, Eifer; Ziel

des Strebens, Erfolg“, ai. ihate „strebt wonach" (Bartholomae IF. 5, 215,

Wackernagel aaO. und schon Ai. Gr. I 90).

') Jacobsohns (KZ. 45, 342) Zweifel am Alter des Praes. dyo/tai und got. tm-ugands

(das er fur eine Umbildung von *un-ags — vgl. unagein „ag6j}(o;‘
L — nach den vielen

Zs. wie un-bairands halt) scheinen mir nicht geniigend begrtindet.

!
)
dydog n. „Ladung, Fraeht, Last“ erst iibertragen „Beschwerde, Summer" scheint

mir unvereinbar; vermutlich zu dyitv in der Bed. „tortschaffen“ (iihnlich Prellwitz 2
69),

Formans -dhes-. Davon dy&xodai ,beladen, befrachtet sein" <o. 457 vrjvg ijyde.zo

;

vgl.

dyOdoofiai r/yOcndtjv) nach dem Yerhilltnis von fjgiDo) zu jlgiffog „Wucht, Gewicht",
dann iibertragen „seeliseh bediiickt sein, unmutig sein, sich kriinken". wobei die laut-

ahulichen dyoitcu, dyrvum mitwirkten. Vgl, Brugmann IK. 32, 66.
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Bartholomae erklart av. izyeiti aus idg. *3yh- ( : *cigh-), iza als Riick-

bildung aus dem Deriderativst. *izas = *i-oyTi-so- (vgl. ai. Ipsti- : apiviti), end-

lich ai. ihate als red. Praes. *~tghu aus *
i-dgh-o

,
worauf dann auch gr.

iy-avaco, -ag beruhen miiBte. Hingegen setzt Wackernagel (und Uhlen-

beck PBrB. 30, 257J idg. *a[i\gh- \ lgh- an. Indisclie oder arische Neu-
bildung ist ai. chit- „begierig“, anehd „ohne Nebenbuhler“.

Fernzubalten ist lat. inanis und egeo

,

s. Vf. LEWb. 2
s. vv. — Got. aihtrun

„betteln“ kaum mit at- = idg. 7- zu av. izyeiti
,

ai. ihate (ware Ableitung

von einem *igh-tro-m
,
-trd; Uhlenbeck aaO. m. Lit.).

agh-(lo-) „widerwartig“.

Got. agls „alayg6g, schimpflieh“, aglipa
,
agio „Drangsal“, ns -agljan „be-

drangen, plagen", ags. eg(e')Ie „widerwartig, beschwerlich, bedauerlich",

eglan „Schmerz zufiigen“ (engl. ail „schmerzen
;

unpiifilich sein“), eglian

„schmerzlich empfunden werden“, mud. egelcn „Gram verursachen“, got.

aglus
,
Adv. agluba „dvoy.o2og, dvay.62.cog, schwierig“ l

) ; auch (mit forman-

tischem -aita-1 Wiedemann BB. 28, 50) got. aglaitei f., -i n. „dasXysia,

Unzucht“, ahd. agalei-p, f., -i n. „Unbequemlichkeit; Eifer“, agaleijO as.

agleto, agaleto Adv. „emsig, eifrig“;

air. ail
(
*agli

-)
„Schimpf‘ (Pick II 4

S;.

Moglicherweise hierher (z. B. Pick I 4 14, 367, Feist Got. Wb. 9, Prell-

witz 2 347) ai. aglul- (= av. aya-) „bose“, n. „t)bel, Schaden“, agltalu-

„schlimm“ (der Wert dieses Suffixes -la- fur den Vergleich darf nicht iiber-

schatzt werden; anders, aber nicht besser vergleicht Siitterlin IF. 4, 92 f.

aghd- als *nyli<>- mit -nac in dt. Schabcrnad:, necken „qualen, peinigerf ').

Aber gr. dylog ,,gro6er Ilaufe, Liirm, Belastigung", oyXito belastige,

drange von der Stelle“ (Fick, Prellwitz aaO.), stiinmt weder im Vokal o-

(: air. a-), noch in der Bed. „sich driingender IIaufe‘
:

,
der sich hingegen

lit. agh'i, aglumu „in Bausch und Bogen, in Summa“ (Prellwitz, Fick III 4
9)

gut fiigt (ware also ein idg. *oghlos „zusammengedrangt, Haufe“).

Beziehung zu *agh- „seelisch bedriiekt sein, furchten“ ist nicht sehr walu--

scheinlich.

aghl(u)- etwa ,,dunkle Wolke, regnerisches Wetter“.

Gr. dyXvg „Hebel, Dunkel“, apr. agio n. ,,Regen“ (a-St., Pauli KSB. 7,

158f.), arm. *alj- in aljamiljlcli „Dunkel“ (Meillet Msl. 10, 279).

Andere Deutungen von uyjIvg verzeichnet Boisacq 10S.

at- ,.gehen; Jahr“.

Ai. dtati „geht, wandert“. Ilierzu lat. annus „Jahr 1
' aus *atnos oder

*at-sno-s (-sno

-

nachtriiglich fiir -no- wde pcnna aus *pdsnu statt iiltorem

*petna) — got. dat. pi. aptiam „Jahr“. Vgl. Fick I 2 338, W. Meyer KZ.

28, 164, Froehde BB. 16, 196 f. (Bedeutungsentwicklung wie bei germ.

jvram „Jahr“ zu ic- ,,gehen“).

Osk.-umbr. entspricht alcno- „Jahr, Festzeit, Opferzeit'* unit -In- zu -lot-,

Brugmann IF. 17, 492). Ygl. Yf. LEWb. 2 45 und 9. Erhalten ist das Wort
in den Kompositis lat. pert unis „das ganze Jahrdauernd; bestandig“, sol-

*) Dazu trotz Wiedemann BB. 28.50 nicbt gr. ay/.vs „Nebel. Dunkel“ (s. "aghl{ti)-';.
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tennis „alljahrlich wiederkehrend oder gefeiert, feierlich; iiblich“ (Neben-

form sollemnis siclierlich analogiscb entstanden
;
Thurneysen AflL. 13, 23ff.,

nach omnisi) umbr. sev-acni-, per-ami- „sollennis, subst. hostia“.

tJber andere Zusammenstellungen vgl. LEWb. 2 45 unter annus.

at- „Feuer“.

Av. atars m., np. adar „Feuer“, wozu trotz des auffalligen th wohl auch

ai. atharvan- „Feuerpriester“, av. a&ravft, dat. a(}aunme ds.

;

arm. airem ,,verbrenne, ziinde an“ (auf Grund von *air aus *ater oder

*dter)\ mifc »-Vorschlag serb. vatra „Feuer“, klr. vatra „Feuer, Herd 11

,
poln.

vatra „Strohasche“. Yielleieht als „verbrannt“ auch lat. ater „schwarz,

dunkel“ = u. atm, adro „atra“ vgl. lat. Atella — o. Aderl\a\ (z. B. v. Planta I

551), lat. Atrius = o. Aadiriis (v. Planta II 768, Thurneysen IA. IY 38)

Schulze Eigennamen 269, 578).

Ganz fraglieb ist Zugehorigkeit von ir. aitli (gen. atho), cymr. odyn

„Ofen“ s. Fick II* 9.

Weitere Zusammenstellungen unwahrscheinlich. Ygl. Yf. Lat. Wb. 2 67.

Prellwitz BB. 23, 68 stellt lat. ater zu lett. dtrs „hitzig, rasch, heftig“,

atrumdi „in der Eile, in der Hitze“ (vgl. etro-); ferner sucht derselbe lit.

aitriis „brennend, atzend !
‘ und die Sippe von ae-d-es anzureihen. Schefte-

lowitz IF. 33, 167 stellt lat. ater zu ags. adela „Kot“, pomm. dial, adel

„Mist“ (Korrespondenzbl. d. Yer. f. nd. Sprachf. 27, 24), gr. aaig „Schlamm“,

idg. *ati-s s. u. nsi-. Anders wird die germ. Sippe von Falk-Torp (unter

aile
)
und Fick III 4

10, Boisacq 703 beurteilt, wo sie mit gr. dv&os m. „Kot“

zu einer idg. Wurzel odh-, ondh- gestellt wird. Sehr unsicber.

ati (iiber Formen mit anderem Ausgang s. u.) „uber etwas binaus“, daher

bei einer dem Sprecber zugewendeten Bewegung „(iiber den Stand-

ort des Sprechenden) zuruck“, endlich einfach „her“ unter Yerblassen

der Yorstellung eines uberrannten Zieles oder Ortes. Ygl. zur Be-

deutungsfrage bes. Brugmann Gdr. II 2
2, 844 f. (altere Lit. bei Curtius 3

207 f., s. auch Vf. LEWb. 2 66, 260). Die Fiirbung des anlautenden

Yokals steht durchs Lat.-Kelt. (Griech.) als idg. a- fest, und es liegt

kein triftiger Grund vor, den balt.-slav., germ, (und ar.) Formen idg.

*o- zuzuschreiben, bloB weil dies einen schulgerechten Ablaut zum e-

von *eti bildete. Mit *eti bestand mindestens Gleichheit der Bedeu-
tung

a
und Austausch im Gebrauche (so stebt apr. et- dem lit. at-

gegeniiber), vielleicht aber wirklicher Ablaut : Meillet Et. 155f. nimmt
zu anl. e- Abtonung a- an, Brugmann erinnert an entsprechende Ver-

schiedenheiten bei den Demonstrativen wie gr. evy

:

ir. and.

Ai. ati „iiber—binaus (adnominal m. Acc.), uberaus, sehr“ (Adv. und Prae-

verb), av. aiti-, ap. atiy- ds. Adv. (als 1. Zsglied) und Praeverb (vor i-

„gehn“ als „voriibergehen, voriiberziehen“ und bar- „tragen“ als „wieder

hiniiberbringen, tragen zu-“) 4
); ar. ati kann auch idg. '*eti mit vertreten.

') Dagegen ist fiir av. at „da. dann, darauf; aber; und“ die von Bartholomae Airan.

Wb. 67 f. zur Wahl gestellte Auffassung als Acc. sg. n. des Pron.-St. a- wahrschein-

licher; es erweist keine idg. Gdf. *at ohne ausl. Vokal.
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Gr. vermutlich in uz-ag „aber“ (vgl. avxdo aus avian
;
Brugmann

GrGr. 3
87, 540, KYG. 616; bei Verbindung mit axeg, got. sundro bliebe

der att. Lenis unerklart). Lat. at „aber“ aus steigernd-entgegensetzendem

„daruber hinaus“, welch letztere Bed. in at-avus, at-nepos (vgl. Yf. LEWb. 2

66 f.
;

nicht in appnme. u. dgl., s. Skutseh AflL. 12, 213). Gall, ate- (aus

*ati-) in Ategnatus (= mbret. (h)asnat,
nbret. anat „bekannt“), u. dgl.,

abret. Ate-cotti
,

air. aith-, vortonig ad- ..wicder, ent-“, mcymr. at-, ncymr.

ad-, ed- (Belege z. B. bei Fick II 4
8, Pedersen KG. II 292; kelt. *ati-

„iiber—hinaus“ und „zuriick, wieder“ mit Fick als urspriinglich verschie-

dene Worte zu betrachten — Bezzenberger stellt in ersterer Bed. An-
knupfung an gr. nox'i, av. paiti zur Wahl — halte ich fur unbegriindet).

Got. ap-pan „aber, doch“ (sehr fraglich ist dagegen Herleitung von got.

as. ah, ags. ac „aber“, ahd. oh „sondern, aber“ aus *ap- + he = gr. ye;

anders, aber kaum zutreffend Holthausen IF. 17, 458 : = gr. dye, lat. age

„geh! wohlan!“). Lit. at-, ati-, ostlit. ata-, in Nominalzs. ato- „zuriick-,

ab-, her-“ („her“ nicht durch Aufsaugung einer dem lat. ad entsprechen-

den Form, s. Brugmann Gdr. II 2
2, 844 f.), apr. et-, at- (wohl nur aus idg.

*eti, Brugmann aaO., wiihrend Bezzenberger BB. 23, 296, Trautmann Apr.

332 darin die idg. Doppelheit *eti : *oti oder *ati suchen), aksl. ot, oil)

„weg, ab, aus“, adnominal m. d. Abl.

Zum Gebrauch der bsl. Formen s. bes. Kappus Ablativ 16ff. SI. oh
fiihrt Meillet Et. 155 f. auf gen.-ablativisches *aios zuriick (ob = ai. atah

„von da“? bestritten von Kappus 31 ff.
;

atah wird tatsachlich eher vom
Pron.-St. *e- mit dem ablat. Adv.-Formans -tos abgeleitet sein) ; idg. *ati

(und *eti
)
ware dazu Loc.; beides bleibt sehr unsicher. Die Doppelheit

lit ata- : ato- erinnert an pa-
:
po- (s. *apo

) und es ist darum fraglich, ob

man in ato einen nach Art der o-St. gebildeten Ablativ *atod sehen darf;

auf das d von lit. atiHod-ogiai „Sommerroggen“ neben atuo-diena „des-

selbigen Tages“, atiio-rieciai „Sommerkorn“, lett. ata-lctes „wieder zu sich

kommen“ wird man sich dafiir nicht berufen diirfen. Im Slav, ist die

Form auf langen Yokal weitergebildet in russ. usw. otava „Grummet“, wie

apr. attolis, lit. atolas

,

lett. atah, atals „Grummet“ (Bezzenberger aaO.,

Trautmann Apr. 305). Fiir idg. Alter der kurzvokalischen Form lit. atd-

= idg. *ato (vgl. zum Ausgang *apo, *upo)
spricht:

air. do-, to Praefix und Praep. „zu“ (aus „her“, wie z. T. lit.) mit (idg. ?)

Schwundstufe des anl. Yokals (Meillet aaO., Stokes BB. 29, 171, Pedersen

KG. II 74).

Idg. *eti: vermutlich ganz in apr. et-, at-, z. T. in ar. ati, s. o.; phryg.

hi- (Fick BB. 29, 236); gr. hi „uberdies, noch“; lat. et „und, auch“ (ct-

iam
),

umbr. pal. et „und“; got. ip „aber“, Praef. id- in idweit „Schmach,

Schimpf“ = ags. as. edwit, ahd. itiw~i$, itawi ~ ds., vielleicht auch in got.

idreiga „Reue, Bu6e“ (s. z. B. Feist 154), wgrm. z. B. noch in ahd. ita-

rucchen, ags. edrocinn „wiederkauen“, ags. cdcerr „Wiederkehr'‘, s. weitere

Belege z. B. bei Kappus Abl. 30 f., Fick III 4 24 und Falk-Torp 458, wo
Einmischung einer zu lat. item, iterum gehorigen Form, und Zugehorigkeit

auch von got. aip-pau „oder“, anord. cda, edr, as. ofdo, afries. ieftha (mit

fp aus pp), ags. eppa, oppe, ahd. eddo, odo, mhd. nhd. oder, ahd. eddeshwelih,

etteswelic (ep, ed -j- pes-), mhd. eteslich
,

ctelTvh, nhd. etlich erwogen wird.
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Die arm. Ablativendung -e aus nachgesetztem (Bugge KZ. 32,

75, Pedersen KZ. 38, 224; 39,438). Kein Yertrauen habe ich zu Peder-
sens KZ. 38, 421 ErschlieBung einer Schwundstufe *ti aus aksl. lb-zb „emb-
vv[iog“.

*ati-, ateli-, -o- Fischname?

Gr. irsllg „Goldbrassen“ (kann aus *drelk assimiliert sein), lat. attilns

„ein storiihnlicher groBer Fiseh im Po“ (wohl gall, oder ligur.: Holder
Alteelt Spracbsch. s. v.; Zw. bei Hirfc IF. 37, 222); alit. nt'is, lit. otas

„Steinbutte“. Z B. Yanicek LEWb. 2 11.

atta Lallwort „Yater, Mutter“.

ai. atta „Mutter, altere Sehwester“, atti-li „altere Schwester“, gr. arret

„Yaterchen“, lat. atta „Vater; Kosewort der Kinder dem Yater gegeniiber“,

got. atta „Yater“, anord. atte ds., ahd. aito „Yater, Yorfahr“ (tt durch stets

danebenlaufende Neuschdpfung unverschoben), aksl. otbtb
( *attikos) „Yater“;

Curtius 5 207; aber mir. aite „Pfiegevater“ steht wegen des cl von nir. oide

abseits (s. Zupitza KZ. 36, 243); alb. at „Yater‘ !

(G. Meyer BB. 8, 187,
Alb. Wb. 20).

Ein ahnliches *ato-s, germ. *apala-, *opela- „vaterliches“ scheint nach
Schrader IA. 9, 172, RL. 815 auch die Grundlage von ahd. adal „Geschlecht“,
nhd. Add, as. athali, ags. cedelii n. pi. „edle Abkunft“, anord. adal „An-
lage, GeschlechY, Adj. ahd. edili, as. ethili, ags. cedele ,.adelig, edel :

‘, dehn-
stufig ahd. nodal, as. othil, ags. edel

,
anord. tided „(vaterliches) Erbgut"

(vgl. aucli ahd. fater-nodal, as. fadcr-ddil „patrimonium“; s. noch Falk-
Torp s. v. Adel 11 und 1413, und Odd 787 und 1524; daB auch got. hai-

mopli n. „Erbgut“ unser Wort en halte, bezweifelt kaum mit Recht Feist
Got. Wb. 120 wegen ahd. Iieimoti neben heimoclie); vgl. mit derselben Yokal-
lange ahd. Lota (eigentlich „UrgroBmutter“), afries. edila „UrgroBvater“.
[Ungliicklich iiber Uodal usw. Grienberger 104; s. dagegen auch Uhlen-
beck PBrB. 30, 286.] Nach Justi IA. 17, 1 09 f. hierher vermutlich auch
av. adu-ya- „Name des Yaters dractaona's“ als „von adeliger AbkunftY

Erwagensvvert ist Zugehorigkeit auch von gr. dialog ,.jugendlich, kind-
lich“, drallco „ziehe auf, warte und pflege“ und ..springe munter wie ein

Kind“, red. unrulier „ziehc auf-
‘ (Redupl. unter EinfluB von rith)vi] „Amine“ ?),

s. Zimmermann KZ. 34, 584f. ; 35, 6 1 3 f. (andere Beurteilungen s. bei Prell-

witz 2 61, Boisacq 94).

Ein auf den verschiedensten Sprachgebieten sich stets neu bildendes
Lalhvort (z. B. magy. atya „Yater“, tiirk. ata, bask, aHa ds.). Ahnlich tata.

ad „zu, bei, an“.

Phryg. (Ramsay KZ. 28, 385) ad-day.sr, ap-fteQer : lat. ad ,,zu, bei, an‘‘,

Praeverb und Praep. m. Acc., auch Gen. des Bereiches, atq tie, ac „und
dazu, und auch, und“ (' ud-qne

; kaum at-\-quc; ebenso umbr. ap „ubi,

quum“ zeitlich, um -7 erweitert ape), umbr. af- Praeverb, -ar Postposition

m. Acc., osk. aclpiid „quoad“, sonst mit s-Erw. osk. as „ad“ Praep. m.
Acc.; air. ad- Praeverb (z. B. ad-gladur „appello“, eymr. add-, gall, cid-

Praefix (z. B. Ad-ltdns), abrit. Ad-minius (Fick II 4
9); mit g(A)-Erw. wahr-
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scheinlich (fiber air. oc „bei“ s. unten S. 129) cymr. a, yor Yokal ag

(urkelt. *agg- aus *ad-g-); germ. *at Praeverb und Praep. meist mit

„I)ativ“ = Loc., seltener m. Acc. (got. westgerm: yon der Zeit, ags. auch vom
Orte), aisl. auch mit Gen.

:
got. at „zu, bei“, aisl. at „zu, bei, gegen, nacb“,

ags. cet, as. at, ahd. az „zu, bei, an“.

Schwundstufig (oder durch einzelsprachlichen Yokalverlust? s. Kluge

KZ. 26, 69, Osthoff BB. 22, 25S) yed. t-sarati „schleicht, scbleicht heran“,

abd. sagen ( :
got. agun

, ;
ffirchten“), ahd. z-ougen, mhd. zougen, as. t-ogian

ndl. toonen „zeigen“ gegenfiber got. at-augjan „yor Augen stellen, zeigen“.

Ygl. bes. Brugmann II 2
2, 793 f. Gegen weitere Anreihungen s. Yf. LEWb. 2

s. v. ad. fiber die in der Beurteilung noch ganz strittigen aksl. jeste „noch“,

ai. accltd „zu, entgegen, bis“, arm. r „bis“ gr. lore (s. dazu auch u. *en)

vgl. die Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. ad und usque, Berneker 454, Brtickner

KZ. 45, 301, Bgm. II 2
2, 836, 921.

ados- n. „Getreideart, Spelt“.

Lat. ador, arts n. „eine Art Getreide, Spelt :

‘, got. atisk „Saatfeld“ wohl

m. wie:) ahd. a55i.sk, „Saat“, mhd. dial. Esch. Nicht ganz sichere

Gleichung; weiterer Zusammenhang mit *ed- „essen“ ist abzulehnen. Lottner

KZ. VII 179, weitere Lit. bei Vf. LEWb. 2
13, Feist Got. Wb. 33, Boisacq 18;

fiber das Alter der Speltkultur s. Ilehn 6 538, s 565, Schrader RL. 1 947 f.,

Sprvgl. II 3 191, Hoops Waldb. 41 If.

TJnter Beiseitelassung der grm. Worte stellt Fick I 4 351 lat. ador zu gr.

atirjg 1
) „Hachel an der Ahre, Lanzenspitze“ (ddigtvrj „kleiner stachelflossiger

Fisch“), a&agt] (*u&agfa), adtjga „Weizenmehlbrei, Speltgraupen“ (yon Plin.

n. h. 22, 121 freilich als agypt. Wort bezeichnet, nach Boisacq 17 miB-

yerstandlich?, avdsgti; „Halmspitze, Halm“ (av&egiy.og „IIalm, Stengel 1 * 2
);

av&Eoedbv „Kinn“ als ,,Bartstelle, hachelige, struppige Stelle**, L. Meyer

Wb. 1214, Bechtel Lexil. 45; dazu wahrscheinlich nach Gfintert Heidel-

berger SB. 1915, Abb. X auch dvdgwTiog aus *ih’dg[o]-o)7iog, eigentlich

„mit bartigem Gesicht** 3
) = „Mann‘*, dann „Mcnsch“, ferner uvdgt'oy.og

„der gemeine Kerbel 1

*, benannt nach seinen stacheligen Frfichten, av&gr/vrj,

av&gqdcbv „Wespe, Waldbiene** mit nach TEv&ggrt] ,.Hornis“, Tavdgijdojv

„Wr
espe“ gebildetem Wortausgang), lit. adf/ti ,,nahen, steppen**, adata ,,Nah-

nadel“, aksl. ada „uyy.ioTgov Widerhaken, Haken an der Spindel**, ttdica

„dyy.tvog“, in den neuern si. Sprachen „Fischangel, Zaum, GebiB**. Doch ist

hier wohl yerschiedenartiges zu Unrecht yereint: gr. avdieg- : a&eg- weist

auf *undher- : *udher-, deren Kasai doch wurzelhaft sein muB, also den

Yergleich mit lit. adf/ti, ddatu ausschlieBt: si. ada, adtea fwoffir Uhlen-

beck PBrB. 30, 268 dt. ivindm, Liden Arm. St. 7 Anm. 1 ai. audit- „Ketto“

als Yerwandte erwagen, beides ganz unzuverlassig) scheint als ,,gekrfimmter

Haken** in ganz andere Riclitung zu weisen.

) Die von Zubaty KZ. 31, 3 mit athjo verglichenen ved. «.t. try. nthari, uthnrn siud

wegen giinzlich unklarer Bed. (s'. 7. 13 Boisacq IS) etymologisch nicht verwertbar.
2
) Beziehung dieser Worte zu civffo; .Blute*, ai. dndhai , Kraut 1

ist ganz unwahr-

scheinlieh; e> niiifite sich aus ,Halmspitze, Halin'* bereits ur-pruchlich. etwa uber

„spitzer Trieb. Keimspit/.e*
-

die allgemeniere Bed. .Kraut, Blute" entwickelt haben.
3
)
Xicht nach Holthausen KZ. 47, 312 .mit bliihendem Gesicht 11

i, : di tto;. drOi/oos);

auch kuuni zu dra-rgfipco nach Biugmann Festgabe fur Ivaegi 29 ff
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1. ap- „erreichen“.

Ai. apnoti „erreicht, erlangt“, dpta-h „geschickt, geeignet, vertraut“ (d

durch Kontraktion der Praposition <1- mit dp- ? Keller KZ. 39, 157); av.

apayeiti „erreicht“.

Gr. ajtzco „anheften, anbinden, anziinden“, dcprj „Beriihrung, Haften usw.“

wird trotz dem Spiritus hierherzustellen sein. Kretschmer Gl. 7, 352 nimmt
Beeinflussung durch ejico an. Brugmanns Yerbindung mit skr. yabhati „fu-

tuit“ hat nichts fiir sich (vgl. Kretschmer aaO. u. s. v. iabh-). Pedersen KZ.
39, 428 stellt mit gr. dmm arm. ap „die hohle Rand“ (o-Stamm, doch lok.

y-api als -i-Stamm, also wohl alter ntr. -os-Stamm) zusammen, welches
Wort dem gr. dipog „Gelenk“ entsprechen soil. Das bleibt unsicher.

Lat. apiscor „fasse, erreiche“, adipiscor „erlange“, coepi „habe ange-
fangen“. Wegen des genau zusammenstimmenden ai. aptah und lat. aptus

„angefiigt, verbunden, angepaBt, passend“ steht der Zusammenhang mit
lat. *apio, *apere „comprehendere vinculo, verbinden, umbinden“ (imper.

ape „probibe, compesce“ Vanieek 15, Thes), copula
(co-apula)

„Band“
ammentum (aus *ap-mentom Vanieek 15) ,,'Wurfriemen, Riemenschleife,

Riemen zum Binden“ (vgl. Yf. LEWb. 2
35) fest. Yielleicht ist von einer

gemeinsamen Grundbedeutung „fassen, zusammenfassen" auszugehen.

Auch lat. apud „bei :! wird am besten hierher zu stellen sein. Die Grund-
bedeutung ware „in naher Verbindung“ (vgl. juxta). Man hat von ppa.

neutr. *apuod (aus *apuot „erreicht habend“) auszugehen. Die Nebenform
apor, apur (mars.-lat. apur finetri) weist auf ursprgl. -d. Ygl. Georges,

Wharton Et. lat. und bes. Brugmann, Ber. d. sachs. Ges. 1901, 108. Tiber

andeie Deutungen von lat. apud vgl. Yf. LEWb. 2 53.

Unsicher ist der Zusammenhang von lat. apex, -ids „Spitze“, bes. „stab-

artiger Aufsatz auf der Priestermutze“, welches Wort von den Alten, aber
auch von Vanieek 15, Thurneysen Thes. „fortasse“ zu *apio gezogen wird.

Vgl. Yf. LEWb. 2 50. Stokes erklart nicht iiberzeugend ir. Cm „Hand“ als

„die Ergreiferin“ aus *ap-s-men (Fick II 4 16 u. BB. 23, 60).

2. ap- „Wasser, FluB“.

Ai. dp- „Wasser“, z. B. n. a. sgl. dpah, apdh, g. pi. ap&m
,

av. n. sg. afi,

a. sg. apam, i. sg. apa(-ca), ai. apavant- „wasserig“, in alter Kontraktion

der Red.-St. mit auf -i, -u ausl. Praefixen (Kretschmer KZ. 31, 385, Jo-

hansson IF. 4, 137 f.) pratlpd- „gegen den Strom gerichtet“, mpd- „tief-

liegend“, aniipa- „am Wasser gelegen“, dvlpa- „Insel, Sandbank im Flusse“,

antarlpa „Insel“; dieselbe Kontraktion mit einem auf -o endigenden 1. Glied

in den gr. FluBnamen
3

Ivamog
,
’Aoconog ( :7v6a> ,

doig; Fick BB. 22, 61, 62);

gr. AtiUi Bezeichnung des Peloponnes, Meaa-dma ds., die lokr. Msaa-amoi
,

die illyr. Megooitiioi und Apuli Unteritaliens, die FluBnamen AmScor (Ar-

kadienj, Amdarog (Thessalien), illyr. ’Ayog, Apsus; apr. ape „FluB“, apus

„Quell, Brunnen“, lit. itpe, lett. upe „Wasser“ (bsl. A ist Red.-St. von idg.

o, a
, Trautmann Bsl. Wb. I I).

Daneben kelt.-lat. ab-: lat. arums „FluB“ (*abnis
,
kaum apnis, vgl.:)

air. abann „FluB“, cymr. afan, corn. bret. auon ds., gall. brit. Ahona FluB-

name, air. ab, g. abae „Flu8“ (Ableitung cymr. afanc „Biber“, Stokes

KZ. 35, 592); aus dem kelt. *aba (oder dgl.) verschoben sind die germ.
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FluBnamen auf -npa, ahd. -affa ,
wie ahd. Eril-affa „Erlaff“ (die also nicht

eine gall. Entsprechung von lat. aqua voraussetzen). Zur Erklarung der

6-Form geht Johansson IF. 4, 137 f. ansprechend von dem durch ’Anidcov,

Amdavog
,
sowie durch ai. dbclct- m. „Wolke“ und dem mit apah para-

digmatisch zusammengeschweifiten d. i. pi. ai. ddbhih, adbhyah
(
*ahdbhis

,

*abdbhyas) vorangesetzten Stamm ap{d)d- (vielleicht „Wasser gebend“, mit

zu do- „geben“ gehorigem 2. Gliede) aus: *abdo(n), gen. *abdnes
,
woraus

*abnes
;

aus den obi. Kasus entsprang lat. amnis
,
wahrend im keltischen

abdo(n) : abnes zu *aba (mir. ah), *abnes (daher abann) ausgeglichen wurde.

Ygl. im allgem. Curtius 5 469. — Uber gr. ojiog „pflanzlicher Saft“ s. u.

suaq'ios.

3. ap-, ap- „gebrechlieh; Schaden“.

Ai. apva „Krankheit, Krankheitsdamon“, av. (von einem -es-St.) af'sa- m.

„Schaden, Unheil“, afinnan- n. „Schaden, Nachteil“; lit. opus „schwach, wund,

gebrechlich 11 (Charpentier KZ. 40, 442ff.), vermutlich gr. pnedavog „ge-

brechlich, schwach" (Bezzenberger BB. 1, 164; zum Ausgang s. Brugmann
II 2

1, 258; nicht nach Prellwitz KZ. 47, 299 zu ai. a-pad „Unfall“).

Yerwandtschaft auch von ijjuog mit lit. opus (Bezzenberger aaO.) ist

trotz Prellwitz’ KZ. 47, 300 f. nicht glaublich (s. *<jpi- „Gefahrte“); ebenso

dessen weitere Ankniipfung an ap- „erreichen“ (sie ware hochstens unter

der nicht zu stiitzenden Annahme ertraglich, dafi dieses einst „heftig zu-

greifen und dabei etwas zerbrechen“ bedeutet hatte).

apa Lallwort.

Ygl. gr. dncpa, dncpa, ancpvv (acc., Theokrit) „Papa“; got. aba „Ehe-

mann, Mann“, aisl. afi ds., iiber dessen Lallwortursprung s. Uhlenbeck

PBrB. 22, 189, Yf. Lbl. f. grm. und rom. Phil. 1912, 6f. (gegen Feist GWb.
s. v. der zw. nach Fick I 4

16, III 4 15 es an op- „arbeiten“ anscklieBt).

apero- „Ufer“.

G. fjnsiQog, dor. djieiqog, lesb. aTieggog „Ufer; Festland 11

; ags. ofcr, mnd.

over, mhd. (md.) uover, nhd. Ufer. Lottner KZ. 7, 180, Froehde BB. 7,

328; 17, 312, Fick BB. 22, 1, 3, Wb. I 4 358 („von ap- erreichen?“; nicht

iiberzeugend), II 4 51. — Beziehung zu *apo „ab“, ai. upam- „binterer,

spaterer“ als Dehnstufenbildung ist wegen der Bed. kaum anzunehmen
(„das vom Wasser aus gesehen dahinterliegende"? eher noch vom Ufer-

abbruch oder Aufhoren des Landes?).

*apo, po „ab, weg“.

Ai. dpa „weg, fort, zuriick“, als adnominale Praep. m. Abl. „von—weg“,
av. ap. apa „von-weg“; gr. dno, and m. Gen. (= Ablativ) „von, weg, ab“;

alb. prape „wieder, zuriick“ (*per-ape
,
G. Meyer Alb. Wb. 351) ; lat. ab, m. Abl.,

„von“ (vor tonenden Kons. aus ap, das noch in aperio aus *ap-uerw, s. zuletzt

Brgm. Grdr. II 2
2, 806 m. Anm. 2 ;

vielleicht auch in aprlcus, s. Yf. LEWb. 2 52;

liber lat. af s. ebda 1 ;
abs = gr. dip „zuriick, wieder"; daraus as- vor p-, as-

porto, a vor tonenden Konsonanten), umbr. ap-rhtre „ab extra, extrinsecus“

(iiber andere, unsichere o.-u. Belege s. v. Planta I 209, 426, II 454f.);
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got. a/’Praef. und Praep. m. Dat. „von, von—weg, von—her“, anord. afAdv.

und Praep. m. Dat., ags. cef, of
,
as. af, ahd. aba. ah- „von, von—weg“, nhd. ah-.

Ygl. auch lit. apacia „der untere Teil i!
(s. Brugmann KYG. 470, Schulze

KZ. 40, 418). Ganz fragliclies aus deni Arm. bei Pedersen KZ. 39, 399,

427. Als kelt. Abkommlinge von *apo werden in Anspruch genommen
acymr. ncymr. o „ex, ab, de“, a.-mcorn., a.-nbret. a ds. von Fick II 4

4,

Stokes BB. 23, 64; 29, 171, Zimmer ZfceltPb. 2, lOSff., der den Gegen-
satz o : a aus idg. *dpo:po erklaren will; liegen darin wirklich Abkomm-
linge unserer Sippe vor, so konnte von einbeitlichem *apo ausgegangen

werden, woraus *o, und im Corn, und Bret, d mit so friiher Proklisen-

kiirzung, daB dieses nocb den Wandel alter vortoniger o zu a mitmachte,

wie auch cymr. inry, drwi/ und abret. tre
,
m.-nbret. corn, dre einheitliches,

nur im Corn, und Bret, friiherer Proklisenkiirzung verfallenes urk. *tre

aus */rci ist. Doch kommt fiir diese lautarmen brit. Gebilde auch Zuge-

horigkeit zu ir. a = ass ,,ex“, uss-, vielleiclit auch zu o, an in Betracht

(Thurneysen brieflich), so daB alles brit. ganz unsicher bleibt.

Neben *apo steht idg. *apu (Lit s. u. unter *pu) in ark. kypr. lesb.

thess. dnv, in ahd. aho = aba
,

anord. au-virrfi n. „verachtliche Person 11

(Falk-Torp Ilf.), vgl. auch unten Komp. *apu-ro- neben *apero-, und *pu

neben *po.

*po: av. pa-zdaynitr
,
laBt wegriicken, scheucht lat. positus, pono aus

po-lio
,
po-luhrum

,
parent aus "po-arcet; alb. pa m. Acc. „ohne“,

pa- „un-“ (G. Meyer Alb. \Yb. 317); afries. fun „von“, as. fana, fan
,
ahd.

fona
,
fan m. Dat. (=*Abl.) „von“ (das ahd. -o- wurde von Paul PBrB. 6,

192, Osthoff MU. 4, 340 f. aus Nebentonigkeit erkliirt, ist aber eher nach
Persson IF. 2, 215 aus idg. *pu neben po herzuleiten). Eine ahnliche Form
sucht Trautmann Apr. 389 in apr. pan-s-dan „dernach“. Ganzlich unsicher

ist, ob arm. olork „poliert, schliipfrig, glatt“ nach Liden Arm. St. 60 ff. o-

aus 'po- enthiilt. Dagegen hierher trotz vielfach abweichender Bed. (Brug-

mann Grdr. II 2
2, 80S erwagt Aufsaugung von idg. *apo, und fiir si. po

in der Bed. „hinter, nach“ m. Loc. wohl richtig Entstehung aus */>os): aksl.

po „nach, an, bei, iiber etwas hin“, lit. po „nach, iiber-hin“ u. dgl. (Uber-

sicht iiber die Konstruktion z. B. bei Brugmann aaO.), als wesentlich nur

mehr perfektivierendes Verbalpraefix lit. pa-, aksl. po- (in echter Nominalzs.

aksl. pa-, lit. po-, vgl. z. B. aksl. jmmncti „sich erinnern 11

,
pamqlb „An-

denken“)
; apr. pa- wesentlich in nominaler, po- in verbaler Zs. nach Bezzen-

berger GGN. 1905, 454 ff. (Zuriiekgreifen auf ein idg. *pd statt *pb, Bezzen-
berger KZ. 44, 302 gegen Trautmann Apr. 127, 401, ist nicht geboten. Uber
die Quantitiitsverhaltnisse der bait -slav. Formen handelt Rozwadowski
Rev. slavistique 2, 94 ff.).

Uber slav. p >-do „unterhalb. unter“, s. Brugmann II 2
2, 733 f. — S. noch

idg. *po-ti und *po-s.

*pu (s. o. *apit) wesentlich in der Bed. („abgewendet“ =) „hinter, zuriick“

(Lit.: J. Schmidt KZ. 26, 24, Bugge BB. 14, 68, Persson IF. 2, 212, Bezzen-

berger BB. 23, 310: 27, 176. Lewy PBrB. 32, 140, Yf. LEWb. 2 625, Brug-
mann Grdr. II 2

2, 736, 806, Persson Beitr. 24 Iff):

ahd. fona fs. o.). ai punar „wieder, zuriick“, gr. nvparog „der letzte
11

;

vermutlich hierher auch lat. pnppis „Hinterteil des Schitfes" (scheint nach
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navis umgebildetes *pnppos „Hinterer“ zu sein, das als eine Bildung mit

gehrochener Reduplikation, Lewy IP. 32, 160 Anm. 1, und mit aus der

Kindersprache stammender Konsonantenscharfung verstandlich ist); mog-
licherweise auch gr. nvvvog ' o ngcoxiog Hes., lakon. novviaCeiv ' no.tdixoTg

%Qi]G&ai. novviov yag 6 daxivhog Hes. (gegen die Gdf. *nvx-ovog, die

Brugmann GrGr. 3
99,

4
1 16, Grdr. II 2

I, 263, Persson aaO. wegen ai. pu-

tdu „die Hinterbacken“ ansetzen, spricht das einfache n von novviov
,
Bally

Msl. 12, 324; wenn iiberhaupt zugehorig, ist es wohl mit ai. punar
,

ahd.

fona in der Bildung nachst verwandtes *nvviog
,
wozu nvvvog Kurzform

wieder mit lallwortartiger Konsonantenscharfung) und mit Hochstufe ou

apr. pounian (iiberliefert pomnan) „Hinterbacke“, lett. paiina „Rucksack,

Ranzen, Biindelchen“, pipaund „auf dem Riicken“, paumit „buckeln, auf

dem Riicken tragen".

Freilich ist die Zugehorigkeit dieser «-Bildungen hochst zweifelhaft;

Persson aaO. stellt sie wobl wahrscheinlicher als „Hinterbacke, Schwel-

lung" zu Wz. *p(fi)u- „aufblasen, schwellen"; ebenso deutet er ai. putau

und anord. fuel „cunnus“, mhd. vut „cunnus, vulva" (die zu *pu- ,,stinken“)

und gr. nvyi) „SteiB“ (noch anders, aber nicht besser Holthausen IF. 20,

329 : zu pungo
,
wie Steifl zu stolen), tlber ai. puccha-h, -m „Schwanz“ s. u.

*paq- „dicht behaart".

Ableitungen;
Ai. apataram Adv. „weiter weg“, ap. apataram Adv. „abseits, anderswo“,

gr. anooxeoco „weiter entfernt“ (anandxio „sehr weit entfernt“); vielleicht

got. aftard „von hinten, riickwarts", aftwna
,

aftumists „der letzte“, ags.

ceftemest ds. und got. aftra „zuriick, wiederum", ahd. as. aftar Adv. „hinten,

nach" und Praep. in. Dat. „nach, hinter-her, gemiiB", ags. ccfter ds., anord.

ept/r Adv. und Praep. m. Dat. und Akk. „nach“, aptr adv. „zuriick, ruck-

warts".

Fiir diese germ. Worte stelit aber auch Yerwandtschaft mit gr. omdev.

idg. *epi, *opi zur Erwagung (Schulze KZ. 40, 414 Anm. 3), vgl. nocli got.

afta „hinten“, ags. ceft „hinter, spater", got. aftana „von hinten", anord.

uptan, ags. ceffan
,

as. aftan
,
mhd. af'ten ,,hernach“.

Ai. dpara- „hinterer, spaterer, folgender, anderer", Adv. -am „nachher,

spater", av ap. apara- „hinterer, spaterer, folgender", Adv. -dm, -am, Sup.

ai. aparnii-, av. apsma- „der entfernteste, letzte"; got. afar Adv. und Praep.

mit Dat. und Akk. „nach, nachher", ahd. near, abnr (letzteres aus *a)>u-

ro-m wie anord. aur- „unterer, hinterer" in Zs., s. Falk-Torp 1 1 f.j „wieder,

abermals, dagegen" (nhd. aber), anord. afar „besonders, sehr" (vgl. zur

Bed. ai. dpara- auch „absonderIich, auBergewohnlich", Liden Stud. 74 ff.,

der auch got. abrs ,,stark, heftig" auf ein paralleles *ap-ro-s „vom ge-

wohnlichen abweichend" bezieht. was weniger sicher ist): ags. eaforu
,

as.

uuaro „Nachkomme“. —- Ob hierher hom. ijneo-on-evg „Betriiger" als „mit

abgewandtem Blick, nicht offen ins Auge blicken konnend"? (s. Curtius 5

263, Prellwitz BB. 22, 112; Wb. 2
s. v. und dazu Solmsen KZ 42, 233, der

vielmehr an lat. sapio ankniipfen will). — S. noch *apero- „Ufer".

Gr. dmog „abgelegen, fern" (ob auch anord. rfja f. „Bucht in einem FluB,

in der die Stroiuung zuruekliiuft", ags. ebba m. „Ebbe“, as. vbbia f., mndd.
ebbe, woher nhd. Ebbe entlehnt? eher mit got. ibuks zu *epi, opt

,
s. Falk-

"Walde, Etymoioyi=che-s AYOrterbuch. I. 4
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Torp u. avet, ebbe ; nicht nach Fick KZ. 45, 56 zu einem *ebhe- „abwarts

gerichtete Bewegung“, gr. xary q>rjs, s. unter *iabh-).

Ai. apaka- „abseits liegend, entfernt, von vorn kommend“, arm. haka-

als erstes Zsglied „entgegen“ (Bugge KZ. 32, 12), hakem „piegare ad una

parte, inclinare“, aksl. poky „wiederum“, pace „dagegen, eher“, opako
,

opaky
,
apace „zuruck, verkehrt", in welchen freilicb z. T. aucb zu *opi, gr.

ojudsv gehorige Formen stecken konnen (vgl. lat. opacus „schattig“ =
„von der Sonne abgewendet"; Lit.zur Bildung bei Brugmann Grdr. II2

1,

482). Daneben anord. ofugr „nach riickwarts gekehrt“, as. abuh, avvih,

ahd. abuh, abah „abgekehrt, verkehrt, bose“ (nhd. abig, abicht
),

ags. *afoc

in engl. awkward, aus *apu-ko-s (oder aus *opu-ko-s : Snifter, so dab im
Ablaut zu got. ibaJcs „riickwarts gehend“, ahd. ippihhon „zuruckrollen“?

Johansson PBrB. 15, 230, im Konsonanten auf nv-yr) verweisend 1
),

s. auch

Falk-Torp u. avet).

apsa, oder opsa „Espe“.

Abd. aspa, nhd. Espe, ags. cespe. anord. osp f. ds., lett. apsa
,
apse

,
apr.

abse ds., nordlit. apusis f., lit. apus?, epusS f. „Espe, Zitterpappel“(nach Bezzen-

berger BB. 23, 298 vermutlich eine freie Deminutivbildung aus *apsd), russ.

ostna (*opsina) „Espe“, poln. osa, osika, osina „Espe“. DaB in diesen Espen-

namen die Lautfolge -ps-, nicht -sp- das urspriingliche ist, bestatigen tiirk.-

osm. apsak „Pappel„ tschuw. ewes „Espe“ als Lehnworter aus dem Ur-

armenischen nach Pedersen KZ. 39, 462. (Auf Falk-Torp’s 36 Yergleich

auch mit lat. abies „Tanne“ ist dagegen nicht zu bauen.)

Abzulehnen ist daher die Heranziehung von gr. uottqos, ugjiqis „Eiche“

durch Hoops Waldb. 122, der, wie Schrader BB. 15, 285 auch dank „Schild“

heranzieht (angeblich als ,,eichener Schild“; -warum denn nicht *dajtQtgt 2
j),

sowie das im Guttural sich widersetzende aoxga' dgvg axagjtog Hes., und
dt. Esche (s. unter *dsis).

abel- „Apfel“.

In lat. Abella (Stadt in Campanien) ist nicht etwa der Ursprung des

Apfelnamens zu suchen (Schrader BB. 15, 287, Reallex. 1
43,

2 53, Helm
Kulturpfl. 615), sondern die Stadt diirfte ihren Kamen nach der Apfelzucht

sekundar erhalten haben (so u. a. Hoops Waldb. 477 f., Meillet Msl. 368

;

vgl. Yerg. Aen. YII, 740: et quos maliferce despectant nioenia Abellae) und
auf die Grundform *ablona zuriickweisen

;
vgl. dazu Atella aus *airold, osk.

Aderl. Die Herleitung von Abella aus *aprold „Eberstadt‘ : (zu aper
,
Cors-

sen KZ. 2, 17, Yanicek 15, Thesaurus s. v.) ist ebensowenig annehmbar
vvie v. Plantas (I 336) zogernde Ankniipfung an lat. agnus

,
gr. dpvog. Doch

') Johansson mochte auch pa-nar, xv-ftazo; (sowie puccha-) zu (e)pu einer mit aziv,

xazv, -Ton im Ausgang zu vergleichenden Bildung stellen; nicht vorzuziehen. — Mit
ibuks, ippihhon stellt Brugmann II 2

1, 507 f. wieder got. xb-dalja m. ,Abstieg“ und —
doch s. o. — ags. ebba m. ^Ebbe 1

* zusammen.
2
)
uoxig ist unerklart; der Yergleich mit lit. skyrfas „Schild‘ (Eezzenberger BB. 1,

337 f., Fick 1* 567, BB. 18, 148, letzterer unter unmoglicher Heranziehung zugleich von
oziib ij

g

„ausgedehnt, lang“, das idg. p hat) setzte Sol. -tu- aus -g« i- und |im Begensatz
zu aiyh) wurzelhaftes -id- voraus; auch stirnmt die Quantitat nicht und wird skydas

als -gespaltenes Holz, Brett' wohl zu slUedziii, gr. o/Jpu gehdren.
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bestande allerdings die Moglichkeit der Benennung der Stadt auf Grand

eines Cognomens, wozu man die Parallelen bei Schulze, Eigennamen 576 f.

vergleiche. S. osk. Abellanui „Abellano“. Mit der alteren Auffassung der

Entstehung des Apfelnamens aus dem camp. Stadtnamen hing die Ansicht

zusammen, da£S die doch sicherlich verwandten kelt. Worter aus dem Lat.

entlehnt seien (s. u.), eine Ansicht, die bereits in Cormacs Glossar (ed.

Stokes 43) vertreten wird.

Im Kelt, sind die Bezeichnungen fur „Apfel“ und „Apfelbaum“ ausein-

anderzuhalten. Gall. Aballo (w-Stamm) ON., vgl. Aballava, Aballavensis

(Holder I 5
); air. iibull

(
*ablu-) „Apfel“, aball

(
*abalo-

)
„Apfelbaum“, acymr.

aball

,

ncymr. afall „Apfelbaum“, afal „Apfel“, corn. bret. aval ds. usw.

Perner acymr. aballen, ncymr. afallen, corn, auallen, bret. aualen „Apfel-

baum“ (Fick II 4 11 ungenau).

DaS die Bezeichnung fur Apfel vor der Lautverschiebung aus dem Kelt,

ins Germ, gedrungen ware (vgl. auch *abos „Affe“), ist unerweislich (s. u.).

Kriingot. apcl (got. *aplsl), ahd. apful, offal, mhd. apfel, ags. ceppel (engl.

apple), mnd ndl. appel
,

altn. epli n. (apal-grdr „apfelgrau“) „Apfel“. Germ,
wohl *ap(a)la- (*aplu-1),

vgl. Fick III 4 14. Ferner altn. apaldr „Apfel-

baum“, ags. apaldr, ceppuldre, ahd. aplioltra (vgl. Affoltra ON.), mhd. ap-

falter „Apfelbaum“
(
*apaldra Fick aaO.). Schwierigkeiten machen in

gewisser Hinsicht die bait -slav. Formen, die ihrerseits nicht etwa aus dem
Germ, entlehnt sind. Lit. obuolas (obuolys

),
lett. cibuols und dbublis „Apfel“

gehen, wenn sie alt sind, auf balt.-sl. *abola~ (Trautmann Wb. 2) zurtick;

doch vgl. lit, obalas, obaTis ds., wozu obehs f. „Apfelbaum“ (iiber die Kasus

vgl. Trautmann aaO. m. Bibl.), lett. dbele, ostlett. abels ds.
;
apr. woble f.

(
*dbl-)

„Apfel“ tvobalne (ffabalni) „Apfelbaum <
‘. Uber die lit. Formen vgl. Bechtel

KZ. 44, 129.

Abg. abhlco, jabhko, poln. jablfco, slov. jabolko

,

russ. jablolco „Apfel“

(*abhlco aus *ablu-; vgl. Trautmann aaO., Heillet Et. 335) usw.; abg.

(f)ablam

,

sloven, juhlan, acech. jablan, russ . jdblom „Apfelbaum“ (vgl. apr.

wobalne und Berneker I 22, 23, wo die ubrigen si. Formen). Uber d.

Formans Miklosich Vgr. II 125, Heillet 14, 308, Berneker aaO.

Obgleich eine einheitliebe idg. Grundform nicht ansetzbar ist, kann es sich

bei den lat. kelt. germ. bsl. Formen nur urn Urverwandtschaftund in keinem

Fall um Entlehnung handeln, wozu besonders die Ausfiihrungen von Huch Zs.

f. osterr. Gymn. 47, 68 zu vergleichen sind (so auch Hoops, Kluge, Bjorkman,

letzterer in Zs. f. dt. "Wortf. 2, 211). Ficks Annahme eines idg. cj (1
4 359) und

Erklarung der balt.-slav. Worter als Lehngut aus dem Kelt, ist unhaltbar.

Weitere Beziehungen sind bisher nicht ermittelt, denn der Yergleich

mit lat. abics (Fick II 4
11, dann wieder Loewenthal Ark. f. nord. Fil. 32,

270) hat nichts fur sich; lat. ebulas „Holunder!1

,
av. abda „mirus“ bleibt

gleichfalls beiseite.

Ein alter kons. Stamm ist nicht unwahrscheinlich, vgl. Trautmann aaO.,

Bechtel KZ. 44, 129.

abo-s „Affe“?

Ob fur dieses Wort eine idg. Grundform ansetzbar ist, bleibt hoclist

zweifelhaft; die im (Kelt.) Germ. Slav, erhaltenen Formen sind mehrdeutig

4*
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und z. T. nur durch Entlehnung zu erklaren. Wichtig, aber schwierig ist

die Hesychglosse afgavas' KeXtoI rovg y.eQxoni&pnovg] es lieBe sicb die

Emendation *afifiavag verteidigen (Reinesius vgl. Schrader BB. 15, 287)

und der fur das Kelt, gewonnene Anlaut *ab- wiirde in den germ. Sprachen

lautgerecht als *ap- wiederkehren : altn. npi m. „A£fe, Tor“, apa f. (auch

apyuja), akd. affo m., aff'a f., affn f., mhd. affe m., affine f.; ags. apa m.,

as. apo m. ds. (FickHI 4
14, Falk-Torp 10). Sollte das germ. *apa- aus

dem Kelt, entlehnt sein (vgl. Schrader Realles. I 2
17), ware diese Ent-

lehnung vor Einsetzen der b : jj-Verschiebung vor sich gegangen. Aus

dem Germ, stammt altruss. opica f. „Affe“, altcech. op ice. Uber das Sach-

liche vgl. Schrader aaO.

Die Beziehung zu ai. leapt- „Affe“ ist ganz unklar.

abh- „sofort, sogleieh“?

Ai. ahnaya „alsbald, sogleich“ (aus *abhnaya herleitbar; nicht besser zu

ai. dhar. ahan- „Tag“);

Gr. dcpaQ „sogleich“ (nicht wahrscheinlicher nach Bartholomae BB. 15,

17 zu ai. sabar-clhuk ,,leicht Milch gebend“, s. dagegen Pedersen KZ. 32,

265), wozu doch wohl zunachst aepvco, ucpvwg „plotzlich“ (anders, doch

nicht annehmbar Prellwitz 1 41, 2 6S);

allenfalls aksl. abbje „sogleich, alsbald“ (doch scheint mir Bernekers

23 Alternative: mit Anlautdehnung aus *obbjc „zu der Zeit“, den Yorzug

zu verdienen), J. Schmidt PL 216 Anm. 1 ;
aber mir. opann

,
t-op „plotzlich“,

nir. obann
,
tobann nicht aus *abhn - (Fick II 4

50, Zupitza KZ. 36, 244,

Pedersen KG. I 161).

Wenn das si. Wort ausscheidet, gelangt man zu einem r/w-Paradigma.

am- „fassen“.

Yon den auf eine solche Wz. bezogenen Wortern (vgl. Osthofif Forsch. I

28 f., MU. YI 337 ff., J. Schmidt KZ. 23, 277, Curtius 5 323, Persson Wzerw.

62, Beitr. Iff., Reichelt KZ. 46, 31 If.) halten vielleicht Stich die GefaB-

bezeichnungen ai. dmatram „GefaB, Krug, groBe Trinkschale“ (gegen

Wiedemann BB. 29, 317 s. u. iam- „graben‘ :

;
auch Zugehorigkeit zu *em-

„nehmen“, Persson Beitr. 5 m. Lit., wird durch die Bed. der sichern An-

gehorigen letzterer Wz. nicht empfohlen), und arm. aman „GefaB‘ :

(Bthl.

IF. 7, 94, Hiibschmann Arm. Gr. 1416; konnte an sich als *semeno- zu scm-

„schopfen“ oder „eins; zusammen, sammeln" gehoren, Solmsen Beitr.

181, wie nach ihm sicher gr. apt] usw.; kein Yertrauen verdient die Ana-

lyse von lat. matida „Gcfal.i fur Fliissigkeiten, Kachttopf, Waschgeschirr“

als *md-tela von einer Set-Form [a]md- der Wz., Lit. bei Osthofif aaO.,

Persson Beitr. 3), und andrerseits lat. umpla „Handhabe, Grifif“
(
*am-la

),

ampins „umfangreich, weit, geraumig" (wofiir eine Gdf. *ambi-plos „beider-

seits, ringsum voll“ wenigstens nicht wahrscheinlicher ist). Man deutet

auch *ansa ,,Schlinge“ aus *am-s-a ,.Fasser“ ( : lat. am-[p]la) und *»wr,

manes „Hand“ als „die fassende" (s. auch met- „miihen“??), so daB eine

Wz. „fassen“ doch eine gewisse Stutze hat. Doch ist der stark

konstruktive Charakter dieser Yereinigung zu betonen.
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Uber ai. sam-umd-h „lang“ (Ausdehnung), samamya-h „in die Lange
gehend“, vyamd-h „MaB der ausgebreiteten Arme, Klafter" (Persson Beitr. 3)

s. vielmehr Wackernagel KZ. 46, 269 (vi-yama-h von vi-yam- „ausspreizen“,

erstere gegensatzliche Augenblieksbildungen dazu). DaB gr. yaneeiv „zu-

greifen, fassen“ (wozu auch yaip, s. u. moks „bald“) nacli Bois. s. v. eine

jAErw. von (u)ms

-

sei, ist eine sebr vage Wurzeletymologie.

am(m)a „Liebkosungsausdruck der Kinder an die Mutter 11

.

Alb. ame „Tante“, aisl. amnia „GroBmutter“, abd. amnia „Hutter, Amme“,
nhd. Amine; gr. dyydg, ayyta „Mutter“ Hes., osk. Animal „*A»nnae, d. i.

Matri (Gottername)“ (Fick I 4
354); mir. ammait „altes Weib, Hexe“ (Fick II 4

16). Von anil-, ami- (s. Brugmann II 2
,

1 496) gebildet sind lat. amicus

„Freund“ und amita „Mutterschwester, Vatersehwester“ (vgl. lit. anyta

„Schwiegermutter“ : lat. anus „altes Weib“).

Eine Verbalableitung ist vielleicht lat. amclre „lieben“ (vgl. mhd. ctmmen

,,warten, pflegen
!
‘ zu amme). Vgl. Zimmermann KZ. 34, 5S4. Nach Kretsch-

mer (Gercke-Norden, Einleitung S. 113) vielmehr etruskisch.

Nach Zimmermann KZ. 44, 368 f., 47, 174 gehort auch lat. amornus

hierher. I. Gr. VII 763, 1971,2487 findet sich der Frauenname 14ju/uoa,

der fiir Auuoia stehen kann (wie btorjoav fur i-iotr/aav). Dieses ware

Bildung zu * auiwi{i) wie Aryoio^ : Atjrd>(i). Von einem lat. 'amoi (vgl.

Sunimoi OIL. II 1750) konnte amoinos = amornus gebildet sein (amoenus

:

*amoi = Amanus [rom. Soldatenname nach Sil. 17, 441]: *ammaV). Z.’s

Ansicht hat viel fiir sich, da sie durch CIL. X 5532 Mamoena (zu *mamoi)

neben VI 34002 Mamana X 4213 31ammon(a)e (zu *mam(m)o
,

gr. Maya)),

ferner durch gr. rogyovi] (zu /op/co) neben rogyoivog (zu rooyiot )
gestiitzt

wird. Vgl. Zimmermann aaO. : iiber unsichere oder ganz abweichende

Zusammenstellungen vgl. die Literatur in LEWb. 2 unter amo, -are und

amoenus.

amer- (amir, amr
)

,.Tag“.

Gr. hom. yyag, -arog, att. f/yega (Asper wohl nach ioxeoa, Sommer Gr.

Ltst. 123), sonst dyega „Tag“ (mit Lenis, daher und wegen der Bed. nicht

zu idg. *scm- ,.Sommer": Lit. bei Boisacq s. v., wozu Fick KZ. 43, 147);

arm. aur „Tag“ (aus *amor iiber *amur, *aumr; Meillet IF. 5, 331, Peder-

sen KZ. 39, 408, 428). Zur Stammbildung s. nach J. Schmidt PI. 195f., zu

jon. yeodyfigu] „Mittag“ Boisacq u. yEoyyfSg'id.

ames- oder omes- „Amsel“ ( : mes : ams- oder *oms~) 1

Vollstufe der ersten Silbe lage vor in ahd. amsala , ags. osle ,,Amsel“,

Vollstufe der zweiten Silbe in lat. merula „Amsel“ (Fick I
4 515, Kluge

EWb. 8
z. v. zw., Hirt Abl. 132, Suolahti Dt. Vogeln. 55) und cymr. micyalch

„merula, turdus“, corn, moelh

,

bret. mountch „Amsel :
‘ (mogliche Gdf. *mes-

alka oder *misalka nach Pedersen KG. I 73, wo schwierige Vermutungen
iiber ir. smol, smolach „Drossel“). Vollstufe beider Silben sucht Fick III 4

16 in ahd. amero, ags. amove „Ammer“, das aber in der Bed. abweicht

und wohl mit ahd. amar „Sommerdinkel“ zusammenhiingt, s. Kluge 8
s. v.
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Anders — auf Grand von idg. meis-, mois mis- — Schrader Sprvgl. 2

367, 3 II 140, Fick II 4 205: merula aus *misela (Sommers Hdb. 2 63 Ein-

wand, daB in vireo, virga -is- als -ir nicht -er- erscheint, ist nicht durch-

schlagend, da nach anl. u- die Bewahrung des vokalischen Extrems i be-

wirkt haben konnte), cymr. mioyalch usw. aus *meisalka
,
endlich mit -oi- ahd.

meisa. ags. muse, aisl. meisingr „Meise“. Doch wird letztere in der Bed.

abweichende Gruppe von Wood KZ. 45, 70 wohl richtiger auf ein Adj.

*maisa- „klein, winzig" bezogen wegen norw. mdartl. meis „diinne, schwach-

liche Person", meiseleg „diinn und scbwachlich", tvflam. mijzen „zerkrumeln“,

mejzel „BiBchen, Kriimchen". Am zuverlassigsten ist der Y ergleich des lat.

mit dem brit. Worte (
merula nicht besser nach Lehmann KZ. 41, 392 zu

[MQfia'iQCO „schimmere“).

ambhi, mbhi „beiderseits wovon, um—herum" (syntaktiscbes s. Brugmann
Grdr. II 2

2, 795 f.), ambho(u) Du. „beide“, und abnliche auf -bhi, -bho-

ausgebende Formen.

Gr. dpcpi „um“ (a/ucpi-s „zu beiden Seiten", mit demselben Adverbial -s,

wie z. B. uyj, /axQUfig, s. Brugmann Grdr. II 2
2, 737); lat. amb- (vor Yokal,

z. B. ambigo
),

am-, an- (vor Kons., z. B. ampulo, amicio aus *am[bi] jacio)

untrennbares Praefix „herum, um, ringsum", altlat. auch Praep. am „cir-

cum" m. Acc.

iambi- im Sinne von „beide“, den auch anceps zeigt, ist dagegen Zs.-

Form *ambo- von ambo), umbr. amb- (
amboltu), an-

(
an-ferener „circum-

ferendi", an-clersafust „circumdederit“, anseriatu „observato“, s. zu letzterem

Jacobsobn KZ. 40, 112 f.), osk. amvianud „circuitu, Umweg" amnud
„circuitu, causa" (kaum *amb-beno- : venio

,
sondern «o-Ableitung, s. v. Planta

II 32, 623; nicht zu arnnis oder nach Fay Cl. Bev. 13, 399, Cl. Quart. 4, 80

als *agmnos zu agmen)

:

mit -er- Erweiterung nach praeter-eo
,
intereo (siehe

Y. Planta II 455, Yf. LEWb. 2 31) umbr. amprehtu. ambretido „ambito,

ambiunto", vielleicht auch osk. am fret „ambiunt“ (wenn nicht eher nach

Schulze KZ. 45, 182 in *am-ferent „circumferunt, 7iegiayovai“ zu zerlegen;

die vermuteten lat. Spuren der gleicben -er-Erweiterung, amfradus
,

(im-

brices sind dagegen anders zu beurteilen)
;
mit ti- Erweiterung (nach pos-t

,

per-t, Buck Elementarbucb 65) osk. ampt „circum“ (wie umbr. ambr- zu-

nachst auf Grund des aus amf- vor Kons. vereinfacbten am-)’, alb. mbi
,

mbs „bei, auf, an" (G. Meyer Alb. Wb. 265); unsicher ist arm. amb-=
apcpl in amb-oij „vollstandig, ganz" neben ot) ,

ar-ol) „gesund, ganz" (Hiibsch-

mann Arm. Gr. I 416, Brugmann Grdr. II 2
2, 795).

*mbhi : gall, ambi- „um“ (z. B. ’ApfU-dgavoi), cymr. am- (durch i-Umlaut

em-, pm-), corn. bret. am-, cm-, air. imb-, imm-, immc- „um“; abd. as. umbi,

aisl. amb, ags. ymb, ymbe „um“ (im Got. von hi aufgesogen); ai. abhi-tah

,

av. aiwito „zu beiden Seiten, rings" (iiber av. aibis
,
ap. abis strittiger Bed.

s. Pedersen IvZ. 40, 127, Bartholomae IF. 19, Beiheft S. 106; die Endung
..s in geschichtlichem Zusammenbang mit der von gr. dpq?(£?); ai. abhi

kann in der Bed. „um“, ap. abiy, av. aibl, aiivi in der Bed. „iiber, in

betreff von" aus *mbhi stammen, muB es aber nicht, und setzt im iibrigen

sicher das idg. *obhi oder *ebhi fort.
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*bhi

:

got. bi in der Bed. „um“, mit Auslautdehnung in betonter Stellung

as. ahd. ags. bT, nhd. bei (fiber zweifelhafte Ableitungen s. Falk-Torp 37

und 1437 unter lil II „Zwischenraum, Zeitraum“, 73 und 1437 unter billede

„Bild“).

;
,Beide :<

:

Gr. a/upco „beide“ (Ableitung aurpormog)
;

lat. ambo
,

-ae, -o „beide“;

ai. ubhilu „beide“, av. uwa- ds. ; lit. abii, aksl. oba ds.
;
got. bai m., ba n.,

gen. baddjc (bajops
,

s. zur Bildung Brugmann Grdr. II

2

2, 77 ;
anders —

im Ausgang zu lat. nostrates — Pick III 4 255), as. be thie, ags, ba (pu),

engl. both, ahd. beide, bede

,

anord. bader gen. beggja ,,beide“ (mit schwer

zu erklarendem a).
,

Yon diesen wurde ai. ubhau, av. uwa bisher als Zs. mit einem u- „zwei“

(lat. ulgintt) betrachtet; Sommer IF. 30, 404 leugnet ein solcbes u- und
betraebtet die ar. Formen als durcb den Labial bewirkte Verdumpfung
eines *abhau~*mbhdu unter Berufung auf ai. Kubcra-h aus *Kabcrah (vgl.

Patronymikon Raberaka-h; Wackernagel KZ. 41, 3l4ff.). Lit. abu, aksl.

oba beruhn wohl auf Umbildung von *amb-o zu einer Zeit, als die Praep.

*ambhi „um“ zugunsten von *obhi (ab. oha, s. lat. ob) aufgegeben wurde
(kaum nach Solmsen RhMus. 61, 502 A. 1 ursprfinglich zu si. obz mit

einem Verhaltnis wie zwischen got. bai „beide“ : bi „um, bei, an“).

Mindestens das Yerhaltnis *amblio(u), *ambhi

:

got. usw. bai, bi laBt es

kaum zweifelhaft sein, daB am- (vielleicht aus an-) ein erstes Zsglied sei

;

Pedersens (Pron. dem. 42) Ansatz eines *mbhi, *mbhou als Grundlage samt-

licher genannton Formen widerspricht unseren sonstigen Anscliauungen

fiber idg. Lautverhaltnisse. Andere Lit. fiber den Anlaut unserer Sippe

bei Brugmann Distr. 22 A. 1, Grdr. 2 II 2, 795, Yf. LEWb. 2 33 (auch gegen
die Meinung, da8 am- noch in selbstandiger Yerwendung in lat. am-icio

,

Am-iternum vorliege). Glottogonische Spekulationen bei Fay AlPh. 32,

408 f. (*bhi *bho- eigentlich „in Yerbindung mit“ und vereinbar mit der

Endung -bhi des Instrumentals und den anderen W»-Endungen).

1. an- „Bezeichnung ffir miinnlichen oder weiblichen Ahnen“.

Gr. awl?' pirjTQo; i) yratpo? lagrgQ Hes., vgl. boot. Inschr. IG, YII 3380
(Charonea), acc. avviv. Hierzu aus Larisa IG. IX 2, 877 : oi e(y)yovo<-

(= Enkel) t>]v eidlav avebv, also neben dvvlg existiert ein nom. dvd>. Lat.

anna „nomen mulieris alentis“ (Mommsen OIL. Ill ind. p. 1089. suppl.

nr. 12 826 [mit Note]). W. Schulze denkt an illyrischen Ursprung, vgl.

KZ. 43, 276 und die dort angegebene Literatur; vgl. weiterhin lat. anus,

us „altes Weib“ und wohl auch den Namen der Gottin Anna Perenna bei

Yarro sat. Men. frg. 506 Buech, da die Yerbindung mit lat. annus „Jabr“

Schwierigkeiten macht.

Ahd. ano, mhd. ane, an, ene, nhd. Aim „GroBvater, UrgroBvater, Ahn“

;

ahd. ana, mhd. ane „GroGmutter, UrgroBmutter, Ahne“. Deminutivbildungen

sind: altn. AU (*anilo); ags. Anela; ahd. Anelo Personennamen ; mhd.
enel „Gro6vater, Enkel“. Ferner ahd. eninchil; mhd. enicMin

;
nhd. Enkel.

Bei den Indogermanen wurde der Enkel als Abbild oder Ersatz des GroB-

vaters betrachtet; vgl. gr. AvrljiaTQog

,

ion. gekfirzt 'Avxmdg. Gegen diese

von W. Schulze KZ. 40, 409 f. vertretene Ansicht wendet Hermann, Hachr.
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ti. Ges. d. Wiss. zu Gottingen Phil. -hist. Klasse 1918, 215f. ein, daB bayr.

enl, aril
,

osterr. aenl, anl usw. die Bedeutung „GroBvaterehen“ und „Enkel“

tragen, und man es hier mit der gleichen Erscheinung zu tun hat wie bei

dt. Vetter (ursprgl. „des Vaters Bruder“, dann auch „des Bruders Sohn“);

die Anrede wird vom GroBvater an den Enkel zuriickgegeben. Diese

altere Auffassung (vgl. die Literatur bei Hermann aaO.) ist beachtenswert.

PreuB. ane „alte Mutter“; lit. am/fa „Schwiegermutter“.

Wohl mit Becht stellt M. E. Schmidt KZ. 47, 189 arm. aner „Yater der

Frau“ hierzu. Es liegt eine Komparativbildung vor wie in lat. nmtertera

„Mutterschwrester“, cymr. ewytlrr „Oheim“, acorn, eaitor
,
bret. eontr (urkelt.

*avcntro-, s. Pedersen Kelt. Gr. I 55). *anero- hatte die urspriingliche

Bedeutung „etwas wie der Ahn“. Dagegen gehort arm. han ,,GroBmutter“

zu hin „alt“ (vgl. M. E. Schmidt aaO.).

Unsicher ist ahd. hevianna
,
w'oraus umgebildet mhd. hebamme. Da ahd.

*avna „\Veib“ nicht zu belegen ist, nimmt Kluge EW. Enstehung aus *haf-

jan(d)jo „die Hebende“ an, wmraus die spateren Umdeutungen entstanden

seien. Doch vgl. BB. VI 235, PBBr. 30, 250.

2. an „etwa, wohl“.

Gr. ay „wohl, etwa, in irgendeinem andern Falle“
(
edv aus el civ, rjv

Ol 9/

aus *>) dv, av aus al av, att. luv durch Ivreuzung von edv und av; Ehrlich

KZ. 38, 86); got. an Fragepartikel.

Aber lat. an aus *at-ne
,
anne

,
s. die Lit. bei Yf. LEWb. 2

39, wozu Jacob-

sohn KZ. 45, 347 f., Fraenkel Glotta 4, 47 f.

3. an- „atmen, hauchen“.

Ai. aniti „atmet“ (auch thematisch anati), anila-h „Atem, Hauch, 'Wind“

ana-h „Hauch, Atem“ and-h (vielleicht ,,Hauch“ oder „Mund, Kase“, ana-

nam „Mund, Maul, Gesicht“ mit ind. Vriddhi; „Mund“ als „Atmer, das

Atmen“);

Av. antycl
,
pardntyd „des Ein- und Ausatmens 11

(Zs. von *anti- „Atmen“
mit a und purer, s. Bartholomae IF. 7, 59; uber ainiti- „Milde <:

s. aber

Airan. Wb. 1 25 f.).

Gr. dve/iog „Hauch, Wind'*, dv>jve,uog (mit Zsdehnung) vtjve/uos
,

,

wind-

still", yve/ideig „windreich“ (>)-metrische Dehnung), dveucbho; („windig“,

d. i.
:) „nichtig, vergeblich“ (dissimiliert aus dve/ieovio s. zuletzt Bechtel

Lexil. 44, auch 226 tiber das wohl aus *
l
uei-ave

l

ucbviog durch Ferndissimi-

lation gekiirzte /.leTa/xcbnog „vergeblich, ohne Erfolg“). 1

)

Lat. animus „Geist, Seele“, animu „Luftzug, "Wind, Hauch, Seele“ (davon

animal „Lebewesen, Tier“, halo-, -are „hauchen, duften“ (Denominativ eines

an-slo-; mit unechtem h, das hier schallmalenden Wert erlangte und auch

*) dvtfuovij seheint aus einem semit. Mamen des Adonis umgestaltet, Lewy Fremdw. 49.

— Uber arrj&ov „Dill" s. Boisaeq 62; auch avmri; T ein wohlriechendes Kraut" bleibt

besser unetymologisiert. — Ganz zweifelhaft ist Zugehorigkeit von arzoov „Hohle“, das

von der anit-Form der \Vz. heizuleiten wiiie („-\tmer, Luftloch“VV Preliwitz’ 2 42 Be-

rufung auf avzrjgtg „Fensteroffnung. Niistem der Pferde" unter Zugrundelegung eines

avxijo „Atmer" iiberzeugt mich nicht); die Verbindung uitgov.Prrson scheitert am Vo-
kalismus, s. Brugmann Grdr. II 2

1, 329 f. — Uber gr. anD/.ia s. Boisaeq bd m. Lit.
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in an(h)elare eindrang; iiber letzteres s. Praep. *ai>, some Yf. LEWb. 2

26, 44; iiber aliitw
,
allium ebenda und unter *dlo-).

Air. anal „spiritus
!!

,
cymr. anadl „Atem“, mbret. alazti (Umstellung), nbret.

holan (
*a>i3-tlo-); mcymr. emit, ncymr. inaid „SeeIe“ (*uno-i7-), abrit. EH.

Anatemorcs (Fick II 4
13); air. annum, nir. anum „Seele“, gen. unman (St.

*ana-mon die i-Farbe des Nom. sg. nach den neutr. -wm-St., s. Peder-

sen KG. II 61 ;
zur Kreuzung mit lat. anima s. Pokorny ZfcPh. 10, 69f.),

corn, eneff,
,
mbret. cneff (pi. anaffon),

nbret. nnaoun „Seele“ (die umge-

lauteten corn, und bret. Formen wohl Lw. aus dem Lat., s. Yendryes De
Mb. voc. 112f., Pedersen KG. I 170, II 111); dazu air. osmul „Seufzer“

(
uss-anud

),
ferner („ausschnaufen = rasten, ruhen' 1

)
annul „bleibt, ruht,

hort auf“, con-osnu „desistit, desinit“
(
com-uss-an-) usw. (s. Pedersen KG. II

455 f, 672; conosnaim also nieht nach Fick II 4 311 als *eon-od-stanai
r
o

zu lat. destino usw., Wz. stu-).

Got. nz-anan (Prat, itzUn) „ausatmen“; mit GFormantien: anord. ond,

g. undue f. „Atem, Lebenshauch, Leben, Seele“, andn
,
-aria „atmen, keuehen :

= ags. dpkin .,stark pusten“, anord. andi m. „Atem, Geist, Seele“, afries.

omma (
*an-ma

)
„Atem“, ags. orop (pitz-anp-) „Atemzug“. l

)

aksl. vonja „Geruch“
(
vonjuti „riechen, duften“), ajhuti „duften“ (-ch-

vielleicht Hachahmung von duchuti, also ohne gescbiehtlichen Zusammen-
hang mit dem s von lat. halare aus un-slo-);

alb geg. «/, tosk. HA „ich schwelle“, geg. qjun „aufgeblasen“ (G. Meyer

Alb. \Vb. 5, der auch tosk. hide ..Bliitenkelch, Blnmc des Weins, Freude,

Annehmlichkeit“ als *anja = aksl. vonja setzt; nicht melir zu *andhos

„Blume, Kraut“ stellt).

Arm. holm „\Vind“ (Bugge IF. 1, 442) bleibt fern (s. Liden Arm. St.

38 f.. Petersson KZ. 47, 246). — Ai. atmdu- „Seele“ (Prelhvitz BB. 23, 75)

vielmehr zu ahd. alum „Atem“ (Hirt Abl. 92). —
Lat. inunis „leer“ will Prellwitz IvZ. 45, S9 als „worin Luft ist“ deuten

und auf ein *anos „A.tem, Luft“ (: ai- Ciuanam

)

beziehen; nicht iiberzeugend,

selbst wenn man die Yokallange als Zerdehnung nicht mit der ind. Yriddhi-

bildung in Zusammenhang bringt. — Ai. anllcam „Angesicht, Front 11 (Fick

I 4 165) vielmehr *eni -f- ocpi,-.

') Ob dazu auch as. ando, aps. audit, ano')u . Aufgeregtheit, Zorn, Leidwe-en 11

,
ahd.

anado, ando, unto „Arger, Zorn*, mhd. ande ,Gefiilil der Krankung". ahd. mutdon. an-

ton, mhd. andcn .semen Zorn auslas>en :

,
nhd. ahnden unter einer Mittelbed. „vor Er-

reguug keuehen" ? (Kluge s. v
,
Falk-Torp d und 1428 unter wind ; Schroder Abl. 9, s. auch

u. *nunt- „wagen". Formantiseh aber waren diese Woite wegen des alteu 2. Vokals von

ahd. anado, ags. anobu von den obigen jedenfalls abzuriicken. Falsch ist Johanssons

IF. 2,40 f., Brugmanns BSUAV. 1897, 3o Verb. in. ai. ntlhru - .sehwach, arm. diiittigh

av. adra- „gering an Stellung", ang'-blieh aus ndhro-, und gr. viol)/];. hoOqu; „triige.

schlaff", die mit Negation zu odo/tat, Bechtel Lex 237. Unbei'riedigend auch Falk-

Torp u. wind 1428; auch gr. otontu „schelte, tadle“ — s ann- — ist kaum zu ver-

gleichen Vielleicht aber ist anado usw. als .aufgebnieht sein, Hocbgehn" eine germ.

Abl. von der Praep. got ana usw, s. *««-); kaum hierher als „vor Anstrengung

keuehen" die Sippe von anord. aim „Eifer. Anstrengung, scliwere Feldarbeit und deien

Zeit (Friibling. tlerbst)", schwed. and „ liodenarbeit' . mild endec .eifrig, sclinell“ (Falk-

Torp 6 und 1429, Eimniscliung der Sippe von got. titans „Ernte“); fur die nord. Worte

fur „beachten. sich kiimmern" wie enta, an .a zielit Falk-Torp 1412 (1581) unter nn(d)se

selber Ableitung vora Praefix anda- in Erwiigung.
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Die Wz. zeigt neben se^-Formen wie ai. ani-ti, ani-lah, kelt. ana-tlo-

usw., und solchen wie avs-jnog
,
auch Formen von der einsilbigen Wzf., so

lat. *an-slo-
,
halo, anord. qnd (usw.), wozu aucb gr. aviat' avepioi, avxag'

jivotag Hes. sich stellt (s. Persson Beitr. 664).

Erweiterung *an-gh-: anord. angi „Geruch, Duft“ = arm. anjn „Seele“

(Liden Arm. St. 38 f.); ob auch das von Lagercrantz KZ. 35, 278 mit angi

verglichene gr. d/uq?d' dojurj. Aaxcoveg, oucpi)' nvog. rroroiapEi ' nooooCei Hes.,

arkad. evopupog „evo/j,os“ verwandt sei, ist ganz fraglich <p aus gh -
j
- suf-

fixalem ul o-Aolismus fiir a-?).

4. an, ano, no u. dgl., etwa „an einer sehragen Flache hin, hinan“ (vgl. die

Zusammenfassung bei Brugmann Grdr. II 2
2, 798 f., auch fiber das Syn-

taktische; Yf. LEWb. 2 38 f.).

Av. ana

,

ap. ana (urar. *ana oder *ana)
,
.fiber—hin“ (m. Acc. oder Instr.),

„entlang, auf“ (m. Acc.), av. amt, ap. amiv ,.nach, gemaB; auf—hin“ (m. Acc.),

„langs, entlang“ (m. Loc.), auch Praeverb; ai. dnu „nach (zeitlich m. Acc.,

Abb, Gen.), nach (Reihenfolge), nach—hin, entlang, hinter—her, gemaB, in

betreff, gegen“ (m. Acc.), Adv. ,,darauf“ (das ausl. -u scheint mit dem von

lesb. thess. dnv neben att. ano vergleichbar zu sein)

;

arm. am- in am-barnam
,
ham-ba'mam „ic.h erhebe“, liam-berem „ich er-

trage“ vielleicht aus an- (das h dann durch Yermischung mit dem aus dem
Pers. entlehnten ham- „zusammen“; Brugmann II 2

2, 798 ;
s. auch Hfibsch-

mann Arm. St. I 37, Arm. Gr. I 1 78).

Ion. -att. dva dva (auch einigemal av) „auf, in die Hohe, entlang
11

,
dor.

dv, lesb. thess. kypr. dr, ark. vv (aus *or) ds. (die einsilbige Form scheint

die ursprfingliche, und dva erst nach xard erweitert zu sein; s. zuletzt

Hermann IF. 35, 352; der Yokalunterschied or: dr ist noch nicht sicher

erklart; am wahrscheinlichsten ist nach Brugmann aol.-ach. or aus dr ent-

standen; kaum dra aus *ora assimiliert, wogegen dr spricht; auch kaum
ursprfingliche Doppelheit dr und dra); Adv. drco „aufwarts, empor“;

ein lat. Rest scheint an-helo „atme stark und mfihsam“ (von Thurneysen

1909, GGA. 801, AflLex. 13, 23 freilich als Simplex *angsIo- mit von halo her

eingedrungenem h betrachtet, doch ist neben halo aus *anslo- ein *anyslo-

nicht glaublich
;

s. Yf LEWb. 2
38, 44); umbr. an- (mit en „in“ gleichbedeu-

tend geworden und mit ihm in den Zs. wechselnd, daher en-tentu neben:)

an-tentu „intendito“ (vgl. zuletzt Yf. t)ber alteste sprachliche Bez. zw.

Kelten und Italikern 53 f. gegen Brugmanns IF. XY 70ff. Annahme eines

Wandels von cn vor Rons, zu an).

Kelt. Reste vermutet Fick II 4 13; der scheinbar verlaBlichste, air. ainmne

„patientia“, mcymr. anmynedd wfirde bei Picks Gdf. *an-menija (: gr. dra-,

d/n-fievoj „warte ab, ertrage“) leniertes m ergeben haben, und wird darum von

Pedersen (aber auch unrichtig) KG. I 169 zw. auf *an-ismonija „Nichtver-

langen“ zurfickgeffihrt; fiber an-dcss „sfidlicli“ u. dgl. s. Pedersen KG.H 301 f.

;

got. ana (m. Dat. und Acc.) „auf, an, gegen, wegen, fiber“, anord. a

Adv. u. Praep. m. Dat. und Acc. „an, in“, m. Dat. „an, in, auf, bei“, m.

Acc. „nach, auf, entgegen“, as. an

,

ags. on, ahd. ana, an
,
nhd. an Praep.

m. Dat. und Acc. und Instr. „an, auf, in, bis, gegen“ (die zweisilbige Form
braucht nicht ano oder *anc fortzusetzen, sondern kann im Zusammen-
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schluS mit dem folgenden Kasus auch urg. *ana sein; dies liegt vielleicht

dem ahd. anado „Krankung“ usw. zugrunde, wenn diese eigentlich „Auf-
gebrachtheit" bedeutete, s. u. an- „atmen“);

lit. anote; anot m. Gen.
;i
entsprechend, gemaB" (Bezzenberger BB. 27,

1 58 f.)
;

fiber das zunachst auf ursl. *on zurfickgehende slav. xz „in, auf“

s. Brugmann Grdr. II 2
2, 828 und *en „in“.

Mit Schwundstufe der ersten Silbe, also Anlaut n-

:

lit. nuo m. Gen. „von—herab, von—weg“ (diese woher-Bed. erst durch

die Yerbindung mit dem Ablativ neu entstanden), in Nominalzs. nuo-, in

Yerbalzs. nu- (proklit. Kfirzung wie in pri- neben prie), lett. nuo m. Gen.
„von“, als Praefix nuo-; apr. no, na m. Ace. auf (wohin), gegen, fiber— hin“,

als Praef. „nach; von—weg“ (s. auch Bezzenberger KZ. 44, 304); aksl. na
m. Acc. und Loc. „auf—hin; auf, an“ (dazu nacb prc

:
pre-dz neugebildet

na-dz „oberhalb, fiber" m. Acc. und Instr. und Praeverb)
;

ai. na- vielleicht

in nadhita „bedrangt“, s. u. na- „helfen“.

Hierher vermutlich lit. -na, -n „in (Richtung wohin)“, Postposition bei

Verben der Bewegung (aber durch aksl. nevodz „Netz“ u. dgl., Berneker
IP. 10, 166, wird kein ahlautendes nc- glaublich gemacht) av. na-zdijah-,

ai. nediyas- „naher“ („*herangerfickter“; Wz. sed- „sitzen“; vermutlich

ahnlich got. nek, ahd. nah Adv. „nahe“ als „heranschauend, herangevcn-
det“ (mit Wz. oepi- als 2. Glied); s. Brugmann Grdr. II 2

2, 798 f., wo auch

fiber die mehrdeutigen ai. adhi „an, auf“, ap. adiy „in“ (*n-dhi oder *cdhi,

*odhil) und (S. 802, 860) arm. ond.

Als ffirs Uridg. gesichert dfirfen gelten die Formen *an und and, no,

wohl auch no {net). Die Annahme von Beziehung zum Demonstrativpron.

(no-, eno-) ano- (Fick I 4 367, Prellwitz 2 37 f.) bedarf noch niiherer Begrfin-

dung, ist aber grundsatzlich ebenso zulassig, wie z. B. die Yerwandtschaft

von ai. a „an, auf, herbei" (nicht aus *Ti nach Fick 1 4
367, Hirt Abl. 92)

mit dem Demonstrativstamm e-, o-.

Eine g-Ableitung wahrscheinlich in got. anaks adv. „plotzlich, sogleich",

lit. nor/las, abg. nagh „plotzlich, jah“ (Grienberger Unt. 22, Brugmann II 2

1, 507; die Yerbindung dieser Worte mit ai. ved. anjas, ailjasa Adv. „rasch,

plotzlich", s. J. Schmidt KZ. 23, 268 m. Lit., ist nicht wahrscheinlich; die

ai. Formen mogen nach Fick, auch Wb. I 4 23, II 4 11, bei andkti „salbt“,

ni-anj- „schlfipfen“ als „im Ausgleiten" verbleiben; eine andere Deutung
aller genannten Formen s. u. nogt- „Naeht“),

anota
(e
nata) „Tfirpfosten“.

Lat. antae nach Vitruv III 2 „die frei endigenden und vorn etwas ver-

starkten Wande, die den Pronaos eines Tempels oder die Prostas eines

Hauses einschlieBen", nach Paul. Diac. 15 L. auch „latera ostiorum", anord.

ond „Yorzimmer“ (Bugge KZ. 19, 401), ai. ata (gewohnlich PL atah wie

lat. antae
)
„Umfassung, Rahmen einer Tur“, av. q'dyd acc. pi. „Tfirpfosten“

(Osthoff KZ. 23, 84, Bartholomae Airan. Wb. 359 m. Lit.), arm. dr-and

„Tfirpfosten“ (Hfibschmann Arm. Stud. I 19).

Lat. antae ware an sich auf ante beziehbar (vgl. antes ursprgl. „Fronten“),

doch hat dieser Yergleich vor der obigen Yerbindung zurttckzutreten.
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anati-, eneti- ,,Ente“.

Ai. ati-, atl „ein Wasservogel“ (oder zu aisl. cedr, nschwed. oda „Eider-

gans“? vgl. eti- Tamm Et. Ordb. 86, Charpentier KZ. 40, 433, Falk-Torp
u. ederdun

) ;
gr. vfjooa

,
att. vyrta, boot, vaaoa „Ente“

(
*vdrm : ai. Hit )

;

lat. anas
(
unatem und anitem: g. pi. auch -than

)
„Ente“; ahd. anut (i-St.,

vgl. n. pi. end), as. anad, ags. cened
,

aisl. ond „Ente“
;

lit. antis
,

apr. antis

ds. ; abg. njij. skr. iitra ds. (ursprgl. u-St.
; Vorbild?).

Lat. anatma (scil. card) „Entenfleisch“ : lit. antiena ds.

Curtius 317, J. Schmidt KZ. 23, 268, Bezzenberger BB. 17, 216 Anm.,

223, Hirt Abl. 92, Bnigmann I

2

419, II 2
1, 171, 219, Robert Korns d’oi-

seaux 23.

1. ank- „Zwang, Kotwendigkeit“.

Gr. dvdyy.i] „Kot\vendigkeit, Zwang“ (gewohnlich als redupliziert ange-

sehen; eher nach Fay TAPhA. 41, 45 f. aus der Verbindung *iv ayxt] durch

Yokalangleichung erwachsen; der Dativ avayy.y bei Homer 31 mal, freilich

darunter 29 mal am Yersende, belegt, gegeniiber blob 6maligem Kom.
dvayy.i

;
und 3 maligem vji' avdyni;?), jon. arayy.ah

;
ds. (von avayxaiog „not-

wendig“, dvayyaQa „zwinge“);

air. ecen (ec- aus *anc cvmr. anqen, corn. bret. anken „Not, Notwen-
digkeit". Fick II 4 32.

Obwohl
,
Zwang“ aus .,feindlieher Bedriingnis, Yerfolgung“ verstandlich

ware, macht die gr.-kelt. Bed.-tlbereinstimmung es doch fraglich, ob das

lautlich ubereinstimmende ahd. adda „feindliche Yerfolgung“, nhd. Acht,

ags. old (urgerm. *anyto
),

germ. EN. Actumerus (d. i. Aytumeraz, 1. Jhd.

n. Chr.
; Brugmann Grd. I 2 382) womit ir. edit (*anktu-) „Totschlag aus

Rache“ zunachst zu verbinden ist (s. Falk-Torp 17, 1430), wurzelhaft mit

ank- ,,Zwang“ (: „bedrangen, toten“?) urspriinglich gleich ist.

Koch weniger begriinde't ist Yereinigung mit nek- „toten“ unter einer

zweisilbigen \Yz. *anek- „bedrangen, toten“ (Yf. LEWb. 2 512; Hirt Abl.

1 30 verband ahd. aIda mit lat. needre unter *onck- „verfolgen“).

2. auk- „biegen“; Kominalstamme cmko-, ctako-; unices-; cmku-lo-; awkin-,

-on; (no/cot . . awkro-.

Ai. ancati (mp. uncitan
)
und (tiefstufig) acati „biegt, kriimmt", Ptc. -akna-

(mit «-, rnj-, sum-), -akta- (mit ad-, ny-) ,.gebogen“; atoka-lt „Biegung,

Haken, Biegung zwischen Brust und Hufte“, dnkus- n. „Biegung, Ivriim-

mung“ (= gr. to dyy.og „Tal, Schlucht“), aukasdm „Seite, Weiche; anku-

in awkCujant- „Kriimmungen. Seitenwege suchend‘ !

;

Av. anku-pasomna- „mit Haken, Spangen sich schmuekend“, ai. ankuqa-h

„Haken, Angelhaken, Elefantenstachel", <mkurd-h ,.junger SproB, SchoB-

ling (ursprgl. Keimzacke, gebogener Keim) Anschwellurig" (= gr. dyy.vl.og

„krumm“, dt. Anticl, anord. oil
,

cdl „Iveimblatt, Keim“ s. u.)

;

av. aka- m. „Haken, Zapfen“, tixuah (Bartholomae Stud. 2, 101 Airan.

Wb. 359) „Ziigel“.

Gr. dyy.ojv „Bug, Ellenbogen“, (d. pi. dyxdai, apokopiert dyy.dg, Lit. bei

Boisacq 7 A. 1, 1087), en-rjyy.ev-ideg „die an den dyy.oveg (Rippen?) des

Schiffes befestigten Bohlen“ (Doderlein, Bechtel Lexil. 129), uyxoiva „alles.
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gekriimmte“, ayy.iotQov ,.Angelhaken“ ; ayy.vkog „krumm“, dyy.vhy „Riemen“

(vgl. u. anord. dl, al ds.), dyxvga „Anker“; dyxdhj „Ellenbogen, Bucht,

alles gekriimmte“; to dyxog (s. o.).

Mit o : oyxog „Widerhaken“ = lat. uncus „gekriimmt; Subst. Haken“

(oyxlvog = unclnus „Haken, Widerhaken“; ungulus ,,Fingerring“ Pacuvius,

von Festus 514 L. als oskisch bezeichnet, untjustus .,fastis uncus“ Paulus

ex Fest. 519).

Anmerkung: Froehde BB. 14, 97, Hirt Abl. § 790 verbinden dyxog
,

uncus abweichend als *uonkos mit lit. anias
,
vTisas „Widerhaken“; da ansas,

eigentl. onsas, zemaitisch aus *van*as entstanden ist, braucht nicbt einzel-

sprachlicher r-Yorschlag angenommen zu werden.

Lat. ancus „qui aduncum brachium habet“, anus
(
*ancnos

,
vgl. o. av,

qxnah-) „Ivrei9, Ring, After“, anulus „Ring, After“; ancrae „convalles.

vallis“ („Krummung, Einbuchtung“ vie to dyxog, vgl. u. germ. Yangra -);

vielleicbt (]i)amus „Haken, bes. Angelhaken" als *ancsmos (s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Mir. ccatlx „Fischhaken“ aus *av>kato-; vgl. aksl. olcotb „Haken“ (aber ir.

ainne „Ring, SteiB“ ist Lw. aus dem Lat.);

ahd. ango
,
ongul „Fischhaken, Stachel", aisl. angi, ags. onga „Spitze,

Stachel“ (*makon-
;

iiber got. halsagga „Halsbiegung, Nacken“ s. vielmehr

anyh -) ;
*angra- (bis aufs Geschlecbt = lat. *ancrae-) in anord. anyr „Bucht“

(in Ortsnamen vie Hardangr

\

ahd. angar
,

nhd. Anger; gleichbedeutend

aisl. eng
(
*<mgio -) „\Yiese“; alid. angul (=gr. dyxv/.og, s. o.), mhd. angel

„Stachel, Angel, der ins Heft eingefiigte Teil des Schwertes 11

. anord. qngoll

„Angelhaken“, angs. ongel „Angel“; mit urspriinglicher Anfangsbetonung

anord. oil, all „Keimblatt, Keim“ (dnhula-: Noreen Ltl. 25; zur Bed. vgl.

auBer ai. aiokura-h nocli norw. dial, ange „Keim, Zacke“ aus *ankon -),

anord. ol al f. „Riemen :i (Falk Ark. f. n. f. 6, 115, s. auch Falk-Torp 3f„

1428 unter Acd III, 1Y ;
Gdf. *anliulo, vgl. dyxvbj, oder allenfalls *anhld

,

das dem gr. dyxdh] niiher stiinde).

Slav. jclbmij „Gerste“ als „grannig, stachelig“ (Berneker 268, vgl. die

obigen Worte fur „Spitze, Stachel, Zaeke“.

PreuB.-lit. anka „Schlinge, Sclileife“ (apr. ado fur anclo'l s. Trautmann

Apr. 298) ;
aksl. okoix, „IIaken“ (s. o.).

Lit. bei Yf. LEWb. unter ancus
,
anus, Boisacq unter ayxdw, Falk-Torp

unter Aal, Angel.

Wzf. ang-, bes. zur Bezeicbnung von GliedmaBen (vgl. got. lipus „Glied“:

*lei- „biegen“):

Ai. (myam „Glied“, cmguli-h ,
aoguri-h f. „Finger, Zebe £t (davon <mgu-

llt/am „Fingerring“), antgnsthd-h „groBe Zehe, Daumen11 = av. augusta- m.

„Zehe“ (vielleicbt auch ai. anjali-h und gr. uyyog; s. iiber diese. sowie die

u. genannten germ. Worte auch *agen-, *ang- „GefaB“).

Ahd. ancha
,
enka f. „Genick“ und „Schenkel, Knochenrohre"

(
*ankitin-),

anord. ekkja „Knochel, Ferse“; Demin, ahd. unchal, enchil (umgedeutet

anklao) m., anchala
,
enchila f., mhd. mnd. enkel. afries. onkel, onk/Cn, nhd.

Enkel, ags. (umgedeutet) andcoir, engl. ankle, anord. nkklu (' anknlan -)

.(Knochel am FuB“ ; arm. ankinn , angiun „Winkel
:t

; auch lat. angolas (vomit



aksl. qgh> „Winkel“ urverwandt ist) „Winkel“? (oder dies zu ango, angustusl

Nicht recht Mar ist das g von lat. ungulus
,
ungustus s. o.).

Lit. bei Vf. LWb. s. v.; dazu Persson Wtf. 421a.

angh- (kelt. aueh engh-) „eng, einengen, schntiren“, z. T. auch von seelischer

Beklemmung, Angst.

Verbal : av. qzimhe „zu bedrangen, in Not zu bringen“, tiefstufig av.

ny-azata „sie schntirt sich“, ny-Ctzaysn „sie sollen hineinzwangen“ (zum d

s. Bartholomae IF. 8, 235 m. Lit., Altiran. Wb. 362; ved. ahenia etwa

„mogen wir rfisten“ liegt in der Bed. ab; nnaiia RY. 8, 45, 5 ist unklar);

gr. ay/co „sehntire zusammen, erdroBle“, lat. ango „beenge, schntire zu“;

aksl. als i -Yerbuni ajq, qsiti „beengen“; dazu mit Tiefstufe sehr wahr-

scheinlich aksl. veia, vrzali „binden“ (c- hiatusfiillender Yorsehlag, siehe

Pedersen KZ. 38, 311 ; 39, 437, Meillet Msl. 14, 369, vielleicht festgeworden
durch Einflutl von viti „winden“, das aueh die Bed. beeinflufit haben mag?
Das yon Vondrak SI. Gr. I 184 fur idg. Alter des v- ins Feld gefiihrte lit.

vyzti vyzenas ..Bundschuhe flechten“, vyzd „Ba3tschuh“ •wohl zu einer Pala-

talerweiterung von *uei- „-winden“).

*onghii-s ,,eng“ : ai. nur in amhu-bhtcll f. „engspaltig“ und im Abl. sg. n.

amhos „Bedrangnis“ (Ableitung amhurd- „bedrangt, ungliicklich")
;

gr. in

aycpgv (s. u.)
; lat. in angiportns (*angu-p-) „enges GaBchen“; got. aggivus

„enge“ (zunachst aus *aggus, wie manwus aus *tnanas; ein unsicherer Er-

klarungsversuch bei Zupitza GG. 98 f., Brugmann Grdr. I 2 928 A. 1), anord.

qngr, engr, ags. enge
,

as. cnji, ahd. angi, engi „eng“, mhd. bange Adv. (bi-

+ Adv. ango), nhd. bange
;

weitergebildet arm. anjuh „eng“, aksl. qzz-Izz

„eng“. Im Kelt. z. T. e-Yokalismus: bret. enk „eng“ (fiber *ingo- aus

*engho-, -?<-), ir. as each mg „aus jeder Bedriingnis, Klemme" (Zimmer
KZ. 24, 205, wolil alter -7- St, daher viel eher aus '*engh- als aus

*ngh-); cymr. ing „bedrangte Lage“ steht ftir alteres yng\ ir. cum-nng

„eng“ (
*com-enghu-

,
oder nghu-), cymr. cyf-yng, yng (auch ing

,
Morris-

Jones, Welsh Grammar 110) „eng“ (wohl *engh-
;
Loth Rc. 17, 436 und 18,

90 legte *comangios zugrunde); cymr. ehang „weit, reichlich“
(
*eks-nghu-),

ir. fairsing „weit“ (Zupitza aaO. ; *for-eks-enghi- oder -nghi-).

*anghos-, *anghes- „Beklemmung, Bedrangnis“ : ai. cuiihas- n. „Angst, Be-

drangnis, Not“ (rvie auch amhati-h f.), av. qzah- „Bedrangung, Not, Ge-
fangenschaft“, qzo-jata „durch Erdrosselung getotet"; lat. angor m. „das

Zusammenschnfiren der Kehle, Unruhe, Angst, Kummer“, angus-tus „eng“

(wohl aus *anghos-to-s

;

oder mit altem, aus dem Adj. *anghu- bezogenem

««?), angustiae „Enge, Klemme, Schwierigkeiten“; fiber keltisches s. o.

;

anord. angr m. (vielleicht ursprgl. neutraler cs-St., Fick 4 III 12) „VerdruB,

Schade, Betrfibnis“, afries. ongost, ahd. nngast, nhd. Angst (aus *anghos-ti-

nach *anghu- umvokalisiert)
;

aksl. qzostb ,.Beengung“; lit. ankstas „eng“

(fr-Einschub, nicht Gutturalwechsel) kann ftir *anz[a]s-tas oder *anz-tas stehn.

Worte ftir „Nacken“ als „engste Stelle zwischen Kopf und Rumpf‘‘ (spielt

auch die Yorstellung „wo man einen 'svtirgt“ herein?)
: gr. aol. ayepyv

„Nacken“ (nach Schulze GGA. 1S97, 909 A. 1, Solmsen Beitr. 118 als

*ay/f-?]v Substantivierung des n-Adj. *anglai-s mittels des Formans -en-;
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fiber avygv s. auch Boisacq 104, 1099), got. hals-agga „Nacken“, klr. vjctzj

pi. „Genick“, eech. vuz „Genick, Nacken**, apr. (als slav. Lw.) ivinsus „Hals“

(auch arm. vis „Hals“ mit Praep. v- ?), s. Burda KSB. 6, 402, J. Schmidt
Yoc. I 82, KZ. 25, 173, Pedersen KZ. 38, 311; 39, 402, Vondrak SI. Gr. I

184 (andere Beurteilungen dieser Worte ffir Hals z. B. bei Lewy IF. 32,

165: dt. Wange-, bei Scheftelowitz BB. 29, 41: Wange, dp.cprjv arm. gang,

gank „Schadel“, s. dagegen Uhlenbeek PBrB. 30, 322 f.; halsagga nicht

besser zu anlc- „biegen“).

Andere Bildungen: gr. ayyovrj „Strick, das Wfirgen, Erdrosseln“ (daraus

lat. angina „Halsbraune‘‘), ayxigo „Spange, Verband“, ay-/i, ayyov, dyyo&t

,,nahe bei“ (vgl. frz. pres „bei“: lat. pressus), Komp. daaov „naher“ (*uy/iov;

aaaov ist daraus nach judaacnv = *pay.imv geneuert, Osthoff MU. 6, 60 ff.).

Lat. antarii fanes Yitruv 1 0, 2, 3 „die von der Spitze eines Windgerfistes

seitwarts zum Boden gespannten, das Seitwartsschwanken verhindevnden

Stricke“ (Reichelt KZ. 46, 311, Bildung wie ductarii funcs „Zugstricke“

;

auch alum oder cdus „Symphytum officinale*' aus *angh-slo-m als „zusammen-
schnfirende, d. i. zuheilenmachende Pflanze** wie gr. avfupvrov, dt. Tiein-

well ? Eine andere Auffassung s. unter alo-, ala-); fiber angulus s. unter

*ank-, *ang- „biegen“. Bret, eoncoes „Kehlsucht“
(fcom-angeid-

;
vgl. auch

vann. ancoe „Ziipfchen iin Hals**; Ernault Rc. 7,314; 19, 319ff.). Aksl.

qsota „Enge“.

Gall. Ododurus „arx in angustia sita“ und ir. ochte. „angustia“ (s. auch

u. take- „schweigen“) ist mit *angh- unvereinbar und hochstens auf eine

sinnahnliche \Vz. *og(h)- oder *ok- zu beziehen, s. Vf. LEWb. 2 41 f., wo auch

fiber fernzuhaltendes andere. -— Uferlose Weiterungen bei Fay TAPhA.
41, 31 ff.

Mit angh auch negh- (ai. nahjnti
;

lat. nedol s. u. ned- „zusammendrehen“)

unter *anegh- zu verknupfen (Saussure Mem. 281), ist zu kfilm.

ai3g®(h)i- „Schlange, AVurm**, egShi-, og?hi- und eglii- ds.
;
mindestens

zwei etymologisch verschiedene, aber frtih verschriinkte Sippen, deren

Yerhiiltnisse noch vielfach ganz unklar sind.

Lat. nngais „Schlange“ = lit. ang'is (f.) „Schlange, Natter**, apr. angis

„Schlange“ (lett. uodze f. „Schlange“), aks). ajt, russ. id\ poln. x-qs ,,Schlange“

(Curtius 3
1 93 f.), arm. an), oj (gen. -() „Schlange“ (Pick I

4 352, Bugge IF.

1,413; Lautentwicklung ahnlich wie in aucanem „salbe“ : lat. wiguo
;
nicht

fiberzeugend von Pedersen KZ. 39, 408 f. durcli ?«-Epenthese aus *ogh-ui-s

= gr , ocpiq erklart)
;

mir. csc-ung „Aal“ (*„Wasserschlange“, esc „\Vasser“

Corm.; Fick II 4
15), cymr. Ihjs-w-tn, pi. -iv-od ds. (Fickll 4 15; zum brit.

Schwunde von Kg vor u siehe Pedersen KG. I 107).

Dazu mit Schwundstufe und Media (letztere konnte an sich auch im
Lat. und Balt.-Slav, vorliegen) ahd. line „Schlange, Natter" (Curtius), gr.

afieig’ eyeig Hes. (Fick I 4 352); daher ist ai. alii-, a^ asi- ,,Schlange‘‘

(Curtius, Osthoff IF. 4, 270) wolil nicht als *nn“his hier anzureihen.

Diesen Formen mit Media zunachst steht ififiggig' tyyeh'g. MedvavaToi

Hes. (de Saussure Msl. 6, 78 f., Solmsen Beitr. I 215; ob im Yokal i- aus

e- durch eyyslvg oder eyig beeinfluSt?), woran wegen des r-Suffixes anzu-

schliefien sind aksl. qgoriSfo (unbelegt), russ. ug(o)rv, poln. uegors, eech.
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ilhof
,
serb. iigor, sloven, ogor „Aal“, lit. ungurys ds. (assim. aus *angurys

,

vgl. finn. ankerias, s. Trautmann Apr. 300), apr. angurgis „Aal“ (ksl. agiilja,

jegulja „Aal“ wohl aus dem Lat.). Ilirt IF. 22, 67 verbindet diese gr.

und balt.-slav. Aalnamen zu einer selbstandigen Gleichung (doch vgl. das

r-Suffix von ahd. augur usw., s. u.).

Eine andere idg. Gleicliung fiir „Aal“ ist vielleicht gr. eyye).vg, lat. an-

gutlla (s. bes. W. Meyer KZ. 28, 163, Johansson KZ. 30, 425, J. Schmidt

KZ. 32, 369, Osthoff IF. 4, 270, 292, Hirt IF. 22, 67, Idg. 619f.), wenn-

gleich die Einzelheiten nocli unklar sind (im Gr. *dyysXvos usw. zu eyye-

Xvos assimiliert, der reine Gutt. durcb Schwund des labialen Beiklangs

wegen des u der Endung? im Lat. -ilia statt -ella nach dem Sehwanken
in echten Deminutiven unter entscheidendem EinfluB des i von angitis ? II

aus -lu-1 s. zuletzt Sommer Hdb. 2 220, Krit. Erl. 80 f.); jedenfalls ist Hirt

zuzugeben, daB i'yyeXvg (gewiB nicht „von der Gestalt eines Speeres, syyog“,

Johansson KZ. 36, 373, Lewy IF. 32, 161) und anguilla (nicht Deminutiv

eines *angiunus „schlangenartig“, Stowasser Wb.) nicht einzelsprachlich ent-

standen und nicht Deminutive sein konnen.

Hirt vermutet eine idg. Zs. mit der Bed. „Schlangenfisch‘ ! (vgl. narm.

ojn-jitk „Aal“) und im zweiten Glied *du (: ohi) die Grundlage auch von

anord. qltmn- „Makrele“ = as. alund
,

ahd. cHunt
,

alant „Leuciscus idus,

Kiihling“, wozu dehnstufig *iilo- allenfalls in dt. Aal
,

ahd. al, anord. all.

ags. cel „Aal“. (Letzteres nicht nach Schroeder ZfdtA. 42, 63 aus *cd-los „eB-

barer [Wurm]“, auch kaum nach Holthausen Anglia Beibl. 18, 194 „von

ahlenformiger Gestalt” oder nach Persson Beitr. 224 zu ai. ali-, all „Streifen,

Strich, Linie“).

In der Bed. „Wurm, Made” und mit r-Suffix (vgl. o. tju^ygig usw.): ahd.

angar „Kornmade“, cngirinc .,Larve“, nhd. Engcrling
,

lit. ankstirai „Maden,

Engerlinge” (und ahnliche Formen, s. Trautmann Apr. 301), lett. anksteri

„Maden, Engerlinge“, apr. anxdris (d. i. anxtris) aber „Natter“ (iiber das

-st- dieser bait. Formen vgl. Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. 171), russ.

ng(o)n „Hitzblatter, Finne“ (auch ...Aal”, s. o.), poln. icaqry „Schweins-

finnen“ (Bezzenberger GGA. 1874, 1236, BB. 2, 154; nicht besser iiber

angar, itgon ders. GGA. 1 898, 554 f.).

Aicht uborzeugend betrachtet Trautmann BB. 29, 307 auch as. angseta

„pustula“, ags. any-set, -a „carbuncuius, furunculus", ahd. angesezo ,,furun-

culus" als Zs. unseres St. mit *reil-, wie ahd. ancweis ds. als solche mit

uricl-, und vergleicht Bezzenberger damit weiter gr. dyrng „Grind, SchorfA

Nasallose Formen ( zur Trennung von den obigen Gruppen s. bes. Fick I 4

361, Prellwitz 2 166, Johansson Beitr. z. gr. Sprachk. 149, Hellquist Ark. f.

nord. til 13.231):

gr. eytg m. if.) „Schlange“, tytdva ds. ffiir *iyjdvy, fem. eines Adj. eyi-

dvo; „schlangenartig‘ ;

,
Solmsen Beitr. I 257 f.), cymr. cuod „lumbrici lati

in hepate ovium“^eun« ,,Pferdewiirmer :
‘ (kelt. *egi~, Fick II 4

27, Pedersen

KG. I 99, dessen Alternative, aus *oghwi-, nicht den Vorzug verdient
),
ahd.

egula „Egel“, diin. norw. iyl<: „ein schmarotzender Blattwurm in den Ein-

geweiden der Tiere und in der Haut und den Kiemen der Fische“ (von

Falk-Torp s. v. im t mit dem b von tytbra verglichen, was aber mit Solm-

sens Auffassung der gr. Bildung nicht vereinbar ist).
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DaB diese Wzf. egli- zu egh-
, ;
Igel“ zu stellen sei als „stechender Wurm“

ist kaum zu stiitzen trotz nhd. BeiBwurm = Schlange (beiLSen und stechen

wird aber sonst kaum verwechselt), da dieses eyh- nur in Bezeichnungen

stacheliger Tiere und urspriinglicb wohl nur des Igels auftritt.

Arm. il „Schlange, Viper“ kann als *P,gliis zu den vorigen (sofern diese

nicbt yh haben) oder als eg^his zu ocpig gestellt werden (Hiibschmann Arm.
Gr. I 450, .Brugmann I 2

132, 592, 634, II 2 l, 169; Meillet Esq. 51); nicbt

iiberzeugend Pedersen KZ. 39, 401; trotz Scheftelowitz BB. 28, 291 nicht

Lebnwort)

;

gr. otpis „Schlange“
(
*og'Zhis ;

fiir Pedersens KZ. 39, 40S Gdf. *ogh-ui-s

ist arm. auj
,

s. o., keine ausreicbende Stiitze, ebensowenig die hom. Lang-

messung oncpig) ; ai. alii-, av. azi- „Schlange“ (e\o, gh oder g'ih .

Unsicher ist Anreibung von as. egithassa, mnd. egidesse
,
ags. (verderbt)

apuxe, abd. egidehsa, nhd. Eidechse mit ewi-, egi- — ogig (Zupitza Gutt. 99

nach Kluge; Falk-Torp u. ogle).

Ob in diese Mannigfaltigkeit so Ordnung zu bringen sei, daB aiag'i.lii-

und eghi-, oglii- (gh) eine Kreuzungsform eg'ihi-, og*hi- hervorgerufen hiitten

(Yf. LEWb. 2 u. anguis), bleibe dahingestellt. — DaB *ang*(h)is als „con-

strictor“ (Fick II 4 15; Fay Transact. Am. Phil. Ass. 41, 37 f.) zu angh- ge-

hore, ist wegen der Gutturalverscbiedenbeit und sacblich zu bestreiten, da

bei den kleinen europaischen Sclilangenarten das Tier gewiC nicht vom
Erdriicken der Beute benannt ist. Aber auch Osthoffs IF. 4, 292 An-
kniipfung an oiig'i- „salben, schmieren" als „scbmierig glattes Getier“ uber-

zeugt nicbt. — liber die Yersuche, ,,nackt“ als Gdbed. zu erschlieBen und

die Verbindung mit ai. ndga- „Schlange“, ags. snaca „Ringelnatter“ s. unter

nog'i- .^ackt'b

angiro-s „Bote“ ?

Die Zusammenstellung von ai. ahgira-li „mythisches Wesen" mit gr.

ayye/.og „Bote“, d'/yskla) „Botendienst leisten, melden“ ist unsicher. Ygl.

dyyagog „pers. Bote“, ayyagov rrvo „Signalfeuer“ (Aesch. Agam. 273).

Brugmann II 2
1, 363. Boisacq 6. Fick 1 4 166.

anti, anta „gegeniiber, angesiehfcs; iiber—bin, entlang“ (vielleicht von zweier-

lei Ursprung, s. u.).

Ai. anti Adv. „sich gegeniiber, vor sicli. nahe“, wovon antikd- „nahe“,

n. „Niihe“;

arm. and (worin verschiedenes zusammengeflossen zu sein scheint, vgl.

den Anklang von hdhi, ai. adlii
,
adhah. S. Hiibschmann Arm. Gr. I 447,

Meillet Msl. 12, 429, Pedersen KZ. 39, 362 und bes. Finck KZ. 39, 501

bis 539), u. zw. in den Bedeutungen „fur, anstatt 11 m. Gen. fvgl. gr. dvri)

und „liings; iiber (an, auf) etwas bin“ m. Acc. (vgl. got. and), vielleicht

(nach Finck) auch in d. Bed. „zur Seite“ m. Abl. und „mit, bei“ m. Loc.

(welcher Yokal im Auslaut geschwunden ist. ist nicht bestimmbar; anl. fl-

ans a- infolge der Proklise; vie weit and- in Yerbalzusammensetzungen

hierhergehort, ist fiir Brugmann Grdr. II 2
2, 802 f. unentschieden)

;
dazu

andmnik „Erstgeborner, erster“ (Bugge KZ. 32, 2; vgl. zur Bed. lat. ante

„vor“, anterior und die unten genannten Worte fiir „Stirn“ als „Yorder-

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 5
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seite“), wohl auch ancanem „gehe voriiber" (Pedersen KZ. 39, 425, vgl.

gr. uvxouai
;

r aus t -j- dem aoristischen s, vgl. den Aor. e-anc).

Lit. ant, altlit. anta m. Gen. „auf, zu“ (zur Bet. s. Mikkola BB. 22, 248).

Gr. avxi (avTil selbstandiger Akzent unbekannt, s. Solmsen KZ. 44, 165

Anm. 2 ) „angesichts, gegeniiber, vor; fur, anstatt“ m. Gen. (ixber die zeit-

liche oder distributive Geltung von avxt in dial, avxl vvxxog
,

avxl fhsog,
avxl urjva s. Gunther IF. 20

,
71 f., Buck IF. 25, 259), auch Praeverb, z. B.

av&iGxt]f,ir, avx

a

„gegeniiber“, avxrjv „gegeniiber, entgegen“ (Ausgang nach
andern Adv. =Acc. sg. f. auf -av

,
-rjv, s. Brugmann Grdr. II 2

2, 687; ein

selbstandiger St. *avxa wird trotz Schwyzer IF. 30, 434 nicht gewahrleistet

durcb hom. v.ax' dvxrjaiv „am gegeniiberliegenden Standpunkt, gegeniiber",

da dieses nach Bechtel Lexil. 46 aus *avxt-oxi-g nach avxt]v i'Gxrj/.u umge-
bildet ist), dvxiy.gv, att. avxixgvg „geradezu, entgegen" (Ausgang unklar),

avxiaco, dvxta^co „begegne“, auavxda) ds., avro/aai ,.begegne, gehe jemanden
worum an“ (trotz Fick I 4 3 abgeleitetes Yerbum, von avxa).

Lat. ante (aus *anti, vgl. antisto, sowie antlcus
,

antiquus) Praep. m.

Acc. raumlich
,,
gegeniiber, vor", zeitlicli „vor“, auch Praeverb (z. B. ante-

ccdo
),

antid-ea, -hue „vorher", antid-lre „vorangehn“ {-d nach prod
,

Yf.

LEWb. 47); dazu anterior „friiherer“, antCirium betlim „Krieg vor der

Stadt", antlcus „der vordere" antiquus „alt“ (der Ausgang und die Ver-

engerung auf die zeitliche Bed. nach novus, s. Yf. LEWb .

2
48), antes, - him

„Reihen“ (von Soldaten, Weinstocken u. dgl.)“, urspriinglich etwa „Fronten“

(iiber antac s. aber unter *anota „Tiirpfosten“).

got. and Praep. m. Acc. „auf—hin, iiber—hin, entlang 11
. Mit davon ab-

weichender Bed. das Nominal- und Yerbalpraefix germ, anda-, and- „ent-

gegen, gegeniiber" und — indeni ein Dagegenhandeln in ein Trennen
auslauft — in Yerben perfektivierend gewohnlich „von—weg" : got.anda-,

and- (z. B. andniman „entgegennehmen“, andanems „annehmlich, ange-

nehm", andbindan ,,losbinden, entbinden"), anord. as. ags. and-, ahd. ant-,

inf-, mhd. nlid. ant-, ent- (z. B. Antivort
,
entbinden). Wahrend das Praefix

and(ci)- dem gr. dvxa entspricht, konnte die Praep. and auf *anti zuriick-

gehn, mu8 es aber nicht, vgl. das in der Bed. nachststehende lit. ant, alter

anta.

Eine schwachere Ablautform
; zeigt got. und m. Dat. „avxl, fiir,

urn", unpa- in unpa-pliiilmn „entfliehen“, ags. od- (*tiup-) in odija'utjun „ent-

gehn", rulrjenge ,,fliichtig
! ‘ = anord. unninqi, unding i. (*unp-, *und-gangia-)

,,entwichener Sklave" (Brugmann Grdr. II 2
2, 803).

Andere Bed. zeigt got. und m. Acc. „bis
£t

,
ahd. unt in unt-a5 „bis“ und

unzi (= untzi) „bis", as. und „bis“, unti, unt (und-j- te „zu“), unto
(
und

+ tv), engl. unto „zu, bis", anord. unz (und es) „bis daB", ags. (mit gram-
matischem Wechsel) od „hin zu, bis", osk. ant m. Acc. „bis zu" (ebenfalls

aus *nti, s. Yf. Kelten und Italiker 54; wegen der zu germ, und genau
stimmenden Bed. nicht = lat. ante zu setzen, z. B. v. Planta II 443), lit. iut

„naeh“. DaB diese Formen eine Erweiterung der Praep. *en, *n „in“ dar-

stellen (Brugmann Grdr. II 2
2, 836, wo auch iiber gr. dial, evte) ist mog-

lich, wie dann lit. int mit 7 „nach" in der Anwendung sich deckt. Doch
konnte dies eine nachtragliche Gebrauchsangleichung infolge der Laut-
ahnlichkeit sein, und idg. °nt(i, -at) „bis“ als „gegeniiber hin, auf die
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entgegengesetzte Seite hiniiber“ zu anti gehoren (so Fick III 4
30); auch

die Worte fur „Ende“ (s. u.) sind ursprgl. das auf der gegenuberliegenden

Seite winkende Ziel, und mit as. unt ist auch ant (and-\-te) Praep. m.

Acc. „usque ad“ bedeutungsgleich, was, selbst wenn nur junge Kreuzung

von tint mit ancl- vorlage, doch die Begriffsverwandtschaft beider be-

leuchtet.

Ein ganz verschiedenes Wort ist dt. und
,

ahd. unti, anti
,

enti u. dgh,

as. endi, ags. engl. and „und“, anord. en(n) ,,und, aber", das mit ai.

atha „darauf, dann“ verwandt sein mag (Kluge PBrB. 10, 444, Wb. s. v.

unci).

Komp. anord. cndr, enn „friiher, vormals, wieder, nach“ (endr = got.

andis-uh „entweder“, Feist got. Wb. 27), ags. end „vorher“ (*andis
),

ahd.

enti „friiher, vormals* 1 (grm. *andias), mhd. ent, end Konj. „ehe, vor“ (z. B.

Falk-Torp 192, 1455).

Idg. *anti-os „gegeniiber, vor einem liegend**
:
gr. dvxiog ds. (z. T. auch von

avTa gebildet nach Brugmann IF. 38, 139 Anm. 2; ivavziov „gegeniiber“,

evavziog „gegeniiber befindlich; Gegner"); mit der Bed. „Stirn“ (eigentlich

„Yorderseite, dem Gegeniiber zugekehrte Seite"), anord. enni n., abd. andi,

endi n. „Stirn", lat. antiae „capilli demissi in frontem": vgl. mit derselben

Bed. air. Stan (aus *ant-ono-) „Stirn“.

Ai. antci-h „Ende, Grenze, Rand", antya- „der letzte", got. andeis
,

an.

endir, as. endi, ags. aide m., ahd. anti, enti m. und n., nbd. Ended)

Dafi unserer Sippe ein Subst. *ant- „Stirne, Angesicbt" zugrunde liege

(Schulze BPbW. 1890, 1472, Thurneysen AflL. 13, 28 f., Thes. II 127), ist

ganz unsicher, s. Gunther IF. 20, 70, Brugmann Grdr. II 2
2, 802 f.

;
man

kann av-rl (vgl. tzqo-ti) und dv-za (vgl. v.a-za)
trennen. Wegen der Be-

deutungsverschiedenheit 1. ,.gegenuber, angesichts", 2. „iiber— bin, entlang**

erwagt Brugmann zwiefachen etymologischen Ursprung; in der I. Bed. ein

zu got. an-par, ai. an-ya-, dn-tara-, lit. aii-tras „alius, alter", ir. and „da,

dort", arm. and „dort“, (s. Juncker IvZ. 43, 340 f.) gehoriges Adv. *au-t . . .

mit jener Deixis, etwa „auf jener Seite, gegeniiber"; in der 2. Bed. ein

zu *an „avd : ‘ gehoriges *an-ti, -ta, wie sicb lit. afit „auf" geradezu an die

Stelle der durch avid), apr. mi, no-, aksl. na vertretenen Praep. gesetzt

zu haben scheint.

audlios n. „Blume, Kraut".

Ai. dndhah n. „Kraut“, gr. dvftog n. „Blume“ (dri)im „bluhe“, drthjoog

„bluhend", dvdtvov eldag „Lotosnahrung" usw., z. B. Fick I 4
3).

Davon Fick II 4 15 zweifelnd angereihte mir. ainder ,.junges Weib". cvmr.

miner „Farse“, acvmr. aideric „vitulus“, bret. ounner „Farse“ wiirden. wenn

zugehorig, ursprgl. „Trieb, SproB, junges Reis" bedeutet haben; s. noch

Olsen BB. 30, 325 f. Nach Pokorny (brieflich) vielmehr iber. Lw., zu bask.

andere „Fraulein“.

*) Die von Fick 11*33 erwogene Yerbindung dieses germ. Wortes vielmebr mit air.

ind n. ,Spitze, Ende, Haupt“, aeymr. or cled hin „limite leuo“ ist nicht vorzuziehen.

da der Begriffskern des ir. Wortes doch als „Spitze“ zu bestimmen ist; dieser Bed.

entspriiche weit bearer der Yergleich von ind mit dem gr. Bcrgnamen Ilirdo; (Stokes

IF. 12, 192), doch wird dieser Name wohl ungriechischer Herkunft sein.

5*
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Alb. endet. „Bliitenkelch, Blume des Weins; Freude, Annehmlichkeit”,

das G. Meyer BB. 8, 188 angereiht hatte, stellt derselbe Alb. AVb. 5 unter

einer Gdf. *anja = aksl. vonja „Duft“ zu *an- „hauchen“.

Nicht zu gr. avgvoder (s. *medh-, endh- „gehn, hervorkommen”).

ans- „wohlgeneigt, giinstig sein“.

Got. ansts, ahd. anst und (tiefstufig) unst, ags. est „Gunst, Gnade“, anord.

cist, qst ,,Gunst, Liebe“, ahd. abnnst, abunst, as. avunsf, ags. cefest „Abgunst,

Ungnade”; mhd. gund m. „Gunst“, anord. of-und ,,Ungnade“; Praeterito-

praesens ahd. an, unman (Inf. unnan
,

Praet. onsta
,
onda

)
„gonnen“ {gi-un-

rnn), as. ags. unnan „gonnen, einraumen, wiinschcn“, anord. unna (ann,

unnom
,

Praet. unna aus *unpa) „lieben, gonnen, einraumen”.

un-nu-m 1st ein altes Praes. der neu-, m^-Klasse, wozu der neue Sg.

ann. AVer die AVz. als grm. an-, un- ansetzt, hat in ansts die Suffixver-

bindung -s-ti- zu sehen (s. Brugmann Grdr. II 2
2, 437), wahrend mhd. gund,

an. ofund das einfacbere -ti- enthielten. Doch ist wegen des gemein-

germ. anst(s) die AVz . wohi als grm. ans-, tins- anzusetzen (Kluge ZfdtAVtf.

9, 317, Brugmann Grdr. II 2
3, 332), unnum mithin aus *unz-num (idg. *ns-

nu-me
)

entstanden, wonaeh dann Sg. ann, und das neue schwache Praet.

*un-pa (ahd. onda ,
anord. unna) neben ahd. onsta, as. gi-onsta-, auch mhd.

gund, anord. qfand sind dann Neuschopfungen nach dem s-los gewordenen
unnum, unnan.

Auch gr. 7iooa-gvy)g „freundlich“, du-gvr'jg „unfreundlich, hart“ (: ab-unst) ist

am wahrscheinlichsten = V-rpo?-, an-avag c (s. Pick BB. 1, 242, Brgm. aaO.).

In abweichender formaler Beurteilung bezieht Bechtel Lexil. 49 gr.

-avt'/g auf ein neutr. Subst. *dnos
,
dessen suffixale Tiefstufe dem germ.

*an-s-ti- zugrunde liege. gvgg nicht zu ai. ananam „Mund, Antlitz“

(s. *an- „atmen“) als „mit zu- oder abgewendetem Antlitz1

', da dies AVort

fur „Antlitz“ eine erst ind. Vriddhibildung ist (s. auch Boisacq Si 2 unter

vm’jvr] „Bart“). — Die germ. Sippe nicht zu gr. dvivgfu. — Kluge aaO.

will auch die germ. Asm als „die Gunner, die Gnadigen“ auffassen (auch

ai. asura-h „Geist, gottliches AVesen“?i; beachtenswert, aber nicht sicher.

ansa, ansi- „Schlinge, Schleife“, z. T. als Handhabe von GefiiBen (Henkel)

oder als dem Zugvieh umgelegter Ztigel.

Lat. ansa „Griff, Henkel, Handhabe”, ansae crepidae „die Osen am
Rande der Schuhsohlen, durch welche die Bindriemen gezogen wurden”
= lit. usd (Acc. usq) „Topfhenkel; Schleife beim Knotenscbiirzen” (vgl. auch

lat. ansdtus = lit. qsotas „gehenkelt”, lett. uosa Henkel, Schleife, Ose <£

,
wo-

neben i-St. apr. amis „Kesselhaken“, lett. boss (acc. iiosi) „Henker‘; aisl.

ies (*ansjo) „Loch am obern Rande des Schuhleders zum Durchziehen der

Riemen” = mnd. osc f. „ringformige Handhabe, Schlinge zum festhalten”

(daraus spatmhd. nhd. Ose; oder das wTgerm. AVort zu Ohr nach Kluge
und AVeigand-Hirt s. v.?;; .mir. rsi PI. „Ziigel !

‘, gr. jpda, dor. avia ds.

{*dvaid; nicht nach de Saussure Msl. 7, 189 als zu nasus; ebensowenig

wie ir. rsi nach Stokes IF. 12, 190, Pedersen KG. I 47 als nsio- ebendahin,

8. Vf. Streitberg-Festschr. und u. *nas- „Nase“). Bugge KZ. 19, 401, Fick I 4

353, II 4 16, III 4
14, Falk-Torp u. fiskcn, Osthoff AITJ. A

T
I 342.



Ai. amsadhrt „Gefat! mit Henkeln" enthalt vielmehr amsa-h „Schulter‘ :

im Sinne von „vorstehender Henkel“ (s. Fick I 4 aaO., Yf. LEWb. 2 u. ansa,

Ernout Bull. soc. lingu. Xo. 59, S. LXIII). — Idg. *unsa, *ansi- vielleicht

als „Schlinge zum Fassen“ zu *am- „fassen“, so daS eig. *ainsa auf Grund
eines cs-St. *ames-

;
auch das Lit. widerspricht dem nicbt, s. zuletzt Pers-

son Beitr. 4f., Hirt IF. 37, 224 f.

1. ar-, themat. (a)re-, set-Basis (a)re- und i-Basis
(
a)rei- (entweder aus dem

?o-Praes. *(ri)re-ip entwickelt, oder urspriinglich, so daB *(a)rc- vor-

konsonantische Entwickluug daraus) „ftigen, passen“, mehrfach und
vielleicht altest void planmafiigen Aufeinanderlegen beim Holzbau (auch

Steinbau?? Meringer IF. 17, 124) und vom Aufstapeln von Rolzern,

aber auch vielfach auf geistiges Zurechtlegen, Berechnen fibertragen.

Ausffihrlich bes. Persson Beitr. 632 f., 666, 741 f., 856.

Av. arante „sie setzen sich fest, bleiben stecken‘
!

,
ai. ara-h „Radspeiche“,

aratn Adv.
(
dramkar

-

„zurechtmachen'£ und „dienen“, wozu wohl ara-ti-

„Diener“ und ra-li, s. unter *ere- „rudern“) „passend, genug“, av, aram
„passend, entsprechend“

(aram-pi&icd „Mittag“ = die zum Mahle passende
Zeit“, woneben ra-pi&wa ds. mit schwundstufigem ru- neben *ara-, wovon
nrom Adv., Bartholomae Airan. Wb. 189, 1509); ai. ar-p-ayati „steckt

hinein, befestigt“ (dasselbe -p- auch in gr. agnsdovy „Seil, Strick zum
Befestigen des Panzers, zum Fangen“?? s. Boisacq 81);

arm. arnem „mache“ (Hiibschmann Arm. Gr. I 420), y-ar „consentaneo,

congiunto, contiguo, appresso", wovon yarem „aggiungere, congiungere"
(Bugge KZ. 32, 21), i;ar „schlecht“ (mit negativem 6~or „nicht passend"

;

Bugge aaO. 23);

gr. agagtoxa), doaga „fiige zusammen" (das Praes. zur \Vzf. *arei-, wenn
nicht Neubildung; s. dariiber sowie fiber die Quantitat des i J. Schmidt
KZ. 37, 35, Persson Beitr. 741), dgjuevog „angeffigt, passend", Sag „Gattin“
(wohl nach Brugmann IF. 28, 293 hierher mit Praef. *o -, kaum zu \Vz.
*scr- oder Wz. *uer~, a-feigw ; dazu dagiQuj „habe vertrauten Urngang";
auch „plaudere vertraulich‘ !

,
das trotz Bugge C. St. 4, 337 f. und Bechtel

Lexil. 240 f. nichts ffir etymologische Verwandtschaft mit serene colloquia

beweist, was dann ffir dag die trotz anord. nirta „Gattin cl
nicht vorzuziehende

Auffassung als „colloquiorum socia" zur Folge hiitte: yaly.-odgag „mit den
Erzwaffen vertrauten Umgang habend“, Bechtel KZ. 44, 125, wo auch fiber

yegi-agag xey.xwv Pind.), ag-&gov „Glied, Gelenk", agftpog „Yerbindung,
Freundschaft“, agfipia ,,Eintracht, friedliche Yerlialtnisse“ ; doe- in dgeoxco
„gleiche aus, mache gut, befriedige“, agray.ei fioi „es paBt, gefallt mir“,

dgsay.so&ai, dgeoaaodai „sich verstandigen, einig werden mit jemandem;
sich geneigt machen, versohnen", doexy „Tuchtigkeit“, aoskov „besser“ (zur

klarungsbedfirftigen Bildungsweise s. zuletzt Brugmann ewtjrr
/,
BSGW. 1916,

Bd. 68, lift. 3, S 23 m. Lit.
;
in Beziehung steht wohl dot- „sehr“ in Zs

,

womit Reuter KZ. 31, 594 a 1 auch ai. ari-yurtd-, stuta- als „eifrig ge-
priesen“ vergleichen mochte; unsicher wegen gr. igi- „sehr“ s. Boisacq
s. v.); dgiarog „besser, best“, agioxegog „links“ (von der Gunst linksseitiger

Omina, s. Brugmann Grdr. II 2
1, 329; abweichende Erklarungen verzeich-

net Boisacq 77 f.)
;

aus redupl. *i-dr- kontrahiertes */r- sucht Brugmann
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aaO. in gr. eiQtjvt], dial, ioava
,
ioyva „Friede“, dob] „Yersammlungsort“,

lakon. \gyv, -evos (Akzent unsicher) von Jiinglingen, die aus den Knaben-

klassen ausgetreten waren, etwa „der Taugliche“ (auf Grund eines *lga

„Tauglichkeit, d.gezy“, Igeeg „dotoreig“ (vielleicht auch att. fIgsoicdv)] „ein

geschmiickter Zweig“ als Sinnbild der agezy yijg, des Gelingens der Ernte?);

unsicher, s. Kretschmer Gl. 10, 238 f.

„ . . . es gibt einige Stellen im RV., wo Jr- der Bed. nach eher zu dram,

agagtoxco als zu rnoti, oovvpi stimmt . . iiberdies ist vielleicht auch gthav.

Jra- n., Bartholomae Altiran. Wb. 372, nicht an Irafu, uz-lrah -, sondern

an ardm
,
arante anzuschliefien, vgl. Scheftelowitz ZDMG. 59, 693“ [der aber

Jra- als „Schar“ mit air. tall „Trupp, Herde“, lit. eile „Reihe, Schicht“

vergleicht; fur letztere steht ei- „gehn“ als Wz. zur Erwagung],

Mit Zerdehnung opr]oos „Gatte; Geisel, Unterpfand", ourjor.co „treffe zu-

sanimen'''.

Aus dem Slav, vielleicht poln. ko-jarzyc „kniipfen, verbinden, vereinigen“

(z. B. Miklosich EWb. 100, Berneker 31, 532).

Uber das vielleicht verwandte gr. doa, lit. ir s. *ar „nun, also". — Zur

Bed. „Fuge — Gelenk, Glied" (ao&oov)
vgl. auch u. die Worte fur „A.rm“. Da-

gegen bleiben trotz Persson Beitr. 634 f. besser bei der Sippe von cbtevt]

die Worte ai. aratni-h , ratni-li „Ellenbogen, Elle, Arm“, Ctni-h „der un-

mittelbar liber dem Knie liegende Teil des Beines“ (mind, aus *arni-

;

die Bed. ,in der Nabe laufender Achsenzapfen 1 beweist nicht fur Yer-
wandtschaft mit ard-h

j:Radspeiche“ und arpayati
,
sondern geht auf das

Bild des in der Gelenkpfanne sich drehenden Knochenkopfes), av. ars&na-

„Ellenbogen“, frurCi&ni- „Elle“
(rcina

-

„Oberschenkel“?? I)och s. Fick

I 4 339).

t- Bildungen:
Ai. rta- ,,passend, recht“, rtdm „\vohlgefiigte heilige Ordnung" (zur Bed.

s. Oldenberg GGN. 1915, 167— 180; nicht „Opfer“), rtena „rite“, av. cirota-,

srata- n., ap. arta- (in Zs.) „Gesetz, Recht, heiliges Recht“, av. asa- n.

,was recht, wahr ist“, ai. rtavan(t)- „ordnungsgemaB, gerecht", av. asavan(t)--,

ai. rtu-h „bestimmte Zeit, Ordnung, Regel“, rtt-h „Art, Weise“ (zu unserer

Wz. nach Kluge PBrB. 9, 193, s. auch Meringer IF. 17, 125; nicht besser

nach Uhlenbeck Ai. Wb. 34 als „Lauf, Gang" zu Yr-, *or- „sich bewegen",
was Oldenberg aaO. auch fur rta- zur Wahl stellt). av. aipi-mtu- „bestimmt,

fest zugewiesen"
; mit themat. Yokal (*r-e-) av. vatu- m. „Richter, Schieds-

richter (vgl. z. Bed. u. gr. aoivvag); Richterspruch", ratu- .,Zeitabschnitt,

Zeitraum" (gemeinsame Gdbed. etwa „Zurechtlegung“, woraus „Zurecht-
legung des Rechts“ und „richtiger Zeitpunkt"; formell vgl. zu ra-tu- auch
o. ra-pi&icu):

arm. aril, gen. -u (=gr. dgxvg, lat. artus, -us, vgl. auch o. ai. rtu-h)

„struttura, costruzione, ornamento“ (Hiibschmann Arm. Gr. I 423, Bugge
KZ. 32, 3) z- atcl „apparatus, ornatus", ard „soeben, jetzt“ (Bartholomae
Stud. II 23, Bugge aaO.), ardur „gerecht“ (Hiibschmann Arm. St. I 21,

Arm. Gr. 1 423; Persson Beitr. 636 a 2 erwagt dafiir auch idg. dh, vgl.

av. arodra- „getreu, zuverlassig, glaubenstreu, fromm“ und die andern u.

genannten f///- Ableitungen), arcliun „struttura“ (Pedersen KZ. 40, 210):
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gr. u/uagxrj „gleichzeitig“ (instr. eines *dfi-agx6g „zusammengefugt, zu-

sammentreffend", Wackernagel GGN. 1902, 742 Anmert. 1, Brugmann
Grdr. II 2

1, 29, Bechtel Lexil. 34), opagxeco „sich an jemanden an-

schlieliien, begleiten11 (auf Grund eines *o/u-agxog; nicht hesser nach Prell-

witz 2 329 zu *er- „bewegen“)
;
kons. St. *ar-t in bau-ao „Hausfrau“ („die

des Hauses \valtende“ nach Schulze KZ. 28, 281, Qu. ep. 37, J. Schmidt

Pl. 221 f., oder eher „Hausgenossin“, alter vermutlich Abstraktum „Haus-

genossenschaft“ nach Brugmann IF. 28,294; -ag kaum bloB suffixales -rt,

s. Lit. bei Yf. LE\Yb. 2 241, Hirt IF. 32, 227f. Aol. dofxogxig • yvviq Hes.

vielleicht erst nach xioaig zum ~ti-St. geworden, dagegen von Bechtel KZ.

44, 127 als altes f. Gegenstuck eines m. *daju-dgxag betrachtet); fo'-St. in

dgzi-jemjg („des Wortgefiiges kundig“), bgxi-no(v)g „mit gesunden FiiBen“,

dgxi-cpgeov „mit fest(gefiigt)em Yerstande“ (vermutlich auch in dgxajuog

„Schlachter; Morder“, wovon agra/usco „schlachte, zerstiickle“, nach J. Schmidt
Krit. 83 f. aus *anu- oder allenfalls *dgxo-za/aog „kunstgerecht zersehneidend“,

vgl. ai. rta-nl- „richtig fiihrend
:!

,
rta-yuk- „richtig eingeschirrt“

;
wo hi auch

dgxe/uyg „friscli und gesund“, Prellwitz 2
56, u. zw. vermutlich dissimiliert

aus *dgxi-dsfn)

g

zu de/uag „mit wohlgefiigtem Korper", nicht nach Ehrlich

Enters. 43 Anm. 2 von *dgzo- mit dem im Gr. nicht mehr zeugungsfiihigen

Formans von xi]-/uog gebildet 1
)); aou „eben, gerade“ von der Gegenwart

oder nachsten Yergangenlieit (vgl. oben arm. ard „soeben, jetzt“ und nrd-

a-cin „neugeboren“ wie gr. doxi-ysv/jg ; morphologisch noch nicht ganz

klar, s. Brugmann Grdr. II 2
2, 708 gegen Bezzenbergers BB. 27, 1 57 f. An-

nahme erst nach homerischer Entwicklung aus den obigen Zs. mit dgxi-

als erstem Gliede; Lok. eines kons. St. *ar-t
,

z. B. Fay IF. 33, 252? Oder
der nach Adv. wie *pcrati

,
negvai und andrerseits *proti als Adv. ver-

wendete Stamm *ar-ti-t Nicht Ace. sg. eines neutralen /?-St. nach Prell-

witz 2 56. Bildungsgleich ist ai.prabhrti ,,von— an“), an-agxi „genau, gerade“,

dgxiog „angemessen, gerade, vollkommen“, dgxia^co „spiele gerade oder

ungerade“, ugxtCco „mache fertig, bereite“, ugaiov • dtxaiov Hes., dvagaiog

„feindlich“; Enagxijg „geriistet“, TtvXagxtjg „Hades als VerschlieBer des Unter-
welttores‘‘ (verhalt sich nach Bechtel KZ. 46, 160 zu dgxi- als erstem
Zsglied wie Aa-fidbxag zu ficoxi-aveiga, Avx-ogxag zu ’Oozi-koyog ; dagegen
ist inagxi'jg

,
nur n. pl. -eeg

,
-es-St. : vgl. noch dgxzopai ,.,riiste micli“);

dgxvv
(f
iUav. xai avujiaoiv, dgxvg" ovvxal-ig Hes., agxvco, dgxvvco „fiige

zusammen, bereite“, dgxvvag, dgxvvog, dgxvzijg Beamtentitel von Argos,
Epidauros, Thera.

Lat. urtus „was sich mit etwas eng beriihrt; wessen Teile eng mitein-

ander zusammenhiingen; eng in Raum und Zeit, straff“ (das Adj. erst seit

der eiceronianischen Zeit und vermutlich erst aus dem bereits plautinischen

Adv. arte, z. B. arte cohaerere
,
erwachsen nach Fay IF. 33, 352; arte ursprgl.

instr. wie dpaox)], nicht nach Fay ein mit lit. art) aus *artri niichst ver-

gleichbarer Lok. vom St. *ar-ti-\ Einmisckung eines *arctus zu arcere,

Breal-Bailly s. v, neuerdings Hartmann Glotta 4, 1 57 f. wegen gelegent-

licher Schreibung -cf-, ist ganz fraglich); ars-, tis „Gescliicklichkeit, Kunst,

1
) IS iclit iiberzeugend zerlegen Hoffmann Gr. Dial. 11235, Fick-Bechtel Personennamen’

439 dozsuij; und doxaao; in ag- = agi - und ein vielleicht zu Tij/ie/.seo gehoriges zweites
Glied.
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Art und Weise“ (eigentlich „Zusammenfugung, Gabe richtig zusammen-

zufiigen), disertioncs „divisiones patrimoniorum inter consortes“ Paul. Diac.

63 L. (
*disartio

,
nicht nacb Fay IF. 26, 39 Anm. 1 aus *dis-sortio

),
artio,

-Ire „fest zusammenfiigen, zusammenpressen11 (jiinger artare); artus, -us

„Gelenk, Glied“, articulu-s ,,ds.
;
Augenblick, Wendepunkt“;

lit. art '/ „nabe“ (loc. *artei des ^-St., s. Bezzenberger BB. 27, 157 f.)

;

mhd. art „Art und Weise11

,
anord. (s. Falk-Torp 33) ein-arilr „einfach,

aufrichtig“, einord )!
Zuverlassigkeit‘‘?

Letztere unsieher, vgl. Meringer IF. 17, 123, Falk-Torp aaO. Denn

wegen abd. art f. „gepflugtes Land11

(
arton „pfliigen“ aber auch schon

„habitare, colere
11

), ags. enrd, lent f. „gepflugtes Land, Ertrag
11

,
anord.

ord „Ertrag, Ernte 11 und as. ard m. „Aufenthaltsort, Wohnstatte 11

,
ags.

card „Yaterland, Gegend, Heim 11

,
aber auch „natura, indoles 11

,
mhd. mnd.

art auch „Herkunft, Abstammung11 kommt auch eine Bedeutungsreibe

,.Ackerung, W ohnstatte, Heimat, Herkunft, angeborene Eigenschaft, Art11

in Frage; doch ist mir altes Nebeneinander eines *arti- jjAckerung11

(: arare)

und eines *ar-ti- „Fugung“ wahrscheinlicher. GewiB nicht ist die Bed.

„Herkunft, Abstammung 11 aus einer dritten Wz. zu erkliiren (lat. ortus
,

oder slav. rod~o „Geburt, Gesclilecht
11

,
beides vereint von Wiedemann

BB. 27, 221).

m- Bildungen:

Arm. y-urmar „passend, angemessen 11 (Bugge KZ. 32, 21);

gr. dguo

g

„Fuge, Zusammenfiigung, Gelenk 11

,
dg/uoi „eben, jiingst

11

(
do -

fxo'Qco „verbinde, fiige zusammen, passe an, ordne 11

,
agfiovia „Yerbindung,

Bund, EbenmaB, Einklang 11

), dg/ua „Wagen“ (iiber den
c
dieser trotz Wood

Mod. langu. notes 21, 41 nicht zu sero gehorigen Worte s. Sommer Gr.

Lautst. 133; weitere Lit. bei Boisacq 79), dgi-ialid „zugeteilte Nahrung,

Proviant11

;

lat. arma, -drum „Geratschaften, Riistzeug, Waffen 11 (daraus ist air. arm

„Waffe“, cymr. arf „telum“, Stokes BB. 21, 122, entlehnt nacb Yendryes De
bib. voc. 114; arma trotz Breal Msl. 4, 82 nicht Biickbildung aus dem angeblicb

von annus abgeleiteten armare „*die Schultern mit einem Panzer umgeben 11

,

s. Yf. LEWb. 2 61 : auch nicht als „Abwehrwaffen“ zu rirceo naeh Hartmann

Gl. 4, 157 f., s. Persson KZ. 48. 121 ff.); armcntum „Rudel y0n Pferden oder

Rindern 11
(zur Bed. s. Reichelt IvZ. 46, 316f., und gegen Skutsch’s Gl. 1,

348 Ankniipfung au arare Brugmann IF. 24 Anm. 2, Vf. LEWb. 2 61).

Daran klingt stark an anord. jqrnmni „Rind, Pferd 11
(vgl. Yf. aaO., wo

auf dasselbe Yokalverhaltnis bei argentum : got. atrkns hingewiesen wird)

und die davon nicht zu trennenden Namen got. Alrmanareiks,
ags. Eor-

menrlc
,

aisl. Jnnmmrekr, mhd. Ermenrtch ; dasselbe erste Glied zur Be-

zeichnung von etwas groBem (wie gr. fiov- in Zs.) auch z. B. in Ermun-
duri „GroBthuringer“, anord. jormungrund „die weite Erde 11 = ags. eonnen-

grund
,
ahd. irmindeot, as. Irmin-sul

,
und der Kurzform Herminoncs. Doch

bestreitet Bruckner KZ. 45, 107 mit Recht, daB „Grotivieh“ die urspriingliche

und „gro8“ die daraus abgeleitete Bed. sei und entscheidet sich umgekehrt

fiir „groB, erhaben11
als Ausgangspunkt wegen slav. ramem „gewaltig,

stark, heftig, plotzlieh
11 (auch lit. emits von allem ungewohnlichen, iiber-
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groBen, miBgestalteten. crmingas „unformlich“, lett. (inns „Affe, Possen-

reiBer, wunderliche Erscheinung"? [oder Lw. aus gr. agtjuogl]), das als

„emporgeschossen“ zu *er~, *or- (prior usw.
;

vgl. formell oopsvog), nicht

als „festgefiigt, rnassiv" zu *ar- „fiigen“ gehort. — Koch fraglicher ist

Wood’s Mod. langu. notes 21, 39 auf ai. ar-p-ayati gestiitzte Anreihung von

anord. arfr „Ochs“, ags. icrfe, orf „Yieh, Hornvieh" („unters Joch ge-

fiigtes"??; lit. arbonas (?) „Ochs“ = anord.arfnni, das idg. bh erwiese, konnte
freilich germ. Lehnwort sein), s. u. orbho-.

Aksl. jantm „Joeh“ (z. B. Miklosich EWb. 100, Berneker 31 ;
wie sloven.

jermen „Jochriemen, Riemen“ mit Anlautdehnung nach Pedersen KZ. 3S,

311—318, wo auch iiber die trotz Reichelt KZ. 46, 319 vielleicht auf

*ar(d)men- zuriickfiihrbaren aksl. rcment
,
serb. remen usw. „Riemen“, die

also ebensowenig wie germ. *ermana s. o., als Zeugen fur vereinzelten

e-Yokalismus der Wz. or- „fugen“ gelten konnen.

Yon der set-Basis (wie oben si. *ar(d)men-) auch:

ai. Irmd-h „Arm, Yorderbug" (ursprgl. „Achselgelenk“, vgl. ag&gov, lat.

artus) = av. aroma- „Arm‘ . osset. arm „hohle Hand", dlm-drin
,
drm-drin

„Ellenbogen“, apr. irmo „Arm“, lit. 'irmidc („ArmfraB“, d. i. :) ,,Gicht in

den Gelenken", irm-liga „Gicht“ (s. Trautmann Apr. 347), hochstufig lit.

zem. pi. tant. anna

i

„Yorderarm am Wagen" (ibd.), aksl. ramo, ram e, serb.

ri'une „Schulter“. got. arms, ahd. usw. arm „Arm“, arm. armabn „Ellen-

bogen“ (Hubschmann Arm. Stud. I 21), lat. annus „der oberste Teil des

Oberarms, Schulterblatt, bei Tieren der Yorderbug" (lctzteres aus *ar(o)mos

oder *
aromos herleitbar).

Aber lat. ramus „Ast, Zweig“ ist trotz Hirt Abl. 76 (und Charpentier Gl. 6,

192) viel eher zu radix, als unter einer Basis *ara- „armformige Astgabelung"

zu diesen Worten fiir Arm zu stellen, unter welcher Meringer IF. 17, 121

dann auch die Sippe von arare anschlieBen wollte, indem der Stamm mit

einem Aste das Knieholz abgab, das man zum Pfluge brauchte. Noth
luftiger ist die Annahme, daB *ur- „fugen“ mit *ar- „pflugen“ in der Weise
zu vereinigen sein konne, daB ersteres aus dem Holzbau stamme, wo man
durch Armholzer ein festes Hausgertist gefiigt habe.

Wzf. *rc-, ro-:

Lat. reor, rcrl „berechnen, meinen, dafiirhalten" (das primitivste Ziihlen

wird vom Aufeinanderlegen oder -schichten der zu ziihlenden Stiicke

begleitet), Ptc. ratus „in der Meinung", aber auch „berecht. bestimmt,

giltig, rechtskriiftig" (vgl. auch random, rabamini Loewe Prodr. 346. fur

die das it von rahis der Ausgangspunkt war), ratio „Berechnung, Erwii-

gung, Yernunft, Beweggrund, Grund" 1

);

got. *garapjan (nur ptc. yarapana) ziihlen", an. handcart, nhd. Ifimdert

(*rada- n. „Zahl“ = lat. ration; s. Fick III 4 336): ahd. yirad „gerad (nur

*) Uber lat. ratis „Flo&“ („Gefuge von Stammen“ ? ?) und retae (e nur vermutungs-

weise angesetzt) 7aus dem Ufer des Flusse.s liervorragende oder aus dem Flufibett her-

vorstehende Baurne 1
" s. u. *rct- ,Stange, Stamm". Lit. riekh's ,Stangengcriist zum Trocknen,

Raucbern' zu anord. ra ..Stange in einem Stangengeriist zum Trocknen, SchitRraa",

mhd. rcihe „Stange, Sckiftsraa", mhd. rectc(e) „lange diinne Stange. bes. zum Uberhiingen

von Kleidern*, Wz. *rek- „steif
J (Persson aaO., Falk-Torp 8t‘8, 910). — Uber lat. rite

(von Reichelt KZ. 4ti, 318 zu *ar-c nfugen'
1

gestellt) s. *er- n locker“.
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von Zahlen)**, nlid. gerad (nur von durch 2 teilbaren Zablen; verschieden

von gerad = geradeaus) mit neuem Ablaut anord. ti-rpdr eigentlicb ,.naeh

Zebnern gezahlt" (Fick III 4 336); got. rapjo „Zahl, Recbnung, Rechen-

schaft**, as. retina „Rechenschaft“, ahd. redea „Rechenschaft, Rede und

Antwort, Rede, Erzahlung**, afries. birethia .,anklagen“, as. rcthion
,

ahd.

red{i)T>n „reden“ (die genaue Gbereinstimmung von rapjo mit lat. ratio be-

stimmt z. B. Kluge 8
s. v. Rede zur Annabme von Entlebnung des germ.

Wortes unter EinfluB von garapian : richtiger scheint mir Falk-Torp 886

rapjo als primare -ipn -Ableitung, vgl. garunjo „t)bersch\vemmung“, sakjo

„Streit“ Brugmann Grdr. II 2
1, 317 von der germ. Wz. *rap-

{garapjan )

zu bestimmen, die von den idg. Nominalbildungen *r$-ti- ihren

Ausgangspunkt genommen liatte, with rend lat. rat-id direkt aus *ro-ti-

weitergebildet ist
;
Brugmann aaO. 313, 319 lieB auch rapjo in letzterer

Weise erwachsen sein).

Ob hierlier auch anord. rod „Reihe, bes. dem Strande entlang ziehende

Erhohung**, mnd. rat f. „Reihe“? (Fick III 4 337; „Reihe“ als „aneinander

gefiigtes, geschichtetes“?).

Ahd. rumen „nach etwas trachten, streben, zielen“, as. rdmon „streben“,

mhd. mnd. ram „Ziel“ (s. Yf. LEWb. 2 649, Falk-Torp 871) -will van Wijk
IF. 28, 132 f. zu Wz. *rem- „(ruhen) sieh aufstutzen“ stellen (vgl. z. Bed.

lat. nitor
)

doch ist „stemrnen“ als KraftauBerung nicht der Bedeutungs-

kern dieser Wz. und kann rumen als „geistig zurechtlegen, berechnen“

unserem *rC- zugehoren, wenn auch dabei das (erst jiinger belegte) Subst.

ram als Bildung mit Formans -mo- der Ausgangspunkt gewesen sein muB.

fZ/i-Erweiterung *re-dh-, ro-dh- (vgl. Persson Wzerw. 46, Brugmann Grdr.

II 1 1047. Ygl. von nr- oben av. arodra-, ferner gr. dodoov, ag&fiog
,

wenn letztere nicht gr. Aeuschopfungen mit dem fertigen Suffixkonglutinat

-{too-, -Pfio- sind. ebenso aoi&uog; aber ai. rdliati
,
rdhyati, rdhnoti

,
rnnddlii

„gedeiht, gelingt, macht gelingen, bringt zustande“, Desid. Irtsati
,
ardlmka-

„gedeihend -

*, av. arodaiti
,
oroduiti ,,laBt gedeihen, fordert**, die Brugmann

tfoyvg wegen der zu ru-dh- stimmenden Bed. aus *ar-dh- deutet, gehoren
zu gr. aWoyai, at- „wacksen“; ferner unten got. garaips usw.);

ai. radJnidti, rddhyati „macht (passend) zurecht, bringt zustande; gerat,

gelingt, hat Gluck womit; befriedigt, gewinnt jemanden**, rudhayati „bringt

zustande, befriedigt*
1

,
radha-h ni., rfidhah n. „Segen, Gelingen, Wohltat,

Gabe, Freigebigkeit'*, av. radaiti ,.macht bereit“, m. Dativ vurai ,.jemands

YYi lien erfiillen, zu Willen sein“, rada- m. „Fursorger“, radah- n. „Sich-
bereitstellen, Bereitwilligkeit (in religioser Hinsicht**, ap. rildiy (loc. sg.)

„\vegen“ i vgl. aksl. radi s. u.
, npers. arfiyad, arastan „schmiicken“; aksl.

radii

i

„sorgen“ (serb. rddlm, rdditi „arbeiten, trachten**, rad „Geschaft,

Arbeit -

*; s. Uhlenbeck KZ. 40, 558 f.
',

radi „wegen“, woneben *radh- in

aksl. nerodz „Yernachlassigung“, sloven, rodim, r'oditi „sorgen, sich kiim-

mern“ (lett. rrdit ,,ordnen, auszahlen, ausstatten** ist aber Lehnwort aus
der Sippe von slav. rah „Ordnung“, z. B. Miklosich EWb. 276 i; air. imm-
nldini „iiberlege, iiberdenke**, acymr. amraud „mens“, ncymr. amratodd
jGesprach * mit ders. Bed. wie air. noraidiu, norudim ,.sage“, mcymr.
adraied „erzahlen“ und got. rddjan, anord. rpd.a ,,reden“ (vgl. auch oben dt.

Jhdc. reden ; noraidiu und rddjan erfordern also nicht den Ansatz einer
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verschiedenen Wz. radii- „sprecken“ nach Fick III 4 347. Falk-Torp 886,

sondern setzen wie si. raditi ein kaus.-iter. *rodheio fort); got. garedan

„worauf bedacht sein, Yorsorge treffen
11

,
urredan „urteilen, bestimmen“

(ygl. zur Bed. bes. lat. rerl), undredan „besorgen, gewahren", ahd. redan

„raten, beratschlagen, worauf sinnen, anstiften, deuten (Riitsel, auffordern,

wofiir sorgen, verschaffen", as. radan, anord. rada
,

ags. radan (letzteres

aucb „lesen“, engl. read
),

Subst. ahd. rat m. „vorhandene Mittel, Rat,

Ratschlag, Uberlegung, EntschluB, Absicht, Yorsorge, Yorrat“, ahnlich as.

rad
,
anord. rad, ags. reed.

Wzf. (a)rei-, (a)rl

-

(s. Persson Wzerw. 102, 162, 232, Beitr. 741):

gr. agagiaxm (wenn nicht Neubildung, 8. o.), doi&juog „Zahl“, vggnog „un-

gezahlt", arkad. bidoaog (Schulze BPhYV. 1890, 1406! „lmkexxog, aus-

erlesen“, doiud’Qu • doiioQn Hes.; lat. ritus, -us „hergebrachte Art der Reli-

gionsiibung, Gebrauch, Sitte, Gewohnheit, Art“ (Fick I 4 528, Meringer IF.

17,124; nicht wahrscheinlicher nach Vanicek LEWb. 2 235, Osthoff MU.

4, 109f. zu *rei- „flieBen)“, rite „in passender Art, nach dem rechten reli-

giosen Gebrauch" (formell von Brugmann Grdr. II 2
2, 710 als Lok. eines

neben rl-tu-s liegenden kons. St. *rl-t aufgefaBt, von andern als Lok. *rl-

des f«-St., s. z. B. Meringer aaO.j; air. rim „Zahl“, aram i*ad-rJ-ma)

ds., dorimu „zahle“, cymr. rhif „Zahl“, anord. rim n. „Rechnung, Berech-

nung“, as. unran „Unzahl‘‘, ags. rim n. „Zakl“, ahd. rim m. „Reihe, Reihen-

folge, Zahl" (die Bed. „Yers, Reim" von anord. und mhd. rim wohl nach

Kluge 10
s. v. Reim aus frz. rime, das aus rytlirnus lierzuleiten ist: kaum

das frz. Wort umgekehrt aus dem Ahd., vgl. Persson Beitr. 741, Meyer-

Lubke RomEWb. 549 und die Bed. „Yers“ auch von gr. dgi&/.<6g).

Yielleicht ist auch *rci- „Sache“ (lat. res usw.) nach Wood a 1 226 an-

zureihen als Wznomen der Bed. „aufgestapeltes Hab und Gut“.

Dazu nach Wood a x
227, Persson Beitr. S56f. wahrscheinlich als dh-

Erweiterung (vgl. oben *re-dh- neben rc-):

got. garaips „angeordnet, bestimmt", raidjan, garaidjan „verordnen, be-

stimmen", anord. g-reidr „bereit, leicht, klari£

,
greida „auseinander\vickeln,

ordnen, zurechtlegen, zustandebringen, entrichten, zahlen 1

,
mhd. reiten „zu-

riisten, bereiten, zahlen, reehnen, berechnen, bezahlen", rcite, gcreite, be-

reite, ahd. bireiti „bereit“, antreiti „series, ordo‘‘, lett. riedu, rizl „ordnen“,

raids „bereit, fertig", ridi
,
ridas „Geriit, Kram‘‘ (der bisherigen Ankniip-

fung der germ. Worte an *reidh- „fahren, sich bewegen", dt. reiten
,

so

daB z. B. bereit eigentlich „fahrbereit“ ware, fugen sich wenigstens nicht

alle Bedeutungen, wahrend bereit andrerseits aus ,,passend hcrgerichtet"

ohne weiteres zu gewinnen ist;. — Ob mit diesen germ. Worten gr. egldog

m. f. „Arbeitsgehilfe, Diener", ursprgl. wohl Abstraktum „Arbeitshilfe“ zu

verbinden sei (Brugmann IF. 19, 384, aber unter Zuriickgehn auf die Be-
wegungswz. *cr-}, ist ganz fraglich.

Ganz fraglich ist die von Persson aaO. erwogene Zugehorigkeit von
aksl. orqdije apparatus, instrumentum" (nicht aus ahd. urunti j.Botschaft"

entlehnt, s. Pedersen KZ. 38, 310 ', rnh „Ordnung", lit. rinda „Reihc‘‘,

lett. rinda „Reihe, Zahl ::

. Unter der Yoraussetzung, daB diese idg. d,

nicht dh fortsetzen (*re-n-d-), reiht man (z. B. Fick I 4 527, Pedersen
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aaO. 1
), s. auch Yf. LEWb. 2 546) auch die folgende Sippe an: ogdeco

„lege ein Gewebe an“, dodiy.ov rov yjxmviaxov. Ildoioi
,
oodtjfia '

1) zoXvwt]

tear tgiojv Hes., lat. ordior, -tri, orsus sum (aus der Webersprache, Breal

Msl. 5, 440) „anzetteln, anreihen. anfangen, beginnen“, exordior „zettle

ein Gewebe an“, redordior „hasple ab“, ordo, -inis „Reihe, Ordnung“ (auch

umbr. urnasier scheinfc = ordinnriis zu sein, Linde Glotta 3, 1 7 0 f
. ;

anders

Gl. 5, 316 ;. Trifft der Wzzusammenhang mit ar- „fiigen“, das dann auch

yon der Weberei gebraucht gewesen ware, zu (Persson Wzerw. 26 Thur-

neysen Thes. unter artus
, -us', so ware der Yokal von *or-d-ew als Kausa-

tiv-Iterativ-Yokalismus zu rechtfertigen. 2
)

Noch fraglicher ist, ob nach Reiehelt KZ. 46, 318 als Z;-Erweiterungen

der Basen an-, ar- mit derselben Anwendung auf die Weberei auch an-

zureihen seien

:

Gr. dguyvi] „Spinne“, lat. aruneus „zur Spinne gehorig“, arimea, -eus

„Spinne“ { *ard-k-snd ;
der Wortausgang zu *sne- „nere“ als „Netzspinnerin“?

Entlehnung des lat. aus deni gr. Worte ist mindestens unsicher, da dann
— wenigstens bei direkter Entlehnung — *aragnca zu erwarten ware;

s. Yf. KZ. 34, 47S, LEWb. 2 54 f., Solmsen IF. 30, 45 Anm. 1, Frankel Glotta

4, 46); dazu vielleicht nach Walter KZ. 12, 377, Curtius KZ. 13, 398, gr.

dgy.vs „Xetz“, dgy.dvi] ‘ to gditua eg rov at/juova eyy.atanXexovaiv ai bia’Qo-

/uevai Hes. (s. auch Boisacq 79', wozu nach Bezzenberger BB. 21, 295 lett.

e’rliuls „Spindel; Wickel von Heede zum Spinnen“ (das fiir *arkids stehn

kann). Liden IP. 18, 507 f. stellt dagegen agy.vs zu slav. *orkyta, serb.

rcihita „Rotweide“ und gr. dgxev&og „Wacholder“ — woriiber wieder anders

Persson Beitr. 964 — als Strauchern mit zum Plechten verwendbaren
Zweigen (s. dazu Yf. LEWb. 2 54 f., 57:, wonach dieser Sippe eher die Bed.

„biegsam“ (: arcus
)

als „flechten“ zugrunde lage und allenfalls letztere aus

ersterer entwickelt ware. — dgayvi], aranea nicht nach Prellwitz 2 49 zu

dgy.sco, arceo, lit. rak'inti „verschlieSen“.

In anderer Bed. sucht Reiehelt Gl. 6, 71, KZ. 46, 318 die I-Erweiterung

*{a)ro-k- in lat. ambrices „regulae, quae transuersae asseribus et tegulis

interponuntur“ Paul. Dial. 15 L. und in lat. racemus „Ivamm der Traube,

diese selbst, Beere“ (angeblich die Schichtung der Queraste am Trauben-
stamme bezeichnend), doch s. iiber letzteres Yf. LEWb. 2 639; ambrices

gehort, wenn in ami-rices zu teilen, viol eher zu dt. Ran, Heck, S. 73 Anm. 1.

J. Huber (Comment. Aenipont. IX 13 < halt diese Ausdriicke fiir nichtidg.

Lw„ zu hebr. und phoen. ’drag „texere“ iLewy Frdw. 121).

2. ar- oder er- „zuteilen; (med. ) an sich bringen“.

Av. ar- (Praes. arsnav-, orotic-, Praet. Pass, orondoi) „gewahren, zuteil

werden lassen; gewahrleisten“, mit us- und fra „(als Anteilj aussetzen und
zuweisen“, frorota- n. „Zuweisung (von Opfern u. dgl.j, Darbringung”
(Bartholomae Altiran. Wb. 184 f.

;

") Aber fiber ir. rann r Teil‘ s. jetzt Pedersen KG. 152, fiber rind „Stern, Stembild 1

ebda. 37.

2
) Lat. radius ,Speiche; ^trahl; \Veberschiffchen‘ (Beichelt KZ. 46,318) bleibt fern,

ist eher mit dt. Rule (s . o.) unter Ancahme von idg dh, am besten aber wolil mit
(u)rddix zu verbinden.
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arm. a'rniun „ick nehme", Aor. an (Hubschmann Arm. Gr. I 420; die

Bed. aus medialem „teile mir zu“, vgl. ai. dddami „gebe“ : a dndc „nehme
an mieh, empfange“; ebenso in:j

gr. agvvfiai „erwerbe, empfange, bes. als Preis oder Lohn“, Aor. fjgo-

Iurjv ,
/Ma&dovi]g, iMo&aoyog „Lohnarbeiter“, agog n. „Xutzcn“ ! Aesch.i.

Unsicher ist Zugehorigkeit von ahd. arni>n, -in „erwerben, verdienen,

ernten“, ags. earniun
,
engl. to earn „verdienen“, die eber mit abd. aran

,
am

„Ernte“ zu got. asans „Erntezeit“ gehoren, wie arnon in der Bed. „ernten“

wohl sicher (s. Uhlenbeck Got. Wb. 16, Feist Got. Wb. 32, Weyhe PBrB.

30, 64 f., Yf. LEWb. 2 45; fiber anord. urna „verrichten, erreieben, gewinnen“

aus *airinon s. Fallt-Torp 1429 gegen Fick III 4 IS).

Ganz fraglich auch ai. rnoti „erreicht, erlangt, stoBt auf etwasi!
(z. B.

Brugmann Grdr. I 2 462, II 2
3, 326, Prellwitz 2 54, Hirt Yok. 90', da diese

Bed. nur aus „ierregt, bewegt) bewegt sich, eilt worauf zu“ mit Ziel-

akkusativ entwickelt sein wird (s. er-, or- „bewegen“). Fernzuhalten ist

auch ai. artlm-m „Ziel, Gescbaft“, arthin- „strebend, begehrend" (Fick I 4
4,

Persson Wzerw. 26; s. vielmehr er- „in Bewegung setzen“) rnd- „schuldig“,

n. „Schuld, Geldschuld“ (Prellwitz aaO.i.

Den Hoclistufenvokalismus der Wz. sicherstellende Formen fehlen; gr. dgos

sprichtnicbt gegen er-\ ftirar- entschiede germ, arnon, wenn es hierbergehorte.

3. ar . . „NuG“.

G. Meyer Alb. Wb. 17 vereinigt gr. agvcr ret figay.Xecmud y.dgva Hes.,

alb. are f. „Nufibaum“, aksl. oriels „NuB“. Ob der Ausgang des letztern

irgendeine (nachtragliche?) Beziebung zu lit. rieisutas, riesxutf/s „Hasel-

nuB“, lett. rieJest

e

,,YuB, HaselnuB“, apr. buccareisis „Bucbecker“ is. Traut-

mann Apr. 314) hat, ist unklar; ebenso, ob die obigen Worte ursprfinglick

idg. sind oder niebt (s. G. Meyer). Ygl. Buga Kalba ir sen. I 249.

4. ar ( : are, re?), r etwa „nun, also", auch als Fragepartikel.

Gr. dga, dg, oa „nun, also, folglich“, doa Fragepartikel (*>/ uga\ fiber ydg,

vielleicht aus y’ug, s. zuletzt Hermann IF. 34, 343); lit. ir „und, auch“, lett.

ir „auch“, apr. ir .,und, auch“ f=gr. oa ', hoebstufig lit. ar, lett. ar als Ein-

leitung eines Fragesatzes, alit. auch er mit demselben bait. Schwanken von

a- und e- wie zwischen lett. ar „mit, an“ und apr. cr „bis“. Brugmann
BSGW. 18S3, 37 ff., Bezzenberger BB. 23, 298, weitere Lit. bei Traut-

mann Apr. 330.

Man erwagt z. T. alte Beziehung zu *ar- {dgagioy.cn usw.) „fttgen“, so

daB die Partikel die unmittelbare Anreihung ausdrfickte, die auch dem
lett. ar „mit, an“, apr. er „bis“ gerecht wfirde (Brugmann aaO., Prell-

witz 2 48). Anders fragt Thurneysen KZ. 44, 113, ob nicht dg, ga und

bait, ir die Tiefstufe zu lat. re-, die Gdbed. also etwa ,.\viederum“ sei;

lett. ar „mit, an“, apr. cr „bis“ batto dabei wobl fernzublciben, dagegen

ware die Fragepartikel ar in der Bed. und bei Zugrundelegung eines

dg. Ablauts *are : *ar : re : r auch formal vereinbar. Wobei kypr. y.ai’eo'

i'iieac xa&ijaai. Ilacpioi Hes. nicht gegen den idg. Anlaut a- sprache, da

es nicht ein eg’ = dga erweist, sondern ein nach c.-teg gebildetes y.aTeg =
yard enthalten konnte. Beide Auffassungen sind ganz unsicher.
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5. ar- (mit w-Formantien) „verweigern, leugnen“?

Gr. agveo/Liai „verweigere“, cinagvog, egagvog „verweigernd, leugnend“;

alb. rsm „falsch‘
:

,
Tens, Fere, „Liige“, neroj (aus *re>ioj) „leugne ‘ (r aus rn ;

Pedersen KZ. 33, 542 Anm. 2). Noch fraglicher ist, ob arm. uranam

„leugne, verweigere", urnst „das Leugnen“ verwandt sei mit ur- aus or-

(Bugge Beitr. 38 f.).

ara- „pfliigen“, aro-trom „Pflug“.

Gr. doom (ijoooa, dgorog) „pfliige, ackere", dgoryg, dgonjg „Pfliiger“,

aporpor '„Pflug“
,
mit urspriinglicherer Yokalisierung der 2. Silbe herakl.

dguoovTt
,

gortyn. cigargov i doom usw. setzt trotz Persson Beitr. 669 kein

idg. *aro- neben *ar(i- voraus, sondern trat an Stelle von agaai gleichzeitig

mit der Umbildung vieler faktitiver Denominative auf -dor zu solchen auf

-oca nach den daneben liegenden o-Nomina, unter besonderem EinfluB von

veoco „Land neu umpfliigen“.

Lat. aro. -are „pfliigen, ackern“, arator „Pfluger“, aratrum „Pflug“

(-a- fiir -*d- nach ((rarer,

mir. airim „pfluge“, cymr. arddu „pfliigen“, arddwr „Pfliiger“, mir.

arathar
,
cymr. aradr, corn, aradar, mbret. arasr, nbret. wear „Pflug“ (nicbt

im ersten Glied von gall, ara- oder are-pennis „semijugerum“, ir. air-chenn

„ein LandmaB“; irrig Fickll 4 17 unter formeller Berufung auf lett. ara,

are „Ackerland“)

;

got. arjan,
anord. crja, ags. as. erian, alid. erran, mhd. ern ,.pfliigen,

ackern u
,
anord. ante „Pflug“, alid. art „gepflugtes Land 11

, ags. card, ierd f.

„gepfliigtes Land, Ertrag“ (s. auch unter *ar- „fiigen“ liber dt. Art), mhd.

art, nhd. Art, Acting „Pflug“ (ob Lehnwort aus slav. *ordlot echt germ,

nach Meringer IF. 17, 121;;

lit. ana, drti „pflugen“, drklas „Pflug“, arldfjs „Pferd“ (als „Pflugtier“

;

iiber das unter derselben Anschauung z. T. herangezogene anord. arfr

„Ochs u
s. unter *ar- „fiigen“i, artojis „Pfluger“, apr. artoys „Ackersmann“

(mit sekundarer Dehnstufe lit. ore „Pflugezeit“,i, lett. aru „pfliige“, ara,

are „Ackerland“

;

aksl. orja, orati ,.pfliigen“, ralo iserb . rdlo, poln. radio) „Pflug“ (*ar{z>)-

dhlom; Bruckner KZ. 46, 208 will freilich *at\ 0)tlom = lit. drklas zugrunde-

legen
,
ratajb „PfUiger“;

arm. araur „Pflug a
(*aratroni

;

Hiibschmann Arm. St. I 21), haravunk

,, Ackerland' 1 (entweder aus *aru-m6n dissimiliert, Bugge KZ. 32, 14, Heillet

brieflick* zw eifelnd ,
oder nach Scheftelowitz BB. 29, 58 von der w-Ableitung,

s. u.; Pedersen KZ. 38, 195 mochte auch arm. earcm „den Boden be-

bauen, besamen, ackern; fiihren, treibcn“ als *up-ar

-

anreihen??/;

*aro,-uo-\ lat. arms, -a, -am „zum Pfliigen bestimmt, Acker-, Saat-“,

bes. arvum „Saatgefilde, Flur"‘, umbr. arvam-en „in arvum“ {= dem lat.

fern, areas a. pi.
i,
arria ,.Feldfriichte'-

! (vgl. v. Planta I 196; nicht nach

Breal Msl. 9, 33 ff
.

„die Eingeweide“j; mir. arbor „Getreide“, Dat . arbaim,

gen. 'schon air. 1 cube, pi. n. a. arbanna irjn- St.; Stokes KZ. 37, 254, Peder-

sen KG. I 63, II 106: davon ainnnech „der Mann, der viel Getreide be-

sitzt“, Cormac's Gl., mit -mn- = -rn-, Stokes KZ. 38, 458
;

gr. doovga

„Ackerland“ 1 formell noch nicht klar: bei Mistelis KZ. 17, 178 und Kretsch-
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mers KZ. 31, 449 redupl. Grundform *ao-og-yd, die zudem vorgriechische

w-Epenthese voraussetzt, befriedigt weder der Yokalismus der zweiten

Silbe, noch die Kiirze des -a, da das fem. von *ar-uo-s als *ar-ua zu er-

warten ware. Es scheint *ara->j-ra mit each agoco erfolgter IJmfarbung

zu *aoo-f-ga zu sein: im r-Suffix ware ai. urvdra „Fruchtfeid, Saatland“,

av. urvarcl „Pflanze“ vergleichbar, wenn dies jetzt fast allgemein fern-

gehaltene ar. Wort nach Pedersen KG. I 174 eine seltene Yertretung von

idg. r enthalt, also wohl eine durch das u bewirkte bereits urar. Um-
fiirbung von arduerci zu ur(u)uara ist. — Dazu wohl aksl. ravvno

,
r. rovcm

„eben“ (aus „gepflugt w
,
daher „geebnet“?), wozu mit iibertragener Bed. apr.

arwis „wahr, gewiB“ (Pedersen KG. I 63; nicht zu *reuos- „Raum, Weite“).

Die durch ihr altes e- abweichenden cymr. erw f. „Feld“, pi. end, er-

wydcl
,
corn, env, ereu ds., abret. mbret. cm, nbret. ero ,,Furche“ gehoren

dagegen zu ahd. ero „Erde“, gr. ega
,
arm. erlcir „Erde“ (fiir letzteres Yer-

mutet Pedersen KZ. 38, 197 ebenfalls ein *eru- als Grundlage\ mogen aber

die Anwendung fiir bebautes Feld von einem *ar(a uo- iibernommen haben.

Altere Lit. bei Curtius 341, Yanicek LWb. 2 23; vgl. noch Schrader

IF. 17, 32, Meringer IF. 17, 121 ff. (mit nicht uberzeugender Anreihung

auch von lat. annus, ars usw., s. dariiber unter *ar- „fiigen“!. Entfernte

Yerwandtschaft mit lat. radere „scharren, lcratzen“ (vgl. terrain radere\

radium, rostrum „Karst“ vermutet Hirt Abl. 77, doch s. dagegen Hiibsch-

mann IA. 11, 54, Yf. LEWb.'2 640.

Aus dem Mangel arischer Entsprechungen darf nicht gegen die Bekannt-

schaft mit dem Pflug in indogermaniseher Urzeit geschlossen werden.

aro- „das Freie, Weite; Raum“??
Unsicher. Prellwitz BB. 23, 76 setzt nach lit. dras „das Freie, freier

Himmel, Luft, Wetter“, Iett. drs „das Freie, das DrauBen“, daneben fem.

dra ein idg. *aro-m pi. dra an, dazu lok. flre'i. Dieser Lok. soli in ai.

dre „in die Ferne“ (dazu urdd „aus der Ferne“) vorliegen. Lat. fire-

„freier Platz; Dreschtenne“ sei aus dem lok. *drci a gebildet. Aber
lit. oras gehort zu drti „pflugen“, lett. dra „Ackerfeld“.

Ahd. arin, erin „FuBboden“, mhd. ern „Hausflur, pavimentum“ ist Lehn-
wort aus lat. arena (Kluge, Pauls Grdr. I 2 334'. Die Zusammcnstellung

des idg. *Ciro- mit ascliw. cerin, arin „Herd“, aisl. arenn „Erh6hung, IIerd“,

finn.-urn. arina „Herd“. ahd. arin, erin „ Altar' ist wegen der Bedeutung
fernzuhalten. s. unter fis- „ausdorrende Gluthitze".

aro-ra „Schilfrohr 1,‘?

Gr. ugov „Katterwurz, Art Schilfrohr", dgi-oagov „eine kleine Art

davon“

;

lat. harundo „Rohru
z. B. Yanicek LEWb. 2 20 m. Lit.; zur Bildung

vgl. nelrmidincs : ve<pool, Fick GGA. 1894, 231, BB. 23, 222 .

Das von Persson De orig. gerundii 59 i der AnschluB an *rr-, *nr- „be-

wegen“ sucht) angereihte lat. arista „Hachel, Granno an der AlmY, uristis

„holcus“ unterliegt wegen seines zu ycnista u. dgl. stimmenden Suffixes

stark dem Yerdachte etruskisch zu sein s. Herbig IF. 37, 17!, 1 7S '.

Aus einer Mittelmeersprache?
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ario- „Herr, Gebieter“.

Ai. drya „Herr, Gebieter“, Cirya „Arier“, aryaka „ehrwiirdiger Mann“;
av. criryo

,

apers. ariya „ariseh
Ll

;
gall . Ario-manus (CIL. Ill 4594); ir. aire

(^gl. priraas
,
gen. airech

,
wo *arjak- oder *arjak- anzusetzen ist, welches

sich zu ai. tiryaka verhalt wie gr. iidoai ,, Jiingling“ zu ai. marjaka-

„Mannchen“ Pedersen Kelt. Gr. II 100 . Dagegen gehort mir. mire nicht

hierher, sondern aus ro -j- n ,,Gro8konig u
.

Hierzu ai. aryamd „Gefahrte, Freund; Name eines Gotten 1

', av. airya-

man- „folgsam 1£

,
npers. ermdn „Gast“.

Ygl. Fick I 4 168. II 4 19. Uklenbeck Ai. Wb. 14.

Ir. Airem, gen. Airemon
,
Eremon „einer der sagenhaften Stammvater

des irischen Yolkes" iFickll 4
19; ist naeli K. Meyer RC. 33, 94f. falsch

angesetzt und hat mit der obengenannten Sippe nichts zu tun. Eremon
gen. £remain als Bezeichnung eines irischen Stammvaters ist eine von

Erin abgeleitete gelehrte Fiktion. Dagegen bedeutet ir. airem gen. aire-

mon nichts anderes als „ploughman ££ und kommt mit der Diminutivendung

-dn (Airemon )
als Epitheton des sagenhaften Echaid vor.

ark-

Ausfiihrlich Osthoff IF. 8, 54 ff. m. Lit.

Gr. agyJco „wehre, halte vor, schiitze, helfe; halte vor, reiche aus, ge-

nuge“ (scheint wegen dgyJoco, ijgy.eaa
,

iigy.eaig nicht mit lat. arceo gleiches

*aoy.i^o) zu sein, sondern Denominatio zu:; dgy.og n. ,,Schutz“, dgxiog „aus-

reichend 11

,
ain-agy.yg „sich selbst geniigend“, nobagy.yg „mit den FiiBen

ausreichend, schnell" (s. auch Bechtel Lexil. 279 f.;

lat. arceo, -ere „verschlieBen, einhegen; durch AbschluB fernhalten, ab-

wehren, verhindern" (iiber artus a. aber *ar- „fugen“, ebenso fiber arma),

area ,.Kasten, Kiste, Lade, Geldschrank; Sarg‘£ (eigentlich „Yerschlu6“,

vgl. arednus „unter YerschluB, geheim"; aus dem Lat. stammt got. usw.

arka „Kasten, Geldkasten, Arche“, ahd. arahha, archa „Arche 1£ und aus

dem Grm. wieder aksl. raka „Grabhohle“, apr. arkan a. sg. „Arche“),

arx „feste Ilohe, Burg“, arcera „bedeckter \Yagen“ 'Suffix nach camera,

-us, s. Yf. LEWb. 2
56;, osk. tritbarakavum „aedificare“ (setzt ein *treb-

arkd „Wohnstube l£ vorausj.

Arm. argel „Hindernis“, aryelum „wehre, halte ab, halte zurfick‘
£

.

Aber air. du-imm-aircthc ,,artabatur“, doimmurc „ango“, tessurc
,,
servo"

u. dgl. haben ausl. -y (Thurneysen bei Osthoff aaO. 62; nach Pedersen

KG. II 587 ff. zu ir. org- „toten, verwtisten";. — Durch die Bed. wenig

empfohlen wird Heranziehung von cymr. archen „Kleidung, Schuh“, bret.

arc’henna „Schuhe anziehen“ (mir. acrann „Schuh, Kleidung“ wohl aus

arc- umgestellt, Stokes KZ. 41, 381, nicht nach Yf. LEWb. 2 56 mit der

urspriinglichern Lautfolge und mit mir. assa „soccus“, gr. nag' vnodryua

ei'vnodyrov Hes. als *p:ik-r- zu verbindeni.

liber den von AY. Foy KZ. 35, 62 als „Burgberg“ gedeuteten ap. Berg-

namen arkadri- s. Justi IA. 17, 106 ( angeblieh ( II ,a ra-kudris „Bergsehlucht ‘

aber dazu wieder Bartholomae Z. altiran. Wb. 105 Anm. 1, 116j.

Gegen Anreihung von slav. me Hi „wollen, gonnen“ i Bruckner IvZ. 45,

108 Anm.; spricht die Bed.
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Als Form mit o-Abtonung (oder allenfalls mit or — r
)

gilt lat. Orcus

„Unterweltsgott; Unterwelt, Totenreich“ („Yerschlie6er“ ? unsicher

Aber iiber orca „Tonne“ s. Yf. LEWb. 2 546 (wohl mit urceas aus pho-

nikischer Quelle). — Gegen Bezzenbergers BB. 26, 166 Yergleich von Orcus

mit got. aurahi „Grab, Grabstatte“ s. Uhlenbeck PBrB. 30, 263.

Wz. *ark- vermutlich aus **arek-, vgl. lit. rdhtas „Schlussel“, raJcmti

„schlieBen“.

Dagegen wird ahd. rigil „Riegel“ (nicht entlehnt aus lat. regula „Schiene,

Latte“, s. Osthoff aaO.) von Falk-Torp u. rigel 898 f., 1532 richtiger zu

Worten far „Stange“ von einer Wz. *reik- gestellt (woneben *rSk- in dt.

Reck
,
Raa, s. *ar- „fugen“, S. 73 Anm. 1).

Ahnlieh *alek- „abwehren, schiitzcn" (s. d.) und *areg- in ai. argala-li
,

argala „Riegel“, as. rakud m., ags. reccd m. n. „Gebaude, Haus, Palast,

Tempel‘ : (Osthoff aaO.; ob dazu auch got. rohsns „Yorhof, Yorhalle“?

Uhlenbeck PBrB. 17, 129; 30, 281 nach Grimm und Diefenbach Ygl. Wb.
2, 178; ganz fraglich auch nach Feist Got. Wb. 218).

arqu- „gebogenes“.

Lat. arcus, -us (Stamm lautet auf qu aus, vgl. alat. gen. arqul, ferner

arques, arquiteneus) „Bogen“, arquatus, arcuatus (morbus

)

„gelbsiichtig,

Gelbsucht“, wohl eig. „regenbogenfarbig, griin und gelb aussehend“ (vgl.

Thes.); arcuatus auch „bogenf6rmig“; umbr. ar^letaf „arculatas“, wozu
v. Planta I 341 (eher mit Yerlust der Labialisation *arkelo- als von einem

M-losen Stamm arc-). Got. arhwazna f. „Pfeil“ (arhwa-zna

,

vgl. hlaiwasna)>

altn. qr (Gen. orvar) f. „Pfeil“, ags. carh f. ds. (engl. arrow)-, germ. *arhvo

(Fick III 4 18f.).

Fur den Ansatz arqu- (und nicht arq-) wiirde sprechen russ. rak'ita
,
cech.

rokyta, serb. rokita usw. „Haarweide“, wo *arquta (Miklosich EWb. 226,

Torbjornsson BB. 20, 140) zugrunde liegt, und gr. aqy.evftos „Wacholder“,

welches Wort mit Liden IF. 18, 507 mit aller WT
ahrscheinlichkeit hierzu

zu ziehen ist; dazu aQy.ev&k „Wacholderbeere“. Allerdings nimmt Liden

Yerwandtschaft mit gr. cigxv

?

„Yetz (s. Bezzenberger BB. 21, 295) an, wozu

man unter ar-, S. 76 vergleiche.

Eine andere Verbindung fur gr. dgy.sv&og und russ. rakita usw. sucht

Endzelin KZ. 44,59ff., welcher lett. crcis, etis
(
*crcis

)
,,AVacholder“ ver-

gleicht; s. ferner ercis „Kratzbiirste“, Vafina crce „eine Person, die viel

Herzeleid anrichtet“, crceties ,,sich qualen. grainen, streiten", Urccsa „eine

sehr zankische Person !t

. Lett. erki(lc)is j.Dorns’trauch*' ware nach Endzelin

Mischung von *erkis und einer dem lit. ersketis „Dornpfl.anze“ wurzelhaft

entsprechenden Form. Gr. dg- miiBte dann Schwundstufe von *er- ent-

halten. Beachtensw^ert.

Uhlenbecks Anreihung von ai. arka-h „calotropis gigantea" ist hochst

unsicher. Abzulehnen Zusammenstellung mit cymr. ar/fed ,.gremium“ (*ar-

queto
;

Fick II 4 IS, vgl. Liden Arm. St. 21). Ebenso unriehtig Schrader

BB. 1 5, 289, wo nhd. Arbc, Arfe „pinus cembra“ verglichen wird. Bruckner

erkliirt (KZ. 45, 104) russ. rakita als die am *ork- „Bach, FluB“ wachsende

und vergleickt gr. a%ega>ts „WeiBpappel“ :
gr. a/Jocor. Trotzdem unwahr-

scheinlich.

Walde, Etymologisches Worterbuch. I.



82 arg- (areg-), argi-, argu-

arg- (*areg-), erweitert argi-, arga- „glanzend, weiBlich".

Ai. arju-na- „licht, weiB"; rajata- „weiBlieh“, rajatdm hiranyam „wei£-
liches Gold, d. i. Silber“, rajatdm „Silber“ mit auffalligem, trotz Osthoff

MU. VI 33 nicht aus tiefstufigem r (oder dgl.) herleitbarem Vokalismus
gegeniiber av. anzata- n. ,.Siber“ (r-), lat. argtntum, ,

osk. aragetud „argento“,

air. argat, mir. airget, cymr. arian(t), corn, mbret. argant, nbret. orchard
„Silber“, gall. Argcnto-ratum, -magus u. dgl., arm. arcat „Silber“, mit anderer
Bildung gr. agyvgog „Silber“ (trotz dieser Gleichungen steht die Kenntnis
des Silbers fiir die Urzeit nicht sicher, a. dariiber und fiber die Entlehnungs-
frage Schrader RL. 764 ff., Sprvgl. 3 II 45 ff.).

Das z. B. von Fick 1*303 angereihte ai. rajati, rasti „glanzt, strahlt;

ist Konig, waltet, herrscht“ gehort mindestens zum groBem Teile samt
raj- „Konig“ zu *reg- „lenken“ (s. auch Uhlenbeck Ai. Wb. 246 f.), wenn
es nicht in vollem Umfange als Denominativ von raj- zu gelten hat. —
Uber rjrd- a. u.

Gr. agyog „weiB", in Za. agyi- : agyi-yjgavvog „mit glanzendem Donner-
keil“, agyi-odaov „mit blendend weifien Zahnen“ (danach auch *agyivos
fiir agyevvo?, weitergebildet zu agyivoeig, Beiwort von auf weiBen Kalk-
oder Kreidebergen gelegenen Stadten); agyaivco „bin weiB“.

agyos wohl nach Wackernagel Verm. Beitr. 8f. aus *dgygog dissimiliert,

wozu aich der 2-St. agyi- der Zs. verhalt wie av. dordzi-ra&a- „feste Wagen
besitzend“ zu dwazra- „fest“. Fraglicher ist, ob das dann mit agyo

s

lautlich

gleiche ai. rjrd- aufier der durch Geldner Ved. St. II 165, III 28, Bannack
KZ. 35, 545, Bartholomae Airan. Wb. 355 gesicherten Bed. „geradeaus
gehend, schnell rjugamin-“ auch „glanzend“ bedeutet habe, also mit agyos
„weiB“ etymologisch aich decke, a. dariiber zuletzt Geldner Rgveda Glos-
sar 39, Perason Beitr. 828 (wo auch fiber ai. %jiti- „strahlend?“). Ai. rjrd-

„schnell“, Rji-qvan- „der fiber schnelle Hunde gebietende Verbfindete Indras t!

= gr. agyog „schnell“ (ebenfalls von Hunden, also bereits ursprachliches

Beiwort der Hunde, a. Schulze SBprak. 1910, 801 f.), agyi-novg „schnell-

fiiBig“ (von Hunden) halte ich wie Perason aaO. fiir ein von agyog
(
rjrd-?

)

„weiB“ verschiedenea Wort, gegen Bechtel Lexil. 57, der den Begriff des
Leuchtena aus dem der schnellen Bewegung geflossen sein laBt, wie auch
Schulze SBAk. 1910, 801 ff. Leuchtkraft der Farbe und Schnelligkeit der
Bewegung (vgl. lat. micare

)
als versch. Seiten derselben Anschauung be-

trachtet.

agye/uov, dgys/ua n. „das Weifie (im Auge, Nagel)“, agyrjeig, dor. dgydg
(*dgydfsvrg) „glanzend“ ; eJ-St. in evagygg „deutlich, klar“, agyeo-rgg Bei-
wort des votog „aufhellend“ (s. zuletzt Bechtel Lexil. 54), agyevvog „weiB-
schimmernd“

(*aoyeo-vog) ;
vielleieht auch in agyeupovrgg Beiwort dea Hermes

(„im Glanze totend“?)

Ob der rs-St. av. ardzah- „Nachmittag und Abend" damit etymologisch

zusammengehore, ist der Bed. halber mindestens ganz fraglich, s. Bartho-
lomae Airan. Wb. 202, Bechtel aaO.

ugyyg, -grog, -hi, -ha „wei8schimmernd“; dgydXog und dgylXog „wei8er

Ton" (lat. Lw. argilla, argtla, s, Vf. LEWb. 2 60; nicht zu gall, marga
„Mergel“ nach Bezzenberger BB. 19, 362, Fick II 4 202, s. z. B. J. Schmidt
Krit. 84); dgyv-gog s. o., doyv-cpog, ugyv-cpsog „wei6glanzend" (im Wort-
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ausgang wohl zur ¥z. bhe- „scheinen“, Prellwitz BB. 22, 90, Bechtel Lexil.

57 f.).

Lat. argentum s. o.
;
arguo „mache klar, deutlich

;
helle einen Sachver-

halt auf, iiberfuhre“, argutus „stimmkraftig, schwatzhaft; (seit Cicero auch:)

strahlend, flimmernd, und scharfsinnig“ (trotz Ehrlich BPhW. 1911, 1573,

Unters. 47 nicht aus *ari- — gr. dot- „sehr“ -}- *giitos, zu umbr. kutef ,.mur-

muram“ Wz. *gcru- „Larm, sprechen", selbst wenn man dies zu *argi-gfdos

„mit heller Stimme modifizieren wollte).

e-Yokalismus zeigen die von Osthoff MU. Y, S. V, und MU. YI 33 heran-

gezogenen got. unairkns „unrein“, aoknipa „Reinheit, Echtheit“, ahd. 'erchan

„recht, echt“, anord. jarknasteinn
,
ags. eorcnanstan „Edelstein“ (dazu auch

anord. jarteikn n. „Wahrzeichen“ aus *jar[kn]-teikn, Liden bei Yoreen
Aisl. Gr. 3

§ 281, 6; nicht besser nach Falk-Torp 473 mit einem zu ai. ar-

cati „strahlt“ gehorigen *erha- ala erstem Glied).

Als gesichert kann ich die Zugehorigkeit der germ. Worte nicht an-

sehen
;

der Begriff „echt“ konnte auch eine Zs. mit -gno-s (vgl. got. niu-

klahs) weisen, wobei freilich das erste Glied noch zu finden bliebe (: gr.

sQi- „sehr“??). Andreraeits ware hinsichtlieh des Yokalismus Kreuzung von

grm. *ark- — idg. *arg- mit einem *erh- — ai. arcati
,

idg. *erk- wenigstens

denkbar. Auf die Parallele anord. jormuni : lat. armentum ist nicht mehr
zu bauen, s. unter *ar- „fugen“.

Uber das von Uhlenbeck KZ. 40, 552, 560 herangezogene lit. dr2idas,

qzuolas, dialMrznolas, auzuolas, ostlit. dial, iizolas „Eiche‘, s. vielmehr Bezzen-

berger KZ. 42, 263, Trautmann Apr. 301, wonach ans- (vgl. apr. ansunis)

die urspriingliche Form ist (anders Zupitza KZ. 36, 66, Germ. Gutt. 214).

Ygl. im allgem. Curtius Gdz. 5
172, Fick I 4 II, 299, 303, II 4

18, III 4 26,

Persson Beitr. 829, zu den gr. Worten auch Bechtel Lexil. 53—58. Zum
Yokalismus: bei den Silbernamen kame man unter einem Ansatz *er(e)g-

mit der Annabme aus, kelt. ital. arg- beruhe auf Entlehnung aus einer

Sprache mit ar- = idg. £- (Brugmann Grdr. I 2 479), doch versagt dies bei

arguo-, zum Ansatz von sog. liegt keine Berechtigung vor. Bei Hirts

(Abl. 124) Ansatz *ar(e)g- bereiten die germ. Worte Schwierigkeit, doch

s. o. Der Ansatz eines 2. Wurzelvokals (areg-) ist nur durch ai. rajatam

(auch rdjati
,
rdstil s. o.) an die Hand gegeben.

ardi- „Spitze, Stachel“, wahrscbeinlich zu erschlieBen aus:

Gr. agdig „Pfeilspitze, Stacbel“, air. aird „Punkt, Endpunkt“, anord. erta

( *artjan
)
„aufstacheln, anreizen, necken“ (eine andere Deutung von crla

unter er-, er-d- „in Bewegung setzen“).

Ygl. Fick I 4 356 (wo auch dgaCovoit’- sgediCovaiv, aga&oz „Erregung“,

agadgosi ' dogvf3>]0£t, raga^ei und ai. arddgati „beruhigt u. dgl.“ angereiht

wird, doch s. iiber letzteres *ard- „zerflie8en“), II 4
19, III 4 19 (wo kaum

zutreffend fiir anord. erta eber Yerwandtschaft mit ai. drdati, rdati — s. *ard-

„zerflieBen“, — allenfalls auch mit k’gig, eo£&i£a> empfohlen wird), Boisacq

75 (bier wird Lidens U. U. A. 1894, 80 Anm. [mir nicht zugiinglich] An-

reihung auch von lat ordior — doch s. unter *ar- „fiigen“ —
,
orior, ogdos,

ai. urdhva-, ioedco, sgedtCto, ooodvvo) erwiihnt, die aber in ganz andere

6*
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Bedeutungskreise weisen). — Ahd. arusi, nhd. Erz (Fick 1

4

356) bleibt

fern (s. u. rcudh- „rot“), ebenso lit. archjti (s. *er- „loeker“).

ardh- „Stange“?

Arm. ardn „Lanze, Speer" : lit. ardai „Stangengeriist zum Flachstrocknen“,

alt ardamas „die in der Diagonale des Segels stehende Spreizstange (s. zur

Bed. Bezz. GGA. 1885, 920)“? Petersson KZ. 47, 245 (die lit. Worter
nicht besser nach Leskien Abl. 329 zu ardyti „spalten, trennen“ s. u. er-

„locker“).

Unannebmbar deutet Petersson auch lat. asser, -eris „Latte, Balken“, assis

„Diele, Brett, Bohle“ (dazu auch as, assis), assula „Span, Splitter
11 aus

*ardh-tro~, -ti- (anders, aber nicht besser Reichelt KZ. 46, 313f.: *azd-ti:

d^co „dorre“). Uber lat. radius und dt. Bute, die keinesfalls unter Kon-
struktion einer zweisilbigen Wz. (gegen die der Schleifton yon lit. ardai,

sg. ardas, Einspruch erhebt) verglichen werden diirfen, s. u. *uerad- „Zweig“

und *ret- „Stange“.

arukos Getreideart?
o

Lat. arinca „Getreideart, olyra“ (,,Galliarum propria" Pein. n. h. 18, 81;

fremdes, vermutlieh gall. Wort, trotz Niedermann e und 7 30 nicht echt

lat.), gr. agaxo? „Hiilsenfrucht, die unter den Linsen als Unkraut wachst“,

agay-oi • oojiqiov 1

1

. zb 6k avro xai Xol&vqov Hes.

Wegen des Bedeutungsunterscliiedes ganz fragliche Gleichung; keinen

Einwand bietet freilich der nicht ausreicbende Anklang von dgay.o

?

an

ogoflos soe^ivdo;. Nicht verwandt trotz Fick II 4
16, 17 ist gr. uqtos „Brot“

(dunkler Herkunft, s. Boisacq 84), mir. arbar „Getreide“ (s. *ar- „pflugen“)
J

mir. ardn „Brot“.

1. al-, ol- Pron.-St. „jener“.

Lat. uls, tdtis „jenseits“, niter, -tra, -tram „jenseitig“ (ultra, ultra), Komp.
ulterior, Sup. idtimus = osk. ultiumam „ultimam“; altlat. ollus „ille“ (*ol-no-s

,

vgl. unten ir. ind-oll und slav. *olni
), oil/ „tunc“, ollic „illic“; dehnstufig

i>lim „einst“ (wohl nach ini, exim umgestaltetes und mit ai. par dri „im

drittletzten Jahr" [vgl. xeq-voi] gleichzusetzendes *dli

,

Lokativadverb, auf

das auch die Glossen oldana „velusta“, olitinata „veterata, antiqua" —
o oder o? — zuriickweisen konnen), umbr. ulo, idu „illo, illuc"; durch

Yerbindung von is mit einer verwandten Partikel le (vgl. osorb. tun-le,

cech. tenhle) und die lnterjektion germ. *lai = ags. la, ahd. le „da!“ (Lit.

und si. Formen bei Berneker 697 f.) entstand *isle, *tle, woraus (unter

EinfluB von ollus mit Konsonantenscharfung) die.

Slav. *o!ni = aksl. lani, cech. loni, poln. toni „im vorigen Sommer, im
vorigen Jahre" („in jenem Jahr", vgl. lat. olh „tunc“).

Die Bed. von ir. alltar, allaid liiBt auch Yerwandtschaft von ai. arana-
„fern, fremd" (= av. auruna- „wild"?), m ad „aus der Feme", are „fern“

als moglich erscheinen (anders Fick I 4
5, 11).

Da „auf jener Seite" soviel ist wie „auf der andern Seite" i^nur dafi in

letzterem die hinweisende Bed. verblaBt ist), ist hier anzuschlieBen:
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idg. alios „anderer“, nach Brugmann Grdr. II 2
1, 164 mit Formans -o-

von einem Adv. *ali „jenseits“ abgeleitet (vgl. oben *dli)

:

air. oil Adj. „amplus“, eigentlich „fiber (das gewohnliche) hinausgehend“

(formell = lat. ollus, idg. *olnos), Komp. (h)uilliu „amplius“, Adv. ind-oll

„ultra“ (Entstehung des -11- aus -hi- bestatigt hier auch der Gegensatz

ce-n „diesseits, Pedersen KG. II 197), woraus vielleicht auch innonn, innunn

„hinfiber“ (mit Assimilation unter Mitwirkung von inonn „derselbe“
;
Thur-

neysen KZ. 48, 55 f.
;

anders Pedersen KG. II 195), ol-chene „auBerdem,

sonst“, eigentlicb Jenseits (und) diesseits davon 11

;
ol-foirhthe „plusquam-

perfectum“, oldau, oldaas „als ich, als er“, eigentlich „iiber (das) hinaus,

was ich bin, was er ist“, in ill „sicher“, eigentlich ,.jenseits befindlich 11 (da-

von inoillus „Sicherheit; inuilligud „Sichern“; mit ol(l) „ultra“ deckt sich

vielleicht (s. Havers KZ. 44, 26 ff., Pokorny KZ. 44, 375, Thurneysen Ildb.

509, KZ. 48, 55 f.) ol „inquit“ als „ultra, weiter“ ursprgl. beim Bericht fiber

eine fortgesetzte Rede
(
olse „sagte er“ scheint zu olsl „sagte sie“ neuge-

bildet nach issi7 „ist er“ [Iss-e] neben issl „ist sie“ [Iss-s7]; olsl — nicht

*olsl — stellt sich durch den Mangel der Lenierung in Gegensatz zu ol-

chene. olfoirbtlie: vielleicht ist oil aus dem Neutrum *ollod entstanden und

die alte Zusammenrfickung *ollod-sl ,.jenes (sagte) sie“ fiber *ollossl zu olsl

geworden, wahrend sonst *ollod zu lenierendem *ollo, oil wurde
;
auch ce-n

leniert und ist vielleicht gleicherweise auf *chwd zurfickzuffihren). Hier-

her wahrscheinlich auch ol-sodain als Stfitze eines etwas selbstiindigen Re-

lativsatzes, bes. wenn dieser einen Gegensatz zum vorher Gesagten ent-

halt, etwa „fibrigens dies
11

.
(Die Konjunktion ol „weil“ hiilt Thurneysen

Ildb. 509 dagegen ffir verwandt mit eymr. ol ,,Fuilspur“).

Daneben mit ir. a:al (mit Acc.) ,,
jenseits, fiber— hinaus !

‘ (Yereinfachung

aus *all im Vorton), Adv. tall Jenseits, dort“, anall „von jenseits, von

dort, herfiber“, mit suffigiertem Pron. der 3. Person (die
,
aline, jfinger alia

„jenseits“ (erweist ursprungliche Zweisilbigkeit auch der nicht mit Prono-

minalsuffix versehenen Praepositionalform, s. Thurneysen KZ. 48, 55 f., also

nicht aus endungslosem idg. *ol eder *«Z), Ableitungen alltar „das jen-

seits“, auch von ,.
jenseits gelegenen wilden Gegenden“ alltarach ,.jenseitig“,

vgl. auch die Etymologie von allaid „wild“ als alfid. i. alia ri fid ,,
jenseits

des \Valdes“ (Gegensatz cendaid „zahm“ zu ccve). Thurneysen laGt in diesen

Worten a aus dem in Proklise aus ol(J) herleitbaren al ,.jenseits“ stammen,

von wo es auch in die hochbetonten Formen wie tall usw. eingedrungen

sei, und erzielt dadurch Ubereinstimmung mit dem Ital.
,
wo al- auf die

Bed. ,.alius
11

(s. u.), ol- auf die Bed. „jener, jenseits
11 beschrankt ist. Doch

ist analogischer Ursprung des a von tall usw. doch unsicher, und mfifite

dann auch cymr. ullun, alter allatm „hinaus, weiter
;
drauBen11 jedenfalls

fernbleiben; besonders aber erklart sich das kelt. alio- „anderer“ (neben

alio- ; s. u.) leichter aus der Einwirkung eines bereits urk. all. . . ,.jenseits

befindlich
11

,
so daB auch in der Bed. ..jenseits

11 mit urk. a? -Formen zu

rechnen bleibt; gr. dlXo

^

„anderer“ (kypr. et. alios :
gegen die Zurfick-

ftthrnng letzterer sowie der arm. und brit. Formen auf ein idg. *ailo< durch

Meillet Msl. 8, 237, Et. 433 f. s. Pedersen KZ. 39, 404, KG. I 69, Hiibsch-

mann IF. 19. 476), wozu dXX/jlcov usw. „einander“ (Lit. bei Boisaeq 46),

alldtco „mache anders, verandere, wechsle 11

,
allay

tj
„Veranderung, Wechsel,
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Tauscb, Yerkehr", aXlod-anog „von anderswoher, fremd, auslandisch" (For-

mans wie in lat. long-inquus
,

Lit. bei Boisacq 46) ; lat. alius (aliud = gr.

aU.co), umbr. arsir „alius“ (s. zum Lautlicben Brugmann IF. 18, 532 A. 1;

osk. alio bedeutet aber wohl „tota“, s. Yf. LEWb. 2 24 f.), dazu lat. alienus

(Lit. zur Bildung bei Yf. LEWb. 2
26, wozu Ehrlicb BPhW. 1911, 1574),

ali-quis, qui-cubi u. dgl. (zur Bildung s. Yf. LEWb. 2
27) ; air. aile, n. a,ill

„anderer“, cymr. usw. ail ds., gedoppelt air. aluile, araile, n. alaill, araill,

mcymr. usw. avail
,

pi. ere ill „ein anderer“ (-11- fur -l- aus dem Adv. all,

ebenso meist in den Zs. wie gall. Allo-broges = mcymr. allfro „auslandisch,

yerbannt“, gall. ’APAo-roiyeg, air. all-slige „zweites Aushauen“ — aber al-

anman „andere Namen" —
,
mcymr. all-dut „Auslander“; s. liber die kelt.

Formen bes. Tburneysen GGA. 1907, 801, Hdb. 289 f., Pedersen KG. I 156,

II 195 ff.)
;
got. aljis „anderer“, sonst nur in Zs. wie as. eli-lendi n. „fremdes

Land i£

,
abd. elilenti „ds., Landesverweisung" (nhd. Elend), got. aljaleikos

„anders“, anord. elligar, filar „oder, sonst
:!

,
ags. ellicor

,
elcor „sonst, anders-

wo“, abd. cliclwr „ferner“, und in Adv. wie ags. elles (engl. else
)

„anders“,

anord. ella „andernfalls“ u. dgl. ; eine Komparativbildung *alira ist ags.

elra „der andere".

Arm. ail „anderer“ (Hiibschmann Arm. St. I 77, Arm. Gr. I 41 7). DaB
ai. anyci- „anderer“ nach antard- umgebildetes *alyu sei (Sommer IF. 11,3)

ist moglieb, aber nicht erweisbar.

Eine dem gr. dkXo-Tgtog abnliche Komparativbildung mit Formans -tero-

(Beschrankung auf die Wahl zwischen zweien) ist lat. alter, -tera, -terum

„der andere von zweien" = osk. alttram „alteram“ (bei Plautus auch altro-;

in altrinsecus, altrdvorsum ist die Synkope durch die Lange des Wortganzen
bedingt. Nicht nach Wood Cl. Ph. 7, 302 aus idg. *al-teros, das sich zu

*al-ios verhalte wie ai. antara-h zu anya-h oder aus *an-tero-s und al-ios

verschrankt sei, denn dies lieBe durchweg synkopiertes lat. *altro- erwarten;

vielmehr aus idg. *ali-teros, vgl. detji-og : dsil-regog, oder allenfalls erst im

Itab neugebildetem *ali-teros; in letzterem Falle in jungerer Beziehung zum
ersten Glied von ali-quis'!); davon altera.ro, adulter , alternus, altercan (auch

altercuml Zimmermann KZ. 45, 136f.).

Ygl. zum Pron.-St. al-, ol- bes. Rozwadowski IF. 3. 264 ff., Quaest. gramm.

(Rozprawy akad. Krak. Ser. II, tom X) 1—21, Brugmann Dem. 95, 107,

Grdr. II 2
2, 340, Vf. LEWb. 2 538.

2. al- ,,wachsen; wacbsen machen, nabren“.

Gr. veabjs „munter, stark"
(veog al-

;

Prellwitz 2
,
Boisacq s. v.)

;

lat. alo
,
-ere, -ui, -itum und -turn „nahren, groBzieben" = got. ags. alan (ol)

„aufwachsen“ (intr. wie lat. adoleo), aisl. ala (ol

)

„nahren, hervorbringen",

air. alini „nahre“.

Gr. dv-ahog „unersattlich"; ’Ahig, dkoog (*afoi-og) „heiliger Hain" (siehe

*alek-, Anm. 1), lat. altus „hoch“ (d. i. „groBgewachsen“), mir. alt „Hohe; Ufer,

Kiiste", cymr. allt „Seite eines Hiigels, bewaldeter Felsen", acorn, uls
,

bret.

aot, aod „Kiiste“, as. aid
,
ahd. (usw.) alt „alt“ (eigentlieb „groBgewachsen“;

got. als cilpeis) ;
got. aids f. „Zeitraum, Lebenszeit, Leben", ags. ield

„Zeitraum, Lebenszeit, Alter, Greisenalter" (pi. ielcle, as. eldi „Menschen“),

anord. old f. „Zeit, Zeitalter, pi. Menschen"; anord. aldr m. (g. aldrs) „Alter,
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Lebenszeit, Greisenalter“, ags. ealdor „Leben“, as. aldar, ahd. altar „Greisen-

alter, Lebensalter44

; air. altrarn „Nahrung“, altru. „Pflegevater“ (cymr. athraw

„Lehrer“ usw., s. Pedersen KG. I 137); osk. altinum, wenn „alimentorum“

lat. *altionum
;

s. v. Planta H 6 1 1 f.)
;
got. alips „gemastet“ (Ptc. eines kaus.

*aljan = norw. dial, elja) ;
aisl. elskr „von Liebe beseelt

44

,
elska „lieben“

(s. zur Bed.-Entw. Falk-Torp u. elsfce).

Lat. alescere „heranwachsen, gedeihen“, coalescere „zusammenwachsen“,
adolescere „heranwachsen“

(
adultus „erwachsen“), abolescere „vergehn“ (dazu

scheint aboleo
,

-Ere „vernichten, vertilgen" als Transitivum neugebildet zu

sein, z. T. nach
(
ad)augesco : (ad)augeo, besonders aber nach dem bedeu-

tungsgleichen delevi, deleo, s. Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v., wozu noch Stabile

Classici e neolatini V 1909, „Etimologia di abolere". Der Anklang an

dXvpi, drajlv/u ware dann triigerisck), indoles „naturliche Anlage 44

,
subolvs

„Nachwuchs, Nachkommenschaft, SproB 41

,
proles

(
*pro-alcs

)
„SproBling,

Nachkomme" (davon proletdrius; diese drei mit o aus a vor dunklem /,

nicbt mit Ablaut idg. o, wie Hirt Abl. 162 annimmt); alimentum „Nahrung“,

alimo, -onis „Ernahrer“, alimonia, -ium „Nahrung, Unterhalt".

Lat. ahnus „nahrend
(
ager), segenspendend, hold, hehr“, gr. dXua „Hain“

(kaum als *dX[&]o/.ia naher zu dldouai, Brngmann Grdr. II 2 540), ipvzdX-

jluos Beiwort des ZeuB und Poseidon (ebenso <PvzaXiog Bezeichnung des

isthmischen Poseidon in Troezen, (PvzaXog, wozu hom. (pvzaXiij „Baum-
pflanzung44

als Abstraktum, s. Bechtel Lexil. 331); Hirt IP. 37, 217 laBt

auch das Suffix -aXipog aus -aXpio

?

ungestellt sein.

tf-Erweiterungen: gr. aXdalva> „lasse wachsen, starke“, dXd>]oxa>

„wachse“, avaXdrj; „nicht gedeihend; Wachstum bemmend“, dXdopai „bringe

hervor44
(xagnovg), ai. hlu, id- „Labung, Spende“ (Froehde BB. 20, 185;

21, 192).

<77»-Erweiterungen: gr. aXdalvco, dX&ai „heile“, dX&opai „wachse, heile 44

,

ascbwed. alda „fruchttragende Eiche“, aisl. aldin „Baumfrucht, bes. eBbare

(Ecker, Eichel) 14 (Liden Bland, spr. bidr. 16ff., Uhlenbeck IF. 25, 144, siehe

dazu Yf. LEWb. 2 30 f., Falk-Torp 789 f. und 1524), air. rdhnoti, rndddhi,

rdhdti, >;dhyati „gedeiht, gelingt, maeht gelingen, bringt zustande“, av.

arodat „er lasse gedeihen 44

,
orjilat- „Gedeihen schaffend“, ai. ardhuka- „ge-

deiliend
44

(z. B. Uhlenbeck Ai. Wb. 34, Yf. LEWb. 2
58) z. B. Fick I

4 356,

II 4
20, 21, III 4 20. — Gegen Auffassung von adolcre „verbrennen“ als „das

Feuer wachsen lassen“ s. Vf. LEWb. 2
12, Hartmann Glotta 6, 332. — Lidens

Arm. St. 24 f. Anreihuugen aus dem Arm. iiberzeugen niclit.

3. al- „planlos umherschweifen, irren; auch geistig irre sein“.

Gr. dXt] „das Umherschweifen 41

, aXaoficu (hom. Pf. aXaXrjpai), dXaivm

„schweife umher441
), aXyzyg „Bettler“, aXyzevco „sehweife bettelnd umher“

dXiog „vergeblich“, uXiom „vereitle“ („vergeblich“ aus dem Begriffe des

Planlosen, s. unten yXepazog, t)Xl&iog-, Spiritus asper freilich noch unerkliirt,

s. Boisacq 44, auch gegen die Annahme von anl. j:-) ;
von einer Basis

1
) Dazu auch a/.a^cor

„ Aufschneider, Piahler 11 (eigentlich heruniziehender Gaukler,

Marktschreier 14

)
nach Boisacq 40 (von Prellwitz 2 22 zur Interjektion *ald gezogen 14

).
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*alu *aleu- gr . aXvco „bin auBer mir“ 2
), akvaaco ds. (Horn.; Fut. alv&i

Hippokr.), aXvy.i] „Unruhe, Beangstigung“, dkvy.rem (Pf. akalvy.Trjfj.ai Horn.),

dkvy.Ta£(o „bin in Angst“, dkvaig (von akvm) „Angst“, dkva/iog „Bangigkeit“,

dkvg, -vo

g

(Pint.) „mfiBiges Herumtreiben, Langweile" (s. auch Persson
Beitr. 739 gegen Hirt Abl. § 510); mit dem Begriffe „umherirren, um einer

gefahrlichen Stelle oder Sache nicht zu nahe zu kommen“ auch dkevo/jat,

akeouai „vermeide“ (nachhom. auch aktiv dkevco „wende ab“), jon. akh]

„das Vermeiden, Schutz", AXvaxm (*akvx-oxco, vgl. Aor. ijkv£a) „entkomme“,
akvoy.d£co „vermeide, fliehe“, aksslvco ds., ahmoi) „Abwehr“ (*dkefcoh]

Bildung wie cpetdmh)). Mit a-: ijkaoy.i

o

„irre umlier“, fj?.aoxd£m „ds., ver-

meide“ (Horn.), fjkaivm „bin wahnsinnig“, Med. „schweife umher“, fjke/jaTog

(dor. ukefiaxog Theokr.) „toricht, eiiel“, ijki&iog „nichtig, vergeblich, toricht“,

yksog „verwirrt, betdrt
;
verwirrend" (daneben die aol. Entsprechung ukkog

eines *akiog, vgl. ygvaiog neben yovaeog, in
:)

hom. dkka cpQovemv „cpQEva?

ijkeog „betaubt, bewu8tlos“ (Pick II 390, wonach auch der Yok. >)ki II. 15, 128

Ionisierung eines aol. dike . Vgl. fiber die gr. Worte zuletzt Bechtel Lexil.

32 f., 157 f. (aus dor. *<lkeog stammt lat. idea „blindes Glfick, \Vfirfel“, das nicht

besser von Prellwitz BB. 20, 303 besonders urverwandt aufgefaBt wird).

Dazu lett. ahidt, aludties ,.umherirren, sich verirren" (Fick BB. 2, 264),

mit a lett. cil’a „halb verriickter Mensch“, dVuoties „sich narrisch gebarden“
(Prellwitz 1 113, 2 172).

Aber lat. anibulo „spaziere“ ist nach Samuelsson Glotta 6, 252 ff. Demi-
nutiv zu ambio (umbr. amboltu scheint nicht „ambulato“ zu bedeuten). Lat.

alucinor „rede gedankenlos ins Blaue hinein, bin geistesabwesend“ ist wohl
aus dkvy.rj, dkvoaco unter formaler Anlehnung an vaticinor entlehnt (s. Yf.

LEWb. 2
29). liber ai. dlakam „vergeblich, umsonst“ s. Uhlenbeck IF. 25, 143.

4. al- „brennen“.

Lat. adoleo „verbrenne (bes. Opfer)“, udolesco, -ere „auflodern (von Al-
taren)“ (o aus a, wie im etymologisch verschiedenen adolescere ,,heran-

wachsen“ zu alo, s. unter *al- „nahren“), altare „Brandaltar“ (umbr. uretu

„adoleto?“); ai. alatam „Feuerbrand, Kohle“ (auch uhnukam „Brand“?);
nschwed ala „lodern, flammen“ (Johansson ZfdtPh. 31, 285ff 2

)
m. Lit.);

ganz zweifelhaft gr. dka^rj • uv&gay.eg Hes. (Petersson IF. 34, 241). S. noch
Yf. LEWb. 2

12, 22; Auffassung auch von lat. alaccr, got. aljan „Eifer“ usw.
als „feurig, hitzig'' (Johansson aaO.) ist ganz fraglich ; fiber ags. celan „brennen“
s. *aidh-. DaB elai{$-)ov „Ol“ als „das brennbare“ benannt sei (Prellwitz 2

s. v.; Urverwandtschaft von arm. eid, g. iuhy ,,01“ damit ist durch Peder-
sen KZ. 39, 402 nicht erwiesen), ist an sich ganz unwahrscheinlich, auch
weicht der Yokal ab.

Vielleicht gehort hierher: mir. aladh „bunt, scheckig, gestreift“ (wenn
ursprfinglich „gebrannt“), nir. ala „Forelle“

(*alato-) und ahd. alant, alunt

„Leuciscus idus“ altn. olunn „Makrele“ (Marstrander ZfceltPhil. 7, 372 f.).

*) all' co, ulvio) aus *alvotu> vergleicht Schulze Qu. ep. 310f., Lagercrantz Z. gr. Lautg.
89 mit ai. rosati, ruiyati „aufgebracht sein, ziirnen 11

, das aber von Uhlenbeck Ai. Wb.
256 richtiger zu lit. ri'istas „unfreundlich“ gestellt wird.

2
) Anord. ylr m. rWarmedunst

J
,
yljn „erwarmen‘ aber nach Falk-Torp 1420 zu got.

tculan „sieden‘.
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5. al- „mahlen, zermalmen“.

Gr. dXe- : dXko „mahle, zermalme" 1

), aXexai Xe&oi „Muhlsteine“, aXexog

und dXsrog „das Mahlen“, aXerdov „Muhle“, aXstgevco „mahle“, aXe[f\ao, pi.

aXelaxa (mehr gedehnfc aus aXeaxa-, Schulze Qu. ep. 225) „Hehl“ (daraus

kontrahiertes *aXijxa rief den neuen sg. aXyxov ' uX.evqov Hes. hervor
;

dXij-

xoEidi'jg Hippokr., aXiqxon' ' aXevgwv Rhinthon), uXevqov (*aXe-fo-ov) „Weizen-

mehl“.

Arm. alam „malile“, atauri (*alatrio-) ,.Muhle“, aleur „Mehl“ (trotz l statt

i nicht entlehnt aus ciXevgov, Hubsehmann Arm. Gr. 1414).

Ai. anu- „fein, diinn, selir klein
<:

(*al-nu-; Fortunatov BB. 6, 216), hindi

und bengali ata „Mehl“ (u. dgl.; Kuhn KZ. 30, 355); npers. anl „Helil“.

Ay. asa-
(
*<uta -)

,.gemahlen“ (Hubsehmann ZdMG. 3S, 428, Spiegel BB-

9, 178 A. 1).

ala u. dgl. „hallok!“

Ai. alala(bhamnf-) „munter \verdend‘ :

arc, re „Interjektion der Anrede",

ararc „I. hastigen Rufens“;

gr. dXaXd, alaXai „balloh, hurrah !“, dX.aX.rjx6g. dXaXijxvg „Schlachtruf-1

,

dXaXaCco „stoBe den Sehlachtruf aus“ (ahnlich eXeXeo „Ivriegsruf, Schmerzen-

ruf‘, eXeXiCco „sto8e den Kriegsruf aus“; lit. aliloti „hallo schreien 11 (Entleh-

nung aus dem Deutschen nicht nachweisbari neben allot l „durch Geschrei

aufscheuehen“; aksl. ok, bulg. nick Interjektion
;

z. B. Fick I 4 356 (nhd.

hallo, holla sind dagegen aus dem Imperativ von alul, halon, holon ,,holen“

entwickelte Rufworte, s. Hildebrand Beitr. z. dt. Unterricht 68, danaeh

Kluge, Weigand-Hirt s. v., Falk-Torp 373, 415, 1477).

Auf ahnlichem al- scheint zu beruhen lit. nn-aldcti „erschallen“, uhhioti

„girren“ (Bezzenberger BB. 21, 315; aber iiber klr. htdurdiy ,.TIochzeits-

lieder singen“ s. Berneker 6S2, iiber gr. d/.ugcov s. Wz. *al- „schwcifen“).

S. die iihnliche Schallwurzel la-.

alek- „abwehren, schiitzen“, vermutlieh eigentlich „abschlieBen und dadurch

sebiitzen".

Ai. ralcsati „hiitet, schirmt, bewahrt“, gr. d/Jgo) „wehre ab, schii-me“ (so-

Praesens; ratsail wegen aieser Ubereinstimmung nicht wahrscheinlicher

zur gleichbed. Wz. arck-), AXextioq, AXey.Tovcbv epische Eigennamen, die

nach dem Bekanntwerden des Hahns auch zur Bezeichnung dieses streit-

baren Tieres verwendet wurden (Fick CSt. 9, 169, Kretschmer KZ. 33, 559 ff.,

Boisacq 1091 f
. ; Gdf. *AXegr(oo, wo raus *A/Jyhooo und nach andern Worten

auf -xwo AXrxx(oo ) ; uXaXy.eXv „ab\vebren“, dXy.uAo) „\velire ab, helfe“, nXy.no

„Schutz, Schutzwelir, Hilfe“, t'omXgtg ..Scliutz, Brustwehr, bes. Zinnen der

Mauern; Hilfe“ (*aXy.-u-g), dXy.i) „Abwehr, Hilfe“ und ,.Starke. Kraft“

(letztere Bed., obwohl an sich aus ,.energischer Abwehr1- verstandlich, ver-

') a)M

n

nicht nach Fick BB. 5, O’,8, Wh. I
4 516 als 'ml- zu *md- „mahlen“ (s. da-

gegen J. Schmidt Krit. S3, Kretschmer Kinleitung 10-9. t/.v/io

;

„Hii.se“. o/.roa r Spelt',

ov/.ai, att. o/.«t „geschrotetes Getreide” ("o/.p-, nicht nach J. Schmidt KZ. 32, 382 aus

wiiren zwar lautlieh vereinbar (Wz. wine dann 'cl-, *ol-, ' doch liegt ei_rent-

lich kein Anlafi vor, in diesen Worten nach Schmidt aaO. und Boisac-j s. v. gerade

den Begriff des Mahlens zu suehen (andere Versuche bei Prellwitz 2
s. vv.).
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mutlich durch ZusammenflieBen mit einem anderen, dem mp. ark „Arbeit,

Anstrengung, Miihe 11 entsprechenden Worte, s. Bartholomae Heidelbg. SB.

1916, IX 10; d'/.y.l Tisjioidmg Horn., a/.y.iuog „stark, kraftig; von Waffen:

wehrbar, zum Kampfe tauglichl;

ags. ealtjian .,schiitzen, verteidigen“ (*algdjan got. alhs (f., kons. St.)

„Tempel“, ags. ealh, as. alah ds., urnord.-run. alh „Amulet“, alit. elkas, alkas

„heiliger Hain, Stelle auf einem Hiigel, wo man friiher Opfer verriehtet

bat“, lett. elks „Gotze“ (die grm. und bait. Worte ursprgl. „heiliger, abge-

schlossener oder der NutznieBung entzogener Hain11

)
1
).

Z. B. Tick I 4 122, 299, 535, III 4 21. — S. die ahnliche Wz. arek- „ver-

schlieBen, durcb VerschlieBen fernhalten, abwehren, verhindern11

.

alo-, alno- „all“.

Osk. alio wahrsebeinlich „tota“ (s. Yf. LEWb. 2
24, lat. in allers „doctus,

iners“, eig. „omni arte praeditus11
(.vielleieht mundartlicher Konkurrent des

stadtromischen soll-ers); = got. alls
,

aisl. allr, abd. all „all“, ags. eall ds.;

in Zs. daneben germ, ala-, z. B. got. ala-mans „alle Menschen, Henschheit 11

,

as. alu-hwlt „ganz wei£>“, ahd. ala-war

i

„ganz wahr“ (nhd. albern); aus dem
Lit. reiht Mikkola BB. 25, 73 al-vlenas „ein jeder“, aliai

,
alcla indecl. „all,

jeder“ an.

Fick I 4
18, 21, II 4 52 (iiber air. uile, das nach Pokorny eher zu 'pel-

„fullen“ gehort, s. aber u. solo- „\vohlbehalten, ganz' 1

) ;
wahrend germ. osk.

alio- sich gut als Ptc, al-no-s „ausgewachsen, vollstandig
11 zu al- „wachsen“

fassen liefien, erheben doch die Zs.-Formen mit einfachem l des Germ, und
die nicht aus alno- herleitbaren lit. Formen Einspracbe. Andrerseits

wiirde auch Ankniipfung an den Pron.-St. al-, ol- ,,jeder“ der Bed. schwer-

lich gerecht (trotz air. oil „amplus“b

alo-, alu- „Pflanze mit verdickter Y r
urzel“ ??

Ai. alu-h, Cilukdm- „bulbus, radix globosa esculenta 11

;
lat. alum, alium

„Knoblauch 11

,
osk. *ullom aus *uliom wobl als Grundlage von gr. diJ.dg

„Wurst“ i ursprgl. vermutlich „geknobeIte Wurst“; vgl. dllyv * hr/avov ’Izakoi

Hes. ; Kretschmer Glotta 1, 323ff.); lat. alum oder ulus „Symphytum offi-

cinale L., Beinwell, Wallwurz" eine um ihrer Wurzel willen geschatzte

Pflanze (vielleieht trotz Plin. n. h. 27, 41 gall. Wort? s. Thesaurus; wenn
echt lat., so kame Reichelts KZ. 46, 311 Herleitung aus *anyh-slo- „zu-

sammenschniirend, zuheilen machend", s. Wz. 2 *anyh-, ernstlich in Frage).

Froehde BB. 3, 289, Thurneysen GGA. 1907, 801 und Thes. s. v. alium.

-) Unbegrundet ist der Widerspruch Feist Got Wb. 19. Ebenso der Ansatz von
fur diese Hain- und Tempelbezeichnungen durch Thumb KZ. 36, 188, Wiedemann
BB. 28. 26; denn i)’A).ng, der Tempelbezirk von Olympia, nicht aus *alquis, sondern

ti-Nomen zu al- „nahren‘, vgl. d/.iia ,Hain“; auch ai.aog ,Hain, heiliger Hain u (von

Hoffmann BB. 25, 106 aus *ai.y.io

g

zu alhs gestellt, ist am natiirlichsten als *ai.ziog mit
"Ai.zig zu verbinden (Boisacq 47; s. auch unter „nahren*); gegen seine Herleitung aus

fairfag ( : dt. Wald) durch dissimilatorischen Schwund des anl. f- (Boisacq 1092) spricht,

dab ftofng, tong solcher Dissimilation nicht Raum gegeben hat; slav. „Wald“ (von

Tedersen IF. 5, 56, 73 unter einer Gdf. *ehos, vou Meillet bei Boisacq 47 A. 1 unter
*eltsos mit ai.aog zusammengebracht), gehort wohl nach Liden Bland, sprakk. bidr. 25 f.

(s. auch Berneker 713) zu ags. Uis „Weide“ (s. u. *k(i)- „Besitz; gewahren')-
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Hochst unsicher. Wenn osk. *allo- als Lehnwort aus dem Lat. gelten

diirfte, konnte al(i)um wegen des starken Geruchs als *an-slo- zu *an-

„hauchen, atmen“ gehoren. S. nock Yf. LEWb. 2 26.

alu- „bitter, Bier, Alaun“.

Gr. dlvd(o)i/uov‘ tuxqov naoa Xdxpqovi Hes., dlvdjualveiv ' [my.oalvuv ?
j

Hes.

(s. aber zur Bed. Heerwerden Lex. Graec. suppl. 45), lat. aliita „Alaun-

leder“ beruht formell auf einem Verbum *aluio „behandle mit Alaun“ (Ost-

hoff IF. 20, 181 ff., Thurneysen IP. 21, 175), vielleicht aucb aliimen „Alaun“,

wenn dieses nicbt einfach Erweiterung von *alu- ist.

Die Wurzel erscheint in Nordeuropa mit der Bedeutung „Bier, Met“

(zu der Bedeutungsdifferenz vergleiehe ksl. Jcvasz „Alaun, Bier“); altn. ol n.

,,Bier, Trinkgelage“, qldr n. „Trinkgelage“ (*alupra ),
ags. ealop

,
ealo n., as.

in alo-fat, mhd. in nl-schaf „TrinkgefaB“.

Apr. alu n. „Met“, lit. alas (m. geworden wie mediis — preuB. meddo

ntr. J. Schmidt, Pluralbild. 180), ksl. oh (m. geworden wie medi) „Bier“.

Aus dem lit. ist finn. olut „Bier“ entlehnt (anders Kuhn KZ. 35, 313). Da
germ. bait. si. neben einem Dentalstamm ein vokalisch schlieBender Stamm
alu- auftritt, andrerseits ein auslautender Dental abfallen muBte, schlieBt

J. Schmidt aaO., daB wir es mit einem Dentalstamm zu tun haben, der

durch falsche Analogie in die M-Deklination gedrungen ist. Zum Sach-

lichen vgl. Schrader, Reallexikon 2
1 42 f. Kuhn aaO. Naeh Senn Lehnw.

Studien 47 sind die bsl. u. finn. Worter germ. Lw.

algh- „Frost, Kalte“.

Lat. algor „Frost, Kalte“; algeo, ere „frieren“; algidus „kalt“ gehort nach

Liden, Studien z. ai. und vgl. Sprachgesch. 66 zu aisl. gen. sg. elgiar, nisi.

elgtir m. „Schneegestober, das von einer Seite her lange fortdauert und

von starkem Frost begleitet ist, halbgeschmolzener Schnee, deep pools of

half-melted ice“. Germ. s-Stamm deckt sicli mit lat. algor, idg.

*alghes-. Altere unrichtige Zusammenstellungen mit lat. algor usw. von

Liden aaO. zuriickgewiesen.

algSh- „verdienen, Gegenwert“.

Ai. arjiati „ist wert, verdient, ist verpflichtet, soil", arghd-h „Wert, Gel-

tung, Preis“ (= osset. ary „Preis, Wert“), av. arojaiti „ist wert, kommt an

Wert gleich" (npers. arzidan „verdienen“), arojah- (es-St.) n. „Wert, Preis“.

Gr. d/.cft'j „Erwerb“ = lit. alga, apr. gen. sg. idgas „Lohn", dlcfdrm, dig sir

„einbringen, verdienen" (dlrpeiv = ai. drhati, aber durch das vollere Praes. dl-

<fdvco in die Geltung als Aorist gedrangt), dlgpEoifloiog „Rinder einbringend".

de Saussure Mem. 277 A, 2, Froehde BB. 3, 12, Fick I 4
5, 170, 356.

Arm. yargem
,
chre, schatze" (Hiibschmann Arm. Gr. 1 477) muB wegen

seines r iranisches Lehnwort sein (Pedersen KZ. 36, 76). Lit. elgiuos, elgtis

„sich betragen" wird wegen der groBen Bedeutungsverschiedenheit besser

ferngehalten (s. Leskien Abl. 362):

Eine Kebenform auf Media ist ai. arjati „erwirbt, verdient, schafft herbei".
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aldh- „Trog; Welle".

Altn. ahla f. „Welle, Wellental"; norw. dial, olda f. „Trog“; sehwed. dial.

alia „langlicke Yertiefung". Ygl. ags. ealdop, cddot
,
aldaht „Trog, Bottich

11
.

Bair, alclen „Ackerfurche“.

Zu vergleiehen ist ksl. Jadija, ahdija f. „Kahn“ (daraus lit. eldija f.

„Flu£lkahn“ nach Mikkola IA. 21, 86, auch lit. eldijUle „Raucherpfanne“).

Ygl. Liden Blandade sprakhist. bidrag I 2ff. (u. Holthausen Anglia Beibl.

15, 71). Hier wird lat. alv(e)us (aus *aldhouoti) hinzugestellt, was lautlich

nicbt iiberzeugend ist (vgl. u. mdo-s). Weitere Beziehung zu alo
,
aX&aivco.

ganz abzulehnen. S. Yf. LEWb. 2 30f.

Norw. lodje „russisches Fahrzeug", scbwed. lodja. mnd. lod(d)ie, loddige

ist aus russ. lodbja (= asl. ladija
)

entlebnt. Falk-Torp 652 (s. auch 789
unter

r
olde’).

alp- „klein“.

Ai. (tlpa-, (dpalca- „klein, gering" (alplna,
aIpat „leicht, schnell“); lit.

alpstii, alpau
,
atpti „verschmachten, ohnmachtig werden“, rtJpnas „schwach“.

Anreihung auch von hom. aXanadvog (bei Aeschylos 7.anadvog
)
„schwach“,

dlana^co „leere aus, ersehopfe", att. Xand'po „plundere‘‘, Xanaixco „leere

(den Leib) aus“ ist bedenklich wegen ihrer zweisilbigen Wzform gegen-
tiber der leichten der ai. und lit. Worte; auch stehn sie, sowie die ihnen

anzureihenden Ianaoog „schraachtig, diinn, offenen Leib habend“, Xanaoa
„Flanke, Dimming des Leibes an der Hufte“, Xdnu&og „Aushohlung, Grube“,

Xana&og „Sauerampfer“ als „fioxav7] y.evconxrf' in der Bedeutungsfarbung
(„ausleeren, eingefallen") doch erheblich ab. Ganz fragwiirdig auch alb.

(Jokl SBAk. Wien lb 8, I 48) Vaps „bin miide, uberdriissig".

S. Fick I 4
5, 356, Bechtel Lexil. 28, Yf. LEWb. 2 422 (gegen Anreihung

von lepidus usw.), Boisacq 41, 557. Nicht iiberzeugendes weitre bei Stokes
KZ. 38, 467 (mir. lelap „Kind“, s. auch Pedersen KG. I 491), Siebs KZ. 37,

293 (mit s-Yorschlag lit. s'dpti „schwach werden“, s'rfpnas „schwach“

;

Akzent!).

albhi- „Gerste“.

Gr. aXcpi, uXrpixov „Gerstengraupen, Gerstenmehl", lakon. dldpaxa • uXcpixa

i] dXevQa ties, (mit Entfaltungsvokal t: s. Ehrlich KZ. 38, 55, der in aXcpi

: uXcpara — woraus durch Kreuzung mit aXcpi dann dXxpix-a
,
-ov — ein Yer-

haltnis wie zwischen ai. asth-i : asth-n-ah sieht, was das uridg. Alter des
Wortes verbiirgen wiirde); alb. el'p (rJ’bi) „Gerste“ (G. Meyer Alb. St. Ill

36, Wb. 94, Jokl SBAk. Wien 168, 1 16, 65; e aus a durch umlautenden
EinfluB des folgenden /). Ein iran. *arbhi- erschlieBt Yasmer Stud. z. alb.

Wortf. I (Dorpat 1921) S. 16ff. aus altaisch usw. arbn „Gerste“.

Beziehung zu *albh- „weiB“ (Kuhn KZ. 4, 109 f., weitere Lit. bei Osthoff

IF. 8, 66 f.) steht nicht fest.

alblio- „weiB“.

Gr. dX<p6g „weiBer Ausschlag", aXxpovg • Xsvyovg Hes. (auch aXaxpog

'

Xevy.og Hes., s. u.);
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lat. albus „weiB“, u. alfu
J;
alba“, osk. Alafaternum „Alfaternorum“,

palig. Alafis „Albius“ (und viele andere Namen z. T. etruskischer Pragung

sowobl auf Grund der osk. - umbr. Lautgebung alf-, als der lat. alb-,

s. Schulze Eigenn. 119f.
;

etr. Aussprache von lat. albus mufi auch das von

Paul. Diae. 4 L. als sabinisch bezeichnete alpum sein)

;

ahd. albbj, elbi5, ags. iclfetu
,

anord. elptr, olpt f. (germ. *alV-it-, -at-)

„Schwan:t (Formans -d- in Tierbezeichnungen, s. Brugmann Grdr. II 2
1,

467, Charpentier KZ. 40, 433 f.
;
ebenso:) aksl. lebeds, russ. lebcdb, libjadt

,

poln. tabqdz, serb. labud, tech, labud’ „Schwan“ (ursl. *utb-ed%, -edt, -qdb,

vgl. zu letzterer Suffixform lit. bal-andis „Taube“, eigentlich „die weiBe“;

s. Osthoff IF. 8, 65, Pedersen KZ. 38, 313, Meillet Et. 322, Msl. 14, 377,

Schulze SBprAk. 1910, 800; ebenfalls nach der Farbe benannt ist russ.

lebcda, poln. Icbioda
,
loboda „Melde“, Liden Stud. 97): ndl. alft, elf't „"VVei6-

fisch“ (formal = ahd. usw. albi5 „Schwan“ ;
Lelinworte aus lat. albula sind

dagegen trotz Falk-Torp 1 89 f. mhd. albel „WeiSfisch“, nhd. Albe, nd. alf,

a/5e „\Vei6fisch“), xvie lat. albitrnus ds. 1
);

nhd. mdartl. Albcn „kalkhaltiger Sand unter der Fruchterde“, schwed.

mdartl. alf ds.;

wahrscheinlich auch anord . alfr, ags. celf, engl. e’f (woraus nhd. Elf m.,

Elfe f. entlehnt), mnd. alf „Alp, Mare, boser Geist“, mhd. nhd. Alp, pi. die

Alben (urspriinglich wohl ,,weifiliche Nebelgestalten‘ :

;
nicht wahrschein-

licher zu ai. rbhii-h „kunstfertig, Kxinstler, Bildner, Schmied, Bezeichnung

dreier mythischer Wesen“), sowie ahd. alba „Insektenlarve, locusta quae

nondum volavit“, ndl. elften f. pi. „Engerlinge“, norw. alma ds. (m aus dem

g. pi. *albna , woraus *almna. S. zu diesen grm. Worten besonders Falk-

Torp unter name (4, 1428), a? (19, 1431), alv (22, 1431), elv I (188 f., 1154),

emd (189, 1454); als „WeiBwasser“ auch der Kamen der Elbe (lat. Albis,

Albia, aus germ. Albi, gen . Albiaz =), anord. elf

r

„Flu6“ und FluBname
(dazu wohl auch mnd. elve „FluBbett“j, vgl die gall. Albis (heute Aube;

Gegensatz Dubis
,

d. i. „Schwarzwasser“), lat. Albula, gr. A/.cpeid? (s. bes.

Schulze SBprAk. 1910, 797).

Fraglich ist dagegen, ob oder in welchem Umfange Kamen wio gall.-

lat. Albion
,

mir. Aibu, Alba, gen. Alban (St. Alb-icn-) „Britannien“ (von

den weifion Kreidefelsen ?), Alpes, "ifoieis („a candore nivium‘ ?) und die

auf ital., ligur. und kelt. Gebiete haufigen Ortsnamen wie Alba, Albium

u. dgl. auf den Begriff „weiB“ oder aber auf ,.bocli“ (
4
al[e\blt-, *[a]loblt:

gr. Xo<pog) zuriickgehn, s. Yf. LEWb. 2 23, Boisacq u. locpog, v. Grienberger

IA. 26, 34, Briich KZ. 46, 363 f. Nach Pokorny nichtidg. Herkunft.

Arm. aluuni „Taube“, wenn fur *alabh-n- (Bugge KZ. 32, 1, Pedersen

KZ. 38, 313). Unsicher ist Zugehorigkeit von *alblti „Gerste“, s. d.

Zum Ablaut: neben *<dbho-s scheint eine zweisilbige Wz.form vorzuliegen

in gr. alcoepog (auch l/.srpmg'!), und arm. aiauni, und dazu stimmte die

slav. Intonation (serb. labiul), s. Osthoff IF. 8, 64 ff., Pedersen aaO. Da
ferner -bho- ein in Farbenbezeichnungen hiiufiges Suffix ist (z. B. lat.

') IThleubeck PBrB. 26, 295 reilit auch gr. i/.eqiu'; „ein Fiscb' an: war die Bedeu-
tung „Weififlsch J

,
so konnte immerhin Umbildung eines 'a/.cftiis nacb etipa; — nach

der elfenbeinfarbigen VYeifie? — erwogen werden; doch ganz unverlafilich.
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galbus, lit. raibas „bunt“ neben rainas; Brugmann Grdr. II 2
1, 388 f.), ist

*albhos auf die einsilbige Wz. *al- beziehbar, und diirfte andrerseits d/.oo-

cpo? nach Brugmann aaO. zu lit. alvas „Zinn“ („weiBes Metall“), apr. alwis

„Blei“, russ. olovo „Zinn“ in einem ahnlichen Yerhaltnis stehn, wie gr.

xoqio-vo<; zu lat. curv-us, ac. pala-la-li ( :
palclv-ah

) zu apr. pelwo, also auf

eine Wzform *alo[u\- : *alu- [: *ah- in arm. alauni und den slav. Worten]
zuriickgehn; gr. Ikecpnig reicht bei den Umbildungen, denen Tier- und
Pflanzennamen iiberall ausgesetzt sind, nicbt aus, um daneben noch ein

*ale-bh- zu sichern.



E.

e, o adnominale und adverbale Partikel, etwa „nahe bei, dieht bei, zu-

sammen mit“, auBerhalb des Arisehen und teilweise auch schon in

diesem in der Bed. verblassend, im Germ, mit nicht mehr verfolgbarer

Bed.-Entw. zum Sinne „unter, nach, hinterher, re-, zuriicb, wieder, weg“
gelangt. Ygl. bes. Schulze Qu. ep. 498 ff., Kretschmer KZ. 36, 268 (beide

uber gr. d-, das sie aber noch aus *so- herleiten), Brugmann Album
Kern 29ff., IF. 15, 103, KYG. 464, IF. 19,379 Anm.; 21,8; Grdr.II 2

2,

816 ff., IF. 28, 29 1 ff.
; 29, 231 ff.; 35, 95f., BSGW. 1913, 159, Bechtel

Lexil. 152. Verwandt mit dem Pron.-St. e-, o-, entweder als dessen

Ausgangspunkt oder, was bes. fur die langvokalischen e, o naheliegt,

als eine Instrumentalbildung davon.

Ai. a, av. ap. a „an, hinzu“ z. B. a-gam- „herankommen“, als Post-

position mit Akk. „zu — hin“, mit Loc. „auf, in, zu — hin“, mit Abl. „von

— weg“ (diese Begriffe des Zieles und des Ausgangspunktes „waren nicht

durch den Sinn des Adverbs an sich, sondern durch den Kasussinn des

Substantivs erzeugt“, was schon ein Yerblassen der eigentlichen Bed. der

Partikel erweist; Zusammenhang zwischen der Yerbindung mit dem Abl.

und der germ. Bed. „nach, zuriick“, bes. der von ahd. amaht
,

utcilo nimmt
freilich Bechtel aaO. an); a vielleicht verbaut in den Dativen wie ai.

asuray-a (vgl. auch av. ahuraui). Mit ai. a-da „empfangen“, a-da- „emp-

fangend; in Besitz bekommend“ vgl. ai. dayadd- m. „Erbenff>fanger“ (dayd

-

„Antesl. Erbteil"), gr. yygcoazyg „wer ledig gewordenen Besitz (ro xygov)

zu eigener Nutzung oder zur Yerwaltung bekommen hat (*-co-dza, vgl. ai.

Ptc. a-tha-), lat. litres „Erbe“ (*hcro- — yfjQO--\-e-d „empfangend“). In adj.

Zs. hat ar. a den Begriff der Annaherung, z. B. ai. a-nTln- „schwarzlich“

(ebensowohl gr. d>-%Qog „blaB, gelblich“, wohl auch g-fiaiog nebeu fiaiog

„schwachlich“, und slav. ja- s. u.). Uber av. a- unsicherer Zugehorigkeit

in Nominalzusammensetzungen s. Beichelt Av. Elementarbuch 270.

Arm. in y-o-gn „viel“ aus Praep. i+ *o-guhon- oder *o-g’ihno- (zu ai.

a-Tiands- „schwellend, iippig“, s. g'idien- „schwellen“).

Griech. o- in d-xeXXm „treibe an“ (s. gel- .,treiben“), o-tqwco (s. tucr-

„eilen“), dcpiXXco, dXonrco (s. lep- „schalen“), oag „Gattin“ (s. ar- „fiigen“),

6-vbrjf.u (s. na- „helfen“), o-jtanog „vom selben Yater abstammend", o-zor/jg

innoi „von ahnlicher Mahne“, oyaauoQ • oyoydazioq Hes. u. dgl., o^og „Be-

gleiter, Diener“ (
*o-zdos eig. „Beisitzer“, zu Wz. sed-, wie auch idg. *ozdos,

gr. ofo? „Ast“ als „ansitzendes Stammchen“, vgl. d-oyj], o-oyog „Zweig“

zu eyeiv, eyeiv), d-zXog (s. tel- „tragen“), o-tpeXog, o-ipov, o-flgiitog (s. u. g'Xer-

„schwer“), vielleicht auch in ol/na und andern unter *eis- „sich heftig be-

wegen“ besprochenen Worten;



gr. e- wohl in IDiloj neben (H).o>

;

gr. co in yyowaxi); (s. o.; wegen der Zusammenfiigung ist ursprunglich

o hier freilich nicht ganz zweifelsfrei, trotz des e von litres, cbygog (s. o.),

vielleicht in ojgvouat (docb s. u. reu „brullen“), sebr fraglicb in tbxeavog

(s. u. kei- „liegen“
;

gr. i] wohl in y-ftaiog (s. o.; f/gefia „ruhig“ kann aber metr. Dehnung
fur sein, Boisacq 329 Anm. 1 vielleicht in ifideog (s. Bechtel aaO.;

gegen Prellwitz IvZ. 47, 299 f. nicht mit >)- aus urgr. a-, wie auch seine

andern Beispiele ynedavog und vneoycpavoz ausscheiden).

Ein italischer, infolge der Znsammensetzung erhaltener Rest scheint lat.

oitor, tttor usw., s. u. ei- „gehn“; aber omitto oportet enthalten lat. ob (s. Vf.

LEWb. 2 unter o-
,
und auch fiir idoneus ist kein *id-r> „dazu“ als Grund-

lage anzuerkennen. Fiir < ist c-briiis tetymologisch dunkel), kein sichererer

und edfirus, emollis kein Beleg i gegen Niedermann Mel. Meillet 98f.).

Ahd. fimuht „deliquium, Ohnmacht“, uteilo „expers“, ags. in lewa-de „un-

bekleidet“ is. o.
) ; ahd. am (id, nomad „Nachmahd“, dualist, nowahst „incremen-

tum“, „Hinterkopf“, ags. ogengel „der (zuriickgehende) Querriegel“ (Belege

s. hei Grimm Gr. II 695 ff., 774 des Neudrucks; J. Schmidt KZ. 26, 42, Leh-
mann Praef. uz 138 ff., Fick III 4

23, 28, Bechtel aaO.i, oleccan „schmeieheln“

aus *o-lakjanl

;

3 angehangt im Ace. sg. der pron. Dekl., z. B. got. hano-h,

harjntU-h, pana usw.

Im Slav. *r oder *r> farblos in einigen Zs. wie skr.-ksl. ja-slcuds nehen
ksl. skajlz „hiiBlich“ (s. Berneker 441; Slav, jazda „das Fahren, Reiten“

ist keine Zs. von V mit scd- „sitzen“, s. d.). Ob das nehen der Praep. ob,

obz stehende o unser idg. 6 war, ist nicht sicher. c hinter dem Loc. und
mit diesem verwachsen im Typus abg. kamen-e und lit. rahkoj-e faber lett.

e-dzeris ,,angetrunken“ ist vielmehr Edzdris, s. Bechtel aaO.).

e-, i-, fem. i-*a, paradigmatisch verbundene Pronominalstamme „der, er“

(y, i wohl ursprunglich Demonstrativpartikel >. Zu i- gesellt sich der

Relativstamm u>~. Zusammenfassende Darstellungen bieten bes. Brug-
mann Dem. 32 ff., BSGW. 60, 4 Iff., Grdr. TI 2

2, 324ff., Pedersen Pron.

dem. 31 L ff.

A. Kasuell verwendete For men:
ai. aijuin „er“ = gtliav. at/dm, jav. aim (nacli ahum „ich“ erweitertes ar.

*ai = idg. ei, s. zuletzt Sommer Gl. 5, 236; idg. *ei vom St. e-, wie

vom St. 2“o-, nicht Hochstufe zu )-
,

ai. idum „id“ f ohne die sekundare
-aw-Erweiterung ai. it, av. it als hervorhebende Partikel

,
ai. iydm (er-

weitert aus *7-, = av. 7m id. i. ii/sm<, apers, iyam „sie, ea“, acc. sg. m.
ai. imam i erw. aus *im, = apers. imam ; darnach f. imam usw.), gen. m. n.

asyd, dsya — av. ahe, fem. ai. asydh = av. u'mlai, dat. m. n. asmat, dsmui
= av. alimCii, g. pt. m. n. esdni = av. arsajn, d. ahl. pi. m. ai. cblydlt = av.

alibyd usw.; gthav. «.>•[-?//], 3 je einmal n. sg. m. (s. Brugmann II 2
2, 357;

Sommer IF. 30, 394 erwagt EinHuB desYokals a- der Kasus obliqui, doch
ist ein *is als Yorstufe einer solchen Umbildung zu *as fiirs Ar. keine

gesicherte GroBe) ; vom St. u- pi. fem. g. ai. astan = av. disluun, d. abl.

ubhydh = av. abijv usw.
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hypr. iv (wenn nicht l v) „eum, eam“ (scheint auch in plv, vtv verbaut,

s. Brugmann BSGW. 60, 74) ;
lesb. thess. horn, la „una“ (urspriinglich

„gerade die, nnr die"), hom. lyg, Ifj, darnach auch m. hom. to) (in dortgn.

noch im urspriinglichen anaphorisclien Sinne; Lit. bei Boisacq 231 f., 378;.

alb. e „eum, earn", i „ei“ (d. p.), i „eos, eas“, u „eis“.

lat. is, id (n. sg. m. alt auch Is, inschr. eis, eis-dem
,
entweder mit -s

ausgestattetes idg. *ei — ai. ay-am
,
wie Sommer Gl. 5, 258 Hdb. 2 417 auch

fur umbr. er-e und bestimmter fur ir. lie „er" eine solche Gdf. *ei-s er-

wagt, oder Umbildung von is nach eiins, e/i'fi), acc. altlat. im und cm,

gedoppelt emem „eundem“ (vie turrem fiir turrim, s. Lindsay-Nohl 503,

Skutsch Gl. I, 306 ff., Sommer Gl. 5, 253 f.; unterstiitzt durch die eo-, ed-

Kasus; fiir einen idg. Acc. *e-m fehlen Anhaltspunkte) = Adv. cm „tum“

und *im in inter-ini, in-de (vgl. zur Bildung turn, quoin), d. abl. pi. Thus

(: ai. ebhydh

)

;
osk. iz-ic „is“, idle, idtk „id“ ' das Anhangsel -ic ist selber

das adv. erstarrte n. *id -f- *ke), osk. is-id-um „idem“ und esidum ds., umbr.

er-e „is“, ers-e er-e „id“, umbr. d. sg. esmei, esmik, g. pi. osk. eisun-k, u. csom

(— ai. esam; daraus wurde ein St. eiso- auber in Nom.-Acc.-Formen ge-

folgert, z. B. osk. eizois ,,iis
ef

,
umbr. eru-ku „cum eo“. Die Yokalisation

der Nominative lat. is, id, osk. is- und es-idum, umbr. es-, ed- kann als

eine nach Osten zu immer starker durehdringende Ersetzung eines ur-

spriinglichen is, id durch es, ed nach dem e- der Kasus obliqui verstanden

werden, wie auch dem lat. is-te umbr. es-to- gegeniibersteht, s. auch

Thurneysen KZ. 35, 199; doch ist immerhin mit einem alten n. *ed zu

rechnen, vgl. lat. ecce „da! sieh da!“ (wohl aus *ed-ke) = osk. ekk-um

„item“ (kaum mit osk. cko- „dieser“, acc. sg. f. eka-k „hanc“, gr. ey.el ver-

einbar, z. B. Sommer 2 447, s. Vf. LEWb. 2
s. v.), und vielleicht acc. m?d,

ted, sed, wenn nach Brugmann IP. 23, 310 f. aus *me, *te, *se + ed (vgl.

av. ibeamed ), wenngleich dies nur mehr adv. erstarrtes *ed voraussetzt;

auswartige Belege des nom. acc. *es, *ed zweifelt Sommer an: uber gthav.

as-, 9 s. o., ir. he., lied sind wohl *ci-S, *td-d, germ. *ez (s. u.) kann, soweit

nicht durch Enklise oder Brecbung aus *i.~ entstanden, e- aus gen. *esu

usw. bezogen haben.

Ital. si. eo-, rCL, im Osk.-Umbr. nur in den Nom. fauBer sg. m. n.) und

Acc., im Lat. auf fast alle Kasus obliqui ausgedehnt (nur rius samt an-

geschlossenem dat. ci steht abseits
,

z. B. lat. ea, cum, osk. ink, ioc „ea“,

ionc ,,eum“, u. earn „eam“, sind von der dem ai. nom. ay-am entsprechenden

Form *e(i)om ausgegangen, die wegen ihres Ausganges -om als Akk. emp-
funden wurde und earn usw. nach sich zog 'Sommer Gl. 5, 253 f., Hdb. 2 416 '.

iam bei Varro 1. 1. 5, 166 und 8, 44 wohl Schreibfehler (Sommer
>,

nicht

ein Rest des St. 7- (Brugmann'. — Aus dem Lat. hierher ipse aus *is-psc,

is-tc laber ilk erst danacli umgebildetes oil its >.

air. e [hi:) „er“ wohl *ci-s, s. o.; von Thurneysen KZ. 35, 19Sf., Hdb. 269

aus *cs hergeleitet, das nach den Kasus obliqui aus *is umgefiirbt sein

konne, von Pedersen KG. II, 170 aus *is erklart), ed (hed) „es‘ : fkaum

nach Brugmann aus *ed, sondern nach Thurneysen und Pedersen aaO. aus

*id-a = got. ita, womit formell identisch ai. ida ,jetzt“: aber lit. tadd

„dann" erfordert wegen ostlit. tadii einen Auslaut auf Nasal), n. pi. c (he)

W a 1 d e , Etymologisches Worterbucti. I. 7



98 e-, i-. I-, a

m. f. n. = mkymr. ivy
(
huynt-uy

)

wohl wenigstens zum Teil aus idg. *ei

(Naheres bei Thurneysen und Pedersen), acc. sg. bret. en „ihn, es“

(infigiert), c. e (ebenso \ ir. -an- (ebenso), -i (suffigiert hinter Yerben;

hinter Praep. teils ebenso, z. B. airi, teils nur mehr als Mouillierung nach-

wirkend, z. B. foir), gen. sg. *esio, f. esias „eius“ in air. ai, tie (a aus e in

unbetonter Stellung), proklit. a, alter z. T. noch e, ce, cymr. *cid- nach dem
Yorbild der konjugierten Praepositionen zu me. eidaw, f. eidi differen-

ziert, womit identiscli air. a „sein“ (len.) und „ibr“ (geminierend), cymr.

corn, y, bret. e; usw., s. Brugmann, Thurneysen, Pedersen aaO.

Got. is „er“, acc. in-a, neutr. it-a (s. o.) „es“ (dazu neugebildete

Pluralformen vom St. i-

:

got. eis, acc. ins, dat. ini, ahd. as. im), ahd. ir

(Isid.), in-an, in, %, as. in-a, it, woneben mit (urspriinglichem? s. o.) e

ahd. er, anord. er, run. ell
;
vom St. e- gen. got. m. is, f. izos, ahd. es

(is) n., era (ira) f... as. es (is), era ( ira

)

(darnach auch pi. got. ize, izd,

ahd. iro), dat. got. im

i

f., ahd. iru f., got. imma m. n., ahd. emo, imu,

as. imu; vom St. 7- got. acc. ija (ahd. sia usw. mit s-Vorschlag nach dem
nom. sf), wonach neugebildete Pluralformen, got. nom. acc. ij6s (ahd. sio).

lit. j'is „er“, acc. ji (zum anl. j- s. Brugmann BSGW. 60, 49, 55 Grdr.

II 2
2, 331), fern, j'l, acc. ja (jos,jai usw.), aber aksl. acc. sg. f. jq, nom. acc.

pi. f. je (liber die weitern Kasus s. Brugmann aaO.), acc. sg. m. -( i)% in

vidi/y-jb „videt eum“, mn-b „in eum“ usw. (iiber weiteres slav. Zubehor
z. B. jalb „qualis“, jelikb „quantus“ s. Berneker 416 f.) eher aus idg. io-.

B. Relativstamm )o-: ai . ya-h, av. yd, gr. o'? „welcher“, phryg. (Fick

BB. 29, 237) <o? „welcher“ (nur diese Form belegt), slav. mit ze
,

i-£e, jego-

ze usw., bait. slav. in der Bestimmtheitsform des Adjektivs, z. B. lit. (jerds-

is, apr. pirmann-ien
,

-in, aksl. dobn-jb (s. Brugmann BSGW. 60, 56 f., Ber-
neker 4 1 6 f.). Zweifelhaftes (lit. jei „wenn“, got. jabai „wenn“, anord. at

„daS“) s. bei Brugmann II 2
2, 347 f. (Lit.). Keltisches bei Pedersen KG.

II 235.

Ivomparativ ai. yatard-, gr. (kret. gort.) orsgog „welcher von beiden“;

vgl. u. a. ai. yftvat, gr. ecog, dor. dg (*aj:o?) „solange als“, ai. yad „inso-

fern, wie“ = gr. dig „wie“ (s. z. B. Boisacq 1084). — Z. B. Fick I 4
1 12, 290,

523, III 4 327, Falk-Torp u. at, jo I.

0. Partikeln und Adverbia.
Tiber die adnominale und adverbale Partikel e, o s. bes. Artikel.

*e, e Augment (*„dann, damals“) ai. a- (auch z. B. d-vrnak), av. a-,

gr. e- (auch t)-, z. B. horn, ijpddrj), arm. c- (z. B. e-lilc = e-hne).

c- in ai. a-sdu ,,jener“ (neben av. hau), a-ddh ,.jenes; dort“, a-dyd, a-dya

„heute“ (Stammkompositum ?), a-ha „sicher, ja“, arm. e-fe (neben fe) „da6,

wenn“ gr. l-y.ti, s-y.elvog (neben xtivog), osk. e-tanto, umbr. c-tantu „tanta“,

osk. piil. e-eo „hic“, osk. exo- (*e-ke-so) „hic“, aksl. (j)e-se „ecce“ (neben se

ds.), russ. e-to „da, dahier", e-tot „der hier, dieser“ i neben tot „jener“; vgl.

Pedersen Pron. dem. 9ff.:, serb. bulg. e-to „da“ usw. s. Berneker 259 f.)

;

unsicherer got. i-bai, i-ba Fragepartikel, ahd. ibu, oba, as. anord. ef ,.ob“

und „wenn“ Brugmann Dem. 118, s, aber auch Falk-Torp u. om m. Nach-
trag; ob "eno- in gr. evrj, ahd. ener, anord. rnn, inn als cRno- zu analy-

sieren, oder nur eine vollere Ablautform neben daraus geschwiichtem *no-

sei, ist niclit zu entscheiden; Brugmann II 2
2, 333.
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Zu e- auch die Komparativbildung av. atara- „dieser, der von beiden“,

aksl. efen, jeten „irgendwer“, pi. jderi(ji) „einige“, nsorb. ivotery ds., alb.

jatere (G. Meyer Alb. Wb. 162, Jokl IP. 36, 115) „anderer“, umbr. etro-

„anderer“, lat. in ceterus „der andere oder ubrige“ (s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

*e (instr.) : ai. a hervorhebend hinter Adv. und Nomina (s. Brugmann

II 2
2, 327, 816); gr. y hervorhebend und fragend „wirklich“ (auch in ij-rot,

msi-y
,

i] hom. ye aus *>;-££, ij-pev — »}-<?£, ij-dy), womit identisch dor. usw.

rj ,.e!“
;
ahd. -« in ihha „ich (gerade)“, nein-n „nein“ u. a.; lat. wohl in e-

castor u. dgl. (auch equideml s. Yf. LEWb.2
s. v.).

*ed (n. a sg. n.) : iiber lat. ecce, med s. o. ; av. at zur Hervorhebung des

vorhergehenden Wortes (wie it_, s. u. ; Bartholomae Altiran. Wrb. 67); wohl

auch in aksl. jcd-im „einer“ als „*gerade, nur einer“, so daB *ed aus ,,ge-

rade das“ zu „gerade nur“ entwickelt ware (s. Brugmann IF. 23, 311, Ber-

neker 262 m. Lit.; ob auch ksl. jede kyj-b „quidam“ aus gedoppeltem

*ed-ed oder nach ide im Ausgang geriehtetem *cd? Berneker 261, he-

stritten von Bruckner KZ. 45, 302).

*ed und *6d (ahl.) : ostlit. ? „und aber“ (aksl. i „und“ ist eher "ei, gegen

Zubaty IP. 4, 470f.), lit. o „und, aber“ = aksl. a „aber“, ai. at „darauf; und;

(im Nachsatz) so“, av. aat „darauf, dann; und; aber; denn“ (Zubaty BB
18, 243, IP. 4, 470 f., Brugmann II 2

2, 165).

*ei (loc.) : gr. el „so, wenn“ (el-Ta „dann“, el'-fte „mochte doch !“ en-ei

(vgl. el. ETi-rj) „da“, k'n-eira; daneben dial, ai, loc. des f. St. a, und >) instr.

„wenn“, s. o.; Lit. bei Boisacq s. v.l, aksl. i „und, auch“ (vgl. ti „und“ vom
St. *to-; von Bruckner KZ. 46, 203 dagegen = lit. jet gesetzt), got. -ei Re-

lativpartikel (vgl. pei vom St. *to- in gleicher Geltung z. B. sa-ei ,,welch er“,

nach Junker KZ. 43, 348 auch die arm. Abl.-Endung -e. S. auch unten 7-.

Ablautendes *oi sucht Brugmann BSGW. 63, 162 f. in der lit. Pronomi-

nalverstarkungspartikel -ai (z. B. tas-ai
)
und der umbr. Relativpartikel *-P,

deren Schreibung i, e, i
,

ei, e eher auf -oi als auf -ei oder -i wr
eist; doch

konnte poi, poe, poei, wo die Enklitika hinter o unter besondern Laut-

bedingungen stand, deren Entwicklung auch in andern Formen beeinfluBt

haben; *po-i zu poe. Und lit. tasai usw. — nur im nom. sg. m. — als

*tas-sui zu got. sail

*e-tos : ai. a-tah „von hier“ (s. u. *ati) ; der Bed. nach ware auch gr.

Ivda „hier“, ev&ev „von hier“ unserem St. (nicht dem St. eno- ,.jener“) zu-

zuteilen, doch ist ev- noch nicht gekliirt (EinfluB der Praep. iv ist doch

sehr unwahrscheinlich; die Ahnlichkeit mit air. and „da. dort“, womit sand

„hier“ bildungsgleich ist, ist zufallig, wenn and zum St. von dt. an-der(l

)

usw. gehort, s. Brugmann II 2
2, 336; auch ist ev&a von and in der Zeig-

art verschieden, so daB dem Yersuche Pedersens KG. I 178, beide als Ab-

lautformen zu verbinden, nicht zu trauen ist).

Unsicheres aus dem Slav, bei Berneker 26 (aJco), 34 (at’c), 261 (eda

„daB nicht, damit nicht“? Berneker erinnert an ai. adha „darauf, alsdann,

jedoch so, darum“, av. add, ada „dann, darauf, da; und, und auch: so...

denn, auffordernd beim Optativ; bestritten von Bruckner KZ. 45, 302).

*i: wahrscheinlich im Loc. auf idg. -i; ferner die Grundlage der Kom-
parativbildung *i-tero-: ai. i-tara- „der andere“ (neuiran. Entsprechungen

bei Bartholomae IF. 38, 26 f.)

;
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lat. iterum „zum andern, zum zweiten Male“ (Fick III 4
, 27, Falk-Torp

458 u. ide sucht eine Entsprechung auch in got. idreiga „Reue“, anord.

idrask „bereuen“, idur-mmttr „VersmaB mit wiederkehrenden Reimsilben“,

s. u. *ati, *eti, kaum mit Recht); ferner in ai. i-va „wie“ (vgl. oben fj-fi

„wie“); in gr. l-de „und“ (vgl.

*i-dha : ai. i-lici, prakr. idha, av. ida „hier“, gr. Idayevgg „(*hier geboren“,

daher
:)

eingeboren, rechtmaBig geboren“ (l&aiysvgg wollen Fick und Bechtel

Lexil. 172 als davon verschiedenes Wort fassen, doch nur mit Hilfe von

Textanderungen; Brugmann BPhW. 1919, 136 deutet auch emxaQQo&og

von zur Hilfe herbeieilenden Gottern als ^eji-tda-ggodog „nach hierher,

aus dem Jenseits auf diese Erde niedSreilend)“, lat. ill „da, dort“ (die

Lautentwicklung dh zu f, b nach ubl; im Auslaut nach den Locativen der

o-St. gerichtet), umbr. ife „ibi, eo“, ifont „ibidem“ (Lit. bei Boisacq u.

Ida-yevrjs; die ar. und ital. Formen konnten an sich auch -dhe enthalten,

vgl. ai. ktt-ha= aksl. kz-de „wo“, Sb-de „hier“), mcymr. yd, y nc. ydd Yer-

balpartikel, corn, ys; yth-, bret. es- (s. Pedersen KG. II, 234).

: ai. ittha, itthad „hier, dort“, av. ipa „so“, aL ittham „so“ und

mit -t- (-td oder -tit) ai. iti „so“, lat. ita „so u
,
item „ebenso, ebenfalls“,

umbr. itek „ita“ (Lit. zum formalen bei Yf. LE\Vb. 2 u. ita, Sommer
Hdb> 145).

*t (betont zur Yerstarkung eines deiktischen \Yortes, unbetont hinter einem

relativ gebrauchten Wort): ai. ? (auch 7m), av. 1 hervorhebend nachge-

stellt, nach Relativ in ved. yad-i
;

gr. ovroa-t, -tv (— ai. imt Brugmann
II 2

2, 328; oder erst jungere Env. von -ft >, exeivoa-f
,

el. ro-i; umbr. wohl

in po-ei r qui
k< (usw., s. o. zu *ei), lat. in uti (aus *uta-t, Meillet Msl. 13,

206, Thurneysen KZ. 48, 52); air. (
h)7 deiktische Partikel und Stiitzpartikel

vor Relativsiitzen (abweichend von Zupitza ZfceltPh. 2, 191 aus *iei u. dgl.

erklart;s. Thurneysen KZ. 48, 52; got. ei Relativpartikel in sa-ci, iz-ei, ik-ei
,

hingegen wohl idg. *«’, s. o.); aksl. verstarkend in to-i (s. Berneker 416),

aksl. e-i „ja, wahrlich“ (? Berneker 296). Auch im 1. Gliede von ai. 7-drc-

„so aussehend, so geartet“, lit. y-paciai „besonders“, y-patus „einsam,

allein, abgesondert, eigentumlich“ (Brugmann Dem. 110).

Kasuell konnte 1 instr. sg., allenfalls n. pi. n. sein. aber wegen ai. im

(gr. -ivti das wohl nur als acc. sg. des fem. St. 7 erklarbar ist, kann es

auch erstarrter n. sg. dieses St. sein (so Brugmann BSG\V. 60,51, Grdr.

II 2
2, 328 1 . Kicht iiberzeugend ist Brugmanns IF. 29, 21 Of.; BPhW. 1919,

138) Autfassung von lat. imiis, osk. imad-en als eines Superlativs zu J-.

Zweifelhaft, ob aus idg. ~*ei oder 7, ags. fdceges „desselben Tages“, isldcs

r zu gleicher Zeit“. ilea t*l-lTea) „derselbe“, womit vielleicht anord. 7 dag

„heute“ ' obwohl als Praep 7 gefiihlt) und die darnach gebildeten 7 gar
„gestern‘

1

,
i fjord „7isgvaiu zusainmenhiingen; wenn aus *ei, so mit *di

(loc. fem. in adv. Erstarrung) in ai. ai-sdmah adv. „heuer“ naher verwandt;

Bed. ,,gerade an dem-demselben“ wie gr. up ijuart, s. Schulze KZ. 42, 96,

Holthausen KZ. 47, 310, Junker KZ. 43, 348f., der mit dem ai. Worte
auch arm. aizm aus *ai .zum vereinigt. Dasselbe *ai t auch = gr. ai „vfeTm u

)

in Yerbindung mit den Pron.-St. *ko-, *to~, *no- enthalten die arm. De-
monstrativa ai-s

,
add, ai-n (Junker aaO.).
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*iam (= acc. sg. f.) : lat. iam „jetzt, bereits, schon“, got. ja, ahd. jd „ja“

(anders Falk-Torp unter ja : aus *ie vom Rel.-St. jo;, *iou, *iu „schon“
(von Kretschmer KZ. 31, 466 dagegen zu *itu- „jung“ gestelltj : lit. jaw
„schon“, lett. jdu, aksl. ju „schon“, schwundstufig got. ahd. as. ags. ju
„schon“ (Fick I 4 522, Brugmann IF. 33, 175, s. auch Berneker 456 f. ; die

Bildung hatte vergleichbares an got. pan, pau-h, ags. pea-h
,

ai. tii „aber“
zum St. *to-).

*iai (= loc. sg. f.)
:
got. jai „ffirwahr“, nhd. je

(
jeh) i s. Grienberger, s. Brug-

mann II 2
2, 328 j,

umbr. ie etwa „iam“ in ie-prn
,

ie-pi (Brugmann BSGW.
60, 54 f.

),
aber cymr. ie (zweisilbig) „ja“ aus mcymr. l-ef „dies (ist) es“.

Anders fiber got. ja, cymr. ie Solmsen IF. 14, 426.

D. Zusammensetzungen und Ableitungen (soweit nicht oben
eingereibt)

:

ai. e-sd, e-id, e-tat, ay. aesa-, aeta- „der da“
(
*ei-so

,
-to-, wahrend arm.

aid aus *ai-to-, s. o.
;
osk. umbr. eiso-, ero- dagegen aus dem g. pi. *eisom)

;

(m)arm. i-sa, i-ta, i-na Dem. aus *ei-ko-, -to-, -no- (Junker KZ. 43, 346 f.)

;

ai. 5-vd, e-vd-ni „so“, wozu mit der Bedeutungs-Entw. „gerade so, ge-
rade der — nur der — der allein, der eine“;

av. aeva-, ap. aiva- „ein, einzig, allein“, gr. olog, kypr. olfog „allein“

(idg. *oiue, *oiuos).

*oi-nos: ai. e-na- „er“ (kann auch *ei-no- sein);

mhd. ein, einer „jener“
(
g-einer

,

wie got. j-ains, s. zum j- Brugmann
Grdr. II 2

2, 335 f. ; analog dem neben ahd. obd. ener „jener“ = gr. evt]

stehenden iener); mit der Bedeutung „ein‘
!

;

gr. oivog, omj „eins auf dem Wfirfel“, lat. anus, alt oinos, air. den „ein“,

cymr. bret. corn, an „ein (als unbestimmter Artikel)“, got. dins, ahd. ein,

anord. einn (hierher gehort altn. einka „besonders“ und weiter ekkja

„Wit\ve“, ekkill „Witwer“ [nnorw. enkja, ekkja „Wit\ve“, dan. enke usw.],

s. Falk-Torp 194, 1455 u. unter *eg- „Mangel“), apr. (acc.) ainan.

Lit. vienas, lett. viens „ein £
’' (nach Endzelin Izv. XII 1, 40 wegen lit. vir-

vclnelis „ganz allein“ aus *einos; zum v- vgl. Brugmann Dem. 110), aksl.

im „unus“ und „alius“ (zur Doppelbedeutung s. Brugmann aaO.), ino-rogn,

„Einhorn“, voinq „in einem fort, immer", inoJn „solus“ {— got. ainaha
„einzig“, lat. aniens), inogs „povi<k“ (= ahd. einag, as. enag, nhd. cinig\

siehe Schulze KZ. 45, 333 auch fiber anderes germ. Zubehor), woneben
(siehe Brfickner KZ. 46, 202 m. Lit., gegen Berneker 430 f.) aksl. jed-im
(zum 1 . Glied, wohl idg. *ed, s. o.) „ein“, woraus durch Ivfirzung in langern
Flexionsformen z. B. jednogo (geschrieben jedvnogo), russ. odim, odnogo;
arm. -in der Identitatsadverbia unden ,,ebendort“. asten „ebenhier!t

,
viel-

leicht auch der Identitatspronomina so-in „derselbe hier“, do-in ..derselbe

da“, no-in „derselbe dort“ („gerade der, ein und derselbe"
;
*oino-s zunachst

zu cn, noch in der Bedeutung „Gott‘‘, d. h. „der eine", und in so-in usw. zu
-in geschwacht, Junker KZ. 43, 342; ffir so-in erwagt er auch *ko- - enos).

Mit Formans -ko- (wie ai. dvikd „aus zweien bestehend") ai. T-ka- „unus“.
Entsprechende Zusammenrfickungen mit e- (z. B. ai. asdu) und ai- (ai.

aisdmah, arm. ain usw.) s. o.



Brugmann IF. 37, 155 will auch lat. acquus und gr. alrcog, ahtvg, ahpa
aus idg. *ai q"e (mit verstarkendem q'ie) „in der Lage (

:
gleich), in dem

auch schon (sofort, jah)“ herleiten; ebenso aemuhts, aemalor yon *ai-mo-

„am meisten so seiend, am meisten gleichend 11

,
imitor

,
imago von

„ebenso seiend“ (wie *so-mo-s „derselbe“ von so-) so daB eigentlich „etwas
zu einem ebensolcben (wie das vorhandene) machen, nachmachen“, got.

ibns, ahd. clan, ags. efn, anord. jafn „eben“ beruhe auf *im-nos „was
immer das gleicbe ist“ vom adv. *i-m „so, gerade so“. Hochst gewagt
wie auch Lidens (Stud. 52 f.) Ansatz eines *i-bho-, oi-bho „hiesig, hierher

gehorig, eigen‘ !

als Grundlage von ai. iblia- m. „Elephant“ (*„kostbares

Eigentum“), ibliya- „reich“ (doch wird eber „Elephant“ die Grundbedeutung
sein) und der germ. Gauname ahd. Wlngart-eiba, langobard. Burgund-aib

,

Bain-aib, Ant-aib.

Anders iiber dt. eben, doch nicht iiberzeugend, z. B. Pick III 28 ( : *iem-

„halten“, ai. yamd „Zwilling“).

ei- „gehen“.

Ai. emi, eti, imdh „gehn“, av. aeiti, ap. aitiy „geht“ (das scheinbar dehn-
stufige ai. diti, av. aiti „adit“ ist *a-aiti, mit Praef. a Brugmann IP. 37,

247); gr. Aim „werde gehn“, dot, tjuev ;
lat. eo, it, Pf. it (: ai. iyaya,

s. Brugmann IF. 31, 102), palign. eite = lat. Ite, o. eituns wohl „eunto“

(s. Yf. IF. 30, 1 40 f. Anm., Brugmann IF. 37, 24, u. enetu — lat. inito
;
osk.

amfret „ambiunt“ aber wohl aus *amft-fevent, Schulze KZ. 27,425; 45, 182);
lit. eim'i (einit

)
„gehe“, 3. sg. eit(i) (davon dial, eitu „gehe“), Inf. e'tti. lett. emu,

iemu, Inf. iet und iet, apr. 2. sg. eiset, Inf. eit; aksl. iti „gehn“, Praes. idq

(scheint einer rf/i-Ableitung zu entstammen, s. u
,

s. Berneker 421, Brugmann
II 2

3, 374; oder aus dem Imper. *i-d/ii= ai. ihi, av. idi, gr. T&i erwachsen,
der nach den anderen Imperativen auf -i = *-ois, -oit zu *jbd>, idi wurde
und einen Ind. idq nach sich zog? Freilich dazds „gib t! und Genossen.
wenn auf idg. -dhi (sehr zw.!) beruhend, haben diesen Weg nicht betreten).

Cymr. tcyf „bin“ nicht eigentlich „ich gehe“ (Fick II 4
25), sondern zur

2. sg. icy-t
(
*esi = gr. el „bist“) hinzugebildet (Pedersen KG. II 429; anders

iiber ivyt- Stern ZfceltPh. 3, 394 Anm.). — Ahd. gen, gun usw. „gehn“ nicht

Praef. ga- + *eimi, sondern zu *jh* - „verlassen I!

,
s. Yf. LE\Vb. 2 u. eo, Falk-

Torp u. gaa, II 2
3, 102f.).

-i-o- „gehend“ als 2. Zwischenglied in gr. ize^og u. a., s. Brugmann IF.

17, 355 If., Grdr. Ill 2
1, 145.

t-Bildungen: ai. iti- f. „Gang, Wandel :

‘, ilyd „Gang“, dur-ita-, av. duz-
ita- „schwer zuganglich“, prdtar-itvan- „fruh ausgehend oder -kommend",
itvard- „gehend“, vita- (*vi-ita-) s. u.; eta- „eilend“ (vgl. u. ohog, Eicl)\

gr. duag-tTog „fiir Wagon fahrbar", iratiog, iiyg „(drauflosgangerisch =)
keck, verwegen“, elo-irrjgia „Antrittsopfer“; o-stufig oirog „Menschengeschick,
Schicksal“ (vgl. „Gang der Welt“, s. Brugmann IF. 37, 24 f. nach Speyer);

lat. exit) uni, initium (: fern. ai. ityd) ; itio „das Gehn“ (: ai. iti-)-, iter,

itineris „Weg“; com-es
,

-itis „Begleiter !t

: ad-itus, woneben hochstufiges

*ei-tu-s wohl als Grundlage von osk. eitaam, eitiuvam „pecuniam“ (Brug-
mann IF. 37, 24 f. m. Lit.; vgl. zur Form sta-tu-a, zur Bed. „Eingang, Ein-

kiinfte, reditus, eloodog“ oder „fahrende Habe“);



air. ethae „itum est“ (s. u. ethaim) ; wahrscheinlich air. oeth „Eid“, acymr.

an-utonou, mcymr. an-udon „Meineid“ = got. dips, aoord. eidr, ags. ap, as.

eth, ahd. eid „Eid“ (formell = gr. olzog, Bedeutung etwa aus „Eidgang,

Yortreten zur Eidesleistung" entwickelt, vgl. schwed. ed-gung
; Lit. bei

Falk-Torp u. ed; nicht iiberzeugende, auf semitische Yergleichung ge-

griindete Bedenken bei Pedersen KG. I 58 nach Moller Sem. und Idg.

1 353, Gloss. 98); and. frethi „abtriinnig, fliichtig“, ahd. frcidi „fluchtig,

kiihn, verwegen" (nach Hirt IF. 37, 235 aus *fra-ipyu-, *pro-itios „der fort-

gegangene", vgl. ai. preti- f. „\Veggehn, Flucht“, abs. pretya „nach dera

Tode, jenseits“; nicht *fra-aips „der Eidbruchige" nach Grimm DWb. 4,

102), wahrscheinlich (nach Prellwitz KZ. 48, 153) anord. vidr „geraumig,

weit, ausgedehnt", ags. as. wid, ahd. wit, nhd. we it aus *ui-itos „ausein-

ander gegangen“ (vgl. ai. vita- „vergangen, geschwunden, fehlend, ohne“,

vlta-bhaya- „furchtlos“, vlti- f. „weggehn, sich entfernen, sich absondern“,

und lat. vltclre, s. u.)
;
wegen der Bedeutung fraglicher ahd. ttal, as. idol,

hlel „eitel, leer“, ags. idel „leer, nichtig, ledig“ (Bed.-Entw. „frei sich be-

wegend — los — leer" ? van Wijk IF. 35, 260 unter Yerweis auf das form-

ahnliche lit. eikh'ts „behende, schnell“; hat vielleicht als „blo6 anscheinend"

bei *aidh- „glanzen“ zu bleiben). Frequentativ *i-ta-io in gr. ivgxiov,

hrjuxdg el. £Ji-av-iTdxd>Q, lat. do, -are, air. ethaim (usw., s. FickII 4 25,

Pedersen KG. II 514) „gehe“, umbr. (mit sekundarer Hoehstufe wohl nach

eitu, eitr) etatu, etato „itate, itatote" durch Zs. verdunkelt in gr. (poadu)

„gehe hin und her"
(
haco mit Praef *<poi = ai. bite- in hhe-iajd-, av. bae-

saza- „heilend“, zu got. ahd. bi~, ai. bhi-iaj- „heilen“, Brugmann IF. 28,

288 Anm. 1), lat. vitare „meiden“ = „jemandem (bei Plaut m. Dativ) aus

dem Wege gehn“ (Prellwitz KZ. 48, 153, s. o.), wahrscheinlich aucli (nach

Brugmann IF. 37, 241 f.) lat. Titor (alat. oetor, oitile) „gebrauchen“, pal. oisa

aetate „nach genutztem, genossenem Leben“, osk. luttiuf „NutznieBung“,

mit Praef. o-, urspriinglich „sich heranmachen, sich womit befassen" (uit-

tiuf noch deutlich mit lat. itio sich deckend; noch klarzustellen bleibt, ob

das Praes. aus *o-itan in die Weise der Wzverba ubergefuhrt sei).

nltor aber nicht *ni-itor „mit den FuBen (z. B. auf den Boden) nieder-

kommen", sondern urspriinglieh zu *knag'ih-, coniveo. — Ob oi’aco „werde

tragen", ark. La-oior] (von Prellwitz 2
s. v. als *otV-oco „werde fordern" ge-

deutet) als „an etwas herangehen" oder „mit etwas gehn“ wie utor auf

*o Jr *it- beruht?

d7i-Bildungen: gr. idpa n. „Gang“, rioi&yi] „Eingang“ (bei der Frucht-

barkeit des Suff. gr. -ftyo- keine ganz verliiBlichen Zeugen fur bereits

idg. *i-dh-); zweifelhafter ladpog, att. inschr.
r

Io&/n6g „schmaler Zugang,

Landzunge, Landenge; Hals“ (Gdf. *idh-dhm<>s ? wenigstens ware der Weg
des Eindringens von o in alteres *l'&p,og nicht klar; nicht fordernd Boi-

sacq s. v.)

;

anord. eid „Landenge“ (Bugge BB. 3, 101 f., Bezzenberger-Fick BB. 6,

235), lit. instr. eidine „im PaBgang" (von Pferden), aksl. ida „gehe“ (s o.).

Hochst fraglich lat. idus, -man „Monatsmitte“, osk. eiduis eidu’is d. abl.

pi. (wohl zunachst nach Meyer- Liibke ZfoG. 46, 617 f. mit air. eece „mensis

lunaris, mensis" aus *eid-skiom zu verbinden), worin Reichelt KZ. 46, 325

einen alien Dual „(Zeit, w7 o) Sonne und Mond (in ununterbrochener Fort-
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dauer des Lichtes sich ablosen)“ rermutet unter Yerweis auf die Bedeu-

tung von wax. iiimak „Mond“: soghd. zamanu „Zeit“ : ai. gamana- „gehend,

kommend“.

w-Bildung: ai. etna- m. „Gang“ (aber gr. oliiog, oluog „Gang“ zu seloazo,

s. '*uri- „n:itai
u
) ; lit. eismS „Gang, Steige“ mit lit. -sm Suffix (eine alte

s-Erweiterung der Wz. wird weder durch ai. csati „schleicht, geht“ —

•

vielmehr zu is- „erregen“ —
,
noch durch ags. is-ban, nd. is-ben „Hfift-

bein“ gestiitzt, Uhlenbeck Ai. Wb. 36 ;
s. fiber letzteres Falk-Torp u. isben,

Weigand-Hirt u. Eisbein

:

aus oder zu gr. toyjov „Htiftgelenk“?).

w-Bildung: ai. cm- „eilend“, m. „Lauf, Gang, Gewohnheit, Sitte“; ahd.

ewa f. „Gesetz, Norm, Bfindnis, Ehe u
,

as. eu, eo m., ags. <sw, a f. „Ge-

setz, heiliger Brauch, Ehe“ (Fick I 1 346, III 4
4, Zupitza Gutt. 74, Meringer

IF. 18,275; nicht zu aequus nach Noreen Ltl. 179, Kluge 8 u . Elte; ffir

Gleichheit mit eua „Ewigkeit u pladiert Weigand-Hirt s. o.)
;

vgl. auch got.

haiwa „wie“ (wenn aus r/ioigos aus q'io-oiuos; so auch gr. nolos u. dgl. ?

s. u. 7“o), ai. dur-eva

-

„von schlechter Art, bose u
,

lat. festlvos „was die

Art eines festum hat, angenehm, reizend“; e-stufig lit. pereiva, pereivis

„Landstreicher“ (Brugmann II 2
1, 207).

7-Bildung wahrscheinlich as. Ilian
,
ahd. 7llan „eilen, sich beeifern“ (aus

(‘ielio, Bildung wie lat. sepelio ;
Fick III 4

27, Falk-Torp u. He m.

Lit.); allenfalls, doch sehr unsicher, norw. mdartl. eil f. „rinnenformige

Yertiefung“, schwed. mdartl. ela ds., lit. eiti „Reihe, Furche“, lett. ailis

„Fach, Reihe“ (Bugge PBrB. 21, 422, Falk-Torp u. eid ; eilS xielleicht zu-

nachst zu air. iall „Trupp, Herde“, s. *ar- „ffigen).

tJber die nicht als r-Bildungen unserer Wz. zuzuteilenden anord. ar

„Ruder“ und got. aims „Bote, Diener 14
s. Fick III 4

3, Falk-Torp u. aare I

und uarmand. — Nicht zu *ci- auch ijia „Wegzehrung“ (Thumb KZ. 36, 179).

f//i-Erweiterung : lit. eiga „Gang“ (in U-e-iga, ap-, at-eigd
), gr. oTyo-

pai ,,gehe, gehe fort, bin fort“, olyvaoj r gehe, komme“ (Prellwitz 2
s. v.,

Bezzenberger BB. 27, 142; vermutlich auch ryvog, I’yviov „FuBspur“ als

„Auftritt, Tritt“ (Persson Beitr. 563; anders u. *aig- „Ziege“); arm. ej

„Abstieg“, ijanetn (Aor. s)

)

„herabkommen, herabsteigen“, ijaranlc pi.

„Gasthaus“, ijavor „Gast“ (Scheftelowitz BB. 28, 311, IF. 33, 149, Pedersen

KG. I 101), ir. ocgi „Gast“ (Pedersen aaO.).

Wzf. (wozu *ei(e)- trotz Hirt Abl. 144 zw., Reichelt

KZ. 39, 41 nicht erst als sekundarer Ablaut getreten ist);

*ia- in: ai. yati „geht, fahrt u
,

av. yOLiti ds., ai. ydna- m. „Bahn“, n.

„Gang, Yehikel“; lat. Janus „altital. Gott des Sonnenlaufs“, jdnua „Tfire“

(zum formalen s. Yf. LEWb. 2
s. v.); air. OLth „Furt“ (*ia-tu-s

,

Fick II 4 222;

brit. Zubehor vermutet Pedersen KG. I 322 f.); lit. jojii, jo/
i, lett. juju, jat

„reiten“, lit. jodyti r fortgesetzt reiten 1

; aksl. jadq, jachati „fahren, vehi“,

ppa. prc-jan
,
jazda „das Fahren, Reiten“, jalo „agmen“ (s. zu den si.

Formen I3erneker 441 f., v. d. Osten-Sacken IF. 33, 205, Brfickner KZ. 45,

52, Persson Beitr. 348 f.).

Uber das noch unklare got. iddja „ging“ (*e-ifi-tll), womit sich ags.

eode nicht deckt, s. die Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. eo, Brugmann II 2
3, 12, 161,

176, Jacobsohn KZ. 47, 93 Anm.
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ie- in: got. Jer, anord. ar
,

ags. gear
,
ahd. jitr n. „Jahr‘ (nicht nach Noreen

Ltl. 89 ablautend mit *aier- „Tag“); russ.-ksl. jura „Frfihling“, russ. jan

„Sommerkom“ (usw., s. Berneker 446, davon Ableitungen fur einjahrige

Tiere, z. B. russ. jdrech „einjahriger Biber“, jarlca „Schaflamm“
;

av. yard n. „ Jahr“
;
gr. toga „Jahreszeit, Tageszeit, Stunde, rechte Zeit“,

(bgo? „Zeit, Jahr“ (Lit., auch fiber abweicbende Deutungen des gr. Wortes,

bei Prellwitz 2 und Boisacq s. v., Vf. LEWb. 2 u. hornus); vielleicht lat.

homus „heurig“, wenn auf *lioioro „in diesem Jahre“ beruhend, vgl. ahd.

Jiiurn „heuer“ aus *hiu jam (s. Vf. LEWb. 2
s. v.

;
oder zu ver aus *lw-

verinos fiber *houernos, *hoornesl).

Trotz Charpentier IF. 28, 154 f. steht dies He-ro-, *id-ro- nicht im

Wechselverhaltnis zum »2 (o)-St. von ai. ya-na-, lat. ja-nna
,
die ja auch im

Yokal abweichen.

Einen s-St. sucht derselbe in av. yd-h n. „Krise, Entscheidung, Wende-
punkt, Schlu8werk“ (wfirde, wenn zutretfend, eher zu *id- zu stellen sein).

Mhd. jan „Reihe, Gang £i

,
nhd. Jahn „Gang, Reihe gemahten Getreides“,

schwed. mdartl. an ds. (Schade, Kluge 8
s. v., Liden Arkfnfil. 3, 243).

eik- „zu eigen haben, vermogen“.

Eine ausschliefilieh arisch-germ. Wurzel.

Ai. fse, tste „hat zu eigen, besitzt, beherrscht“, Isnnd „vermogend, m.

Herrscher“, tsvnrd- „vermogend, imstande; m. Gebieter“; av. is- „Ver-

mogen, Reichturn“, isvun- „vermogend“, Uti- „Gut, Reichtum“ (germ, aihti-).

Hierzu got. aigan (aih
,
aigum, aihta) ,, haben, besitzen“, altn. eiga (a,

cigom, dtt(i), ags. ftgun, afr. aga, as. cgnn, ahd. eigan ds. Partic. *aigana -,

aigina- in der Bedeutung „eigen“ und substantiv. n. „Eigentum“ : altn.

ekgiun
,
„eigen(tfimlich;“, ags. Gym (engl. own

,
afr. egin, cin, as. cyan, ahd.

eigan usw. ds. got. aigin n. „Eigentum“, altn. eigin, ags. ugen usvv. ds.

Hiervon abgeleitet ist *aiganun : altn. eigna, -acla „zueignen“; ags. dgnian

„zu eigen machen, besitzen“, weiter ahd. eigincn „zu eigen machen, an-

eignen“ usw.

G-Abstr. germ. *aihti- : got. ailits „Eigentum“, altn. cet, alt in der ab-

strakteren Bedeutung „Geschlecht“ ;
auch „HimmeIsgegend £I

;
ags. celit, ahd.

eht „Besitz, Eigentum“. S. weiter altn. eign f. „Eigentum an Grund und

Boden“ (*<iig-ni- Vgl. Fick I 4 113, 177, 346, III 4
1. Falk-Torp 183, 184,

1453. Feist GEW. 2
14, 15 (wo Aufzahlung anderer, abzulehnender Yer-

mutungen).

DaE! ir. irht „Kachkommenschaft, Stamm“ hierzu gehore, ist unwahr-

scheinlich (Fick III 4
1, Feist aaO).

eig-, oig- „laut jammern, klaglich bitten 1'.

gr. olxxog „das Bejammern, Erbarmen", oixxgd; ,, klaglich, erbiirmlich,

elendiglich'1

,
oixitgco (aol. olxx(ggm) r bemitleiden, beklagen“

:
got. aih/rin

„sich erbitten, erbetteln" (Denominativ eines dem gr. olxxgog entsprechen-

den Nomen agentis oder eher des Keutrums *oiktrom

;

Grienberger Enters,

z. got. Wortk. 13, Brugmann Grdr. II 2
1, 345); dazu Verbum ‘*ciqio in air.

egnn inf. „schreien“, aregi „klagt u
,
/o-Praes. air. iaehtaite 3. pi. rel. „welche

aufschreien“, conechta „congemiscit“ (Liden Stud. 70 Anm. 2).
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Weitere Zusammenkoppelung mit *aig- „verstimmt, unwirsch, krank“

(Lit. bei Liden aaO.) wird weder durch den Yokalismus, noch durch die

Bedeutung nahegelegt. —
Wegen der formalen Ubereinstimmung mit got. aihtrun nicbt vorzuziehen

ist Prellwitzens
(

2 324) Yerbindung von olxxQog
,
olxxog mit bvaoiQco „be-

finde mich in elendem Zustande, jammere, fiirchte mich ££

,
zur Interjektion

61 „weh! ££ — uihlron nicht zu gr. anew, ahi£co „fordere t£
(s. ai-to- „ An-

ted ££

), alxuQei' xaXeX Hes.
;

lett. alcindt „kerbeirufen, einladen“ (s. aik-

„anrufen ££

, aucb iiber das wieder verscliiedene ngotaao/aai „bettle ££

,
ngo'tx-

xtjg „Bettler ££ und iiber ai. yacate „fleht, heischt, bettelt
u

; Lit. bei

Boisacq 30, s. auch 690; nocb anders Uhlenbeck Ai. Wb. 237, wogegen
Feist Got. Wb. 11, 161 f.).

ei-to-, ei-nl- (-Iia-j Farbbezeichnung, etwa „bunt, fleckig ££

,
auch fiir Tiere

aus dem Hirsckgeschlecht.

Ai. eta- „scbimmernd, schillernd, bunt“, m. „eine Hirschart, Antilopen-

art
££

(fern bleibt lett. ditu „Schaf“, Uhlenbeck ai. Wb. 35 f.), fern. eni. dazu

(mit n fur n nach ItarinT
,
dem Fem. zu harita- gelblich“, vgl. auch harina-

„Gazelle ££

), Una- m. „Antilopenart, schwarz mit kurzen Beinen‘£

(s. Schulze

SBprAk. 1910, SOOi;

lat. Inuleus igraphisch oder sprachlich hinnuleus nach hinnus „Maul-

tier“) „mannliches Hirschkalb, junger Hirsch- oder Rehbock ££

,
vielleicht

auch Inuus ( freilich mit 1 bei Yerg. Aen. YI 775, Dohring Progr. Friedrichs-

kollegium Konigsberg 1912,42) als Beiname des Faunus. Ehrlich Z. idg.

Sprachg. 75 f.

1. eis- ,,'sichi heftig, ungestiim, sehnell bewegen; antreiben = anregen, er-

quicken: auch vom Entsenden, Schleudern von Geschossen, Pfeilen“.

Ai. isndti
,

i.iyati „setzt in rasche Bewegung, schwingt, schnellt (spritzt

aus), treibt an regt an; eilt, driingt vorwarts“, e'sati ds. (nicht zu *ei-

„gehn“), IsatP „eilt“, iiannt „er trieb anu
,

isanyati „treibt an, regt an“

(=gr . ia(vco\ isayat i „ist frisch, rege, kraftig; erfrischt, belebt“, is- f. „Er-

quickung, Labung ££ (nach Giintert IF. 32, 1 02 f. auch in is-krti- „Heilung“,

aiua bleibt trotz Sommer Gr. Ltst. 29 fern), isird- (= iagog, Isara
)

„er-

quickend, frisch, bliihend, kraftig, riistig, munter“; av. aes- „(sich) in eilige

Bewegung setzen u (Praes. St. isa-, isya-, aesciya-, ap. aisaya-, s. Bartho-

lomae Airan. Wb. 31), av. acsma- „Zorn ££

;

Gr. laivco faor. i'yva, dor. lava) „erquicke, warme“ ('= ai. isanyati, Ost-

hoff MU. IV 195; trotz Schulze Qu. ep. 381, Ehrlich Unt. 135 f. ,
die dem

Quantitatsgegensatz gegeniiber idoyai „heile“ betoneu und eine verschie-

dene Wz. der Bed. „warmen“ zugrunde legen, wie auch Persson Beitr. 326

Anm. zw. ein mit *ai-dh- „al‘t}co
u verwandtes *is- erwagt; doch

s. zum Wechsel 7- : 7- Solmsen KZ. 42, 228, der auf das zu idoyai ge-

horige laoid
,

^Irjoo3 „Heilerin“, Udomv ‘lyacov „heilend ££ verweist, Sommer
Gr. Ltst. 8— 10), iaofxai „heile w

(*7sd-io : laivco = Sqm : dgaivco, Brugmann
II 2

3, 199), Yaroog „Arzt ££ (beruht auf *laxgov „Heilung“, Brugmann IF.

17, 369). iagog (= ai. isird -), iegog (e fiir a sekundar, s. die Lit. bei Boi-
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sacq s. v.) „kraftig, riistig“
;
weiters (nach MeisterKZ. 32, 1 3 6 f. ,

Brugmann II 2

3, 301) wohl gr. Ivaco
,

Iveco (wenn mit i zu lesen, so daB aus *lov-dm,- eco

herleitbar) „entsende, leere aus; gieBe aus“, Med. „entleere mich“ (tieq-

ivog „Harnrolire“, vneg-ivog „ubermaBig ausgeleert, erschopft“; vgl. ai.

isnati auch „spritzt aus“); olua „sturmiseher Angriff, Andrang“ ol/udco

„stiirme los“, beides von Raubvogeln, wie ved. esati auch vom LosschieBen

des Raubvogels auf sein Nest ^gr. Gdf. *olofia
,

vgl. av. aesma-; Bezzen-

berger BB. 4, 334, vgl. auch Wackernagel KZ. 30, 296, Brugmann IP. 29,

229 If.
;
der o-Vokalismus stammt entweder aus einem m. f. *oioyo-, *oisma,

oder aus einer Zs. *o-eismen, *o-ismen, s. u.); otcovog
,
olmvog „Raubvogel“

(dies und die folgenden Worte nach Brugmann aaO. aus Praef. o- „an dieht

bei, mit“ und eis-, is- zusammengesetzt: „an-stiirmend, drauflos fliegend“;

*o->so[u]-n6s : *isu- „Pfeil“ — vicovog : vlvg, yeimvij
:
yj/.vg \ oimog

,
oiazog

„Pfeil“ („darauflos fliegend“, vgl. unten *isa-); otco, dio/uai (diaaaro, dv-miozog,

av-CDiott, (bio&qv, oia&eig) „meine, komme mit meinen Gedanken worauf,

verfalle worauf“, bei Horn, mit 1 entweder durch metr. Dehnung aus

*o-t[a]-co, oder aus *o-<[o]to, nachhom. ol/uai (wofur Brugmann unthem.

*oia-juai, J. Schmidt, Solmsen KZ. 44, 20S Kiirzung aus 010,1101 annehmen),

vgl. zur Bed. ai. presayati „er richtet die Gedanken auf etwas“ (die ent-

sprechende Auffassung Brugmanns von lat. oplnor als *op-isi>a- „ worauf

verfallen“ und von omen als *op-ismen „das Drauflosfliegen des Vogels,

Vogelzeichen“ uberzeugt mich nicht, vgl. auch Pantzerhielm Thomas Nord
tidskr. 4. rceklce

, 1, 149 [Gl. 6, 340]; andrerseits ist die Verbindung von

olby.au und omen als *ouis-id, -men-, woruber Lit. bei Vf. LEWb. 2
s. v.,

der obigen Deutung von old) nicht vorzuziehen. Nicht besser iiber diese

gr. Worte mit Anlaut o«- Sadee KZ. 43, 245 ff.); wenig uberzeugend deutet

Brugmann auch yevoivaa) „meine w aus einem *fiev-oisna „Geistesflug“.

Mit oi- als Ablaut von ei- hierher noch olcngog ^Wut und die sie durch

ihren Stich erregende Bremse“, vermutlich nachstverwandt mit lit. aistra

„heftige Leidenschaft“, aistrus „leidenschaftlich u
(v. d. Osten-Sacken IF. 23,

376, der mit zweifelhaftem Rechte auch serb. obijest „Mutwil!e, Ungestuin“

aus -estb anreihen mochte; aistra kaum besser nach Trautmann GGA. 1911,

252 zu *aidh- „brennen“): in iihnlicher Bed. lorvugEf ogylgexai (Fick KZ.

43, 136).

Lat. Ira, Plaut. eira (*eisa) „Zorn a
(s. Yf. LEWb. 2

s. v.); kelt. Isara

FluBname (= ai. isird-
;

eine Hochstufe vielleicht im schott. FluBnamen
Eire, Eireann

,
wenn aus *eiser-ia, -iona, s. Pokorny KZ. 47, 237 aber

richtiger aus *isarlna, ZceltPhil. 15, 197f.); anord. eisa „einherstiirmen“

(s. auch Falk-Torp u. (feist), wozu (Holthausen IF. 20, 320) ags. ofost, as.

obast „Eile, Eifer“ aus *ob-aist-.

Plierher auch ai. isu-, av. isn- m. „Pfoil u
,

gr. tog ds. aus '*isu-os (Curtius 5

402 ;
nicht hierher trotz Fick II 4 329 ir. eo ,,Busennadel“), vgl. zur Bed. oloxog.

Uber den vermutlich zu isird- usw. als r das starke, kraftige MetalP zu

stellenden illyr.-kelt.-germ. Namen des Eisens ist unter *uios „Metall u ge-

handelt.

Vgl. im allgem. Fick I 4
7.
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2. cis- „Eis“.

Altn. tss, pi. Isar m. „Eis“, ags. is n., mnd. Is n., ahd. mhd. is n. dss.

Moglicherweise verwandt mit av. aeya- „Frost, Eis“, isu „kalt“ (von einer

Inchoativbildung *is-sk-). Ygl. Geiger, Etym. u. Lautl. d. Afghan. 7. Bar-

tholoniae ZDMG. 50, 697, Fick III 4
28, Falk-Torp 468, 1490.

Uhlenbeck PBBeitr. 26, 294 f. stellt germ. Isa weniger iiberzeugend zu

ai. Usati (s. eis „sieh heftig bewegen“). Yerwandtschaft mit „Eisen“ (Kluge

EWb.) ganz unglaubhaft.

1. eu-, eua- „mangeln; leer“, bes. in partizipialen wo-Bildungen.

Ai. und-, av. ana- „unzureichend, ermangelnd a
,
av. uyamna- „ungeniigend,

mangelhaft“ (Part. Praes. med. eines Praes. a-ya-), npers. (Horn Kp. Et.

243) rang ,,leer, arm“, pamird. vanao „Leerheit, Eitelkeit“
;
arm. itnain

„leer“ (wohl mit idg. it-, Kretschmer KZ. 31, 384, kaum iiber *oinctin aus

ean- : evvig, Hiibschmann Arm. St. I 47, 62).

Lat. vunus „leer, taub, gehaltlos, eitel, nichtig, unzuverlassig“ (?, s. u.)

;

got. wans
,

ahd. wan, ags. won, anord. vanr „mangelhaft, fehlend“, got.

wan n. „Mangel“, anord. vanta t *wanaton) „fehlen“ (daraus engl. want).

Gr. evvig
,
-idog „beraubt, ermangelnd u (vgl. zum Yokalverhaltnis ai. d-tave

: ra-tavv „weben“, evyojiiai : voceo, Persson Beitr. 652).

Froehde BB. 5, 27o“; 7, 325, Osthoff MU. 4, 368, Fick I 4 123, 542, III 4

378, Horton-Smith BB. 22, 189ff. (mit unannehmbarer Heranziehung von

avev und *iie „oder i(

); zum Ablaut der Basis *eua- vgl. J. Schmidt PI. 205,

Persson Wzerw. 230, Beitr. 691 f., Hirt Abl. 101 (
*cuan-).

Dt. ode (Lit. bei Falk-Torp und 0de) wohl vielmehr zu *au- „herab,

weg“. Gr. „sprachlos, stumm“ nicht als Bildung mit Nasalinfix hier-

her (s. Kretschmer Gl. 6, 305 gegen Brugmann Festschr. f. Thomsen).

Als Z:-Ableitung deutet man (Pick I 4 542, Horton-Smith aaO. und Law of

Thurneysen 3 1 ff.) lat. raco, -are „leer, entbloBt, frei sein, entbehren' 1

,

vacuus
:
,leer, ledig, entbl6Bt‘

: (durch Lautwandel von va- zu co-, vocatio,

roc/vus u. dgl., s. Yf. LEWb. 2
s. v. Sommer Hdb. 2 100, KE. Erl. 31 gegen

die Auffassung des o als des urspriinglichern Yokals durch Thurneysen

KZ. 28, 161, Kretschmer KZ. 37, 275), umbr. antervulcaz „*intervacatio,

intermissio“, vakuza, uacose wohl „vacatio sit“, vaqetum
,
uasetom „vacatum,

vitiatum“, nas „vitium u
(Lit. bei v. Planta II 669). Dock fehlen aulier-

ital. Stiitzen fiir solches *ua-k- (air. uain „Gelegenheit, Zeit, MuBe“, von

Fick II 4 260 aus *ukni- gedeutet, stellt Zupitza ZfceltPh. 2, 191, Pedersen

KG. I 65 zu ai. yoni- „Heimat, Sitz, Statte“) und ist Bed.-Yermittlung mit

vaeillare „wackeln u
,

ai. vanjate „schwingt sich, fliegt“, sowie ai. vdncati

,,geht krumm, schleicht in boser Absicht“, vancayati „tauscht“ moglich,

indem „leicht bewegt oder schaukelnd (wie z. B. ein leerer Balg oder Sack),

lose“ auch in flam, wepcl „leer“ : dt. ivippcn, ndl. ledig „leer“, dt. ledig;

anord. lidugr „leicht beweglich“ (auch dt.eitel zu *ei- „gehn l

‘?) zu „leer“

gefiihrt hat, van Wijk IF. 35, 268 (die umbr. Worte vielleicht von Anfang

an mit der Bedeutungsfarbung von ai. vane-); auch fiir lat. vamis steht

eine Gdf. *uac-snos frei (: vacuus Froehde BB. 7, 326; zu vacillo bereits

vor van Wijk Brugmann I
2 372, der auch eine Gdf. *vanc-nos : ai. vaitc-

erwagt).
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Yerwandt scheint FickHI 4 414) idg. uasto-s „ode“ in:

lat. vastus „ode, verwiistet, leer“ = air.fas „leer“, fasach ^Ytiste" (Fick

II 4 203; kaum Lw., s. Yendryes De hib. voc. 140), ahd. icuosti „ode, un-

bebaut, leer, wiist", as. wnsti, ags. waste „wiist" (mhd. waste „Waste"
aber aus dem Lat.).

Dagegen ai. vd-ma- „ link
;

verkehrt, widerwartig" (Nazari Riv. di fil.

38, 563) bleibt fern (als evebvvjuo? zu vumd- „lieb, lieblich“?? Uhlenbeck
Ai. Wb. 282\

2. eu- „anziehen (Kleidung; Schuhwerk)“.

Av. aofira- n. „Schubwerk“
; arm. aganim „ziehe mir etwas an" (Hubsch-

mann Arm. Gr. I 41 1 ; ist kein Beweis fur idg. «-Yokalismus); lat. ex-uo

„ziehe aus", ind-uo „ziehe an“ (zunachst aus -ovo, idg. wo hi *e.uu
),

ind-

uviae „Anzug, Gewand", ind-uvium „Baumrinde“, exuviae „abgelegte Haut
der Schlangen“, reduvine „Niednagel; Schneckenbauser ohne Schnecke;

abgelegte Schlangenhaut“, subucula „Untergewand der Manner 1'

vgl. lett. dukla), omen (s. von Grienberger IF. 27, 209—212) und omentum
„Netzhaut um die Eingeweide, Gekrosefett, Fett, Eingeweide

;
aucb Bein-

haut, Gebirnhaut“ (Lit. bei Vf. LEWb. 2
s. v.; nieht iiberzeugend von Peters-

son, Fran filol. foreningen i Lund, Sprakliga uppsatzer IY 1915, S. 126f.

mit av. U&a- n. „Fett“ und — ?? — arm. ul-el „Hirn, Mark", aksl. udz
„membrum“ unter einer \Yz. *eu- „Fett" vereinigt; die lat. wiw-Bildung

fordert jedenfalls eine verbale Grundlage), ind-umentum „Gewand" (wie

omentum aus *ovimentom), mdusium
,
intusium „obere Tunica" (zur Form

s. zuletzt Herbig IA. 37, 31), umb. anovihimu „induimino" (mit lit. aviu,

avcti unter einer Basis *euci- vereinbar, s. von Planta II 251, Brugmann
II 2

3, 153, Grienberger aaO.); aus dem Kelt, vermutlich air. fuan, (nicht

aber cymr. gicn, corn, gun „Leibrock u
) als '*uo (*nj)o)-ou-uo-, Fick II 4 281;

lit. a riii, -iti „FuSbekleidung tragen", a unit, auti „FuBbekleidung an-

ziehen", lett. hut „ds.
;

anziehen", aksl. ob-ujq
,

-uti „FuBbekleidung an-

ziehen", iz-uti „F. ausziehen"; dazu aucb (aber wie es scheint unter

Miscbung mit Ableitungen von *au-, (a)ue

-

„weben, flechten"; s. Persson

Beitr. 650, KZ. 48, 1 27 f.) lit. aiilde „FuBbinde", auldis „Strick“, lett. ctukla

„Schnur zum zusammenbinden", apreuB. auclo „Halfter" (d. i. nach Traut-

mann Apr. s. v. „ledernes Kopfzeug des Pferdes zum halten"), lit. aiitas

„FuBlappen“, lett. huts „Tuch, Binde", gald-auts „Tiscbtueh", prieks-

auts „Schiirze t<
.

Zu au-, au-dli- „weben, flechten" gehort auch das von arm. z-aud
„Band“, y-aud „Band, Glied, Gelenk" nicht losreiBbare arm. and „Schulie"

(Pedersen KZ. 39, 405, Persson aaO.), ferner (gegen Bruckner KZ. 46. 213)
russ. uslo „Gewebe" u. dgl., allenfalls si. uzda „Zaum“ (jedenfalls nicht

nach Bruckner KZ. 45, 52 Ableitung von -uti „Ivleider anziehen";.

Persson aaO. vermutet urspriingliche Gleichheit von *au- ,.weben,

flechten", mit unserem *eii- „anziehen", das urspriinglich „umwinden (be-

sonders die FiiBe mit einer schiitzenden Binde;" bedeutet haben konne
und von ihm ebenfalls als idg. au-, <>u- angesetzt wird; doch sprechen
die ital. Formen omentum

,
mi-ouiliimii, die als normalstufige, nicht als

Formen mit o-Abtonung zu gelten haben, gegen a als Xormalstufe.
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Mit Recht dagegen lehnt Persson die Grundbed. „hineinschliefen“ (Brug-

mann BSGW. 1901, 113ff.) ab. evvh) „Lager“ bleibt wohl bei *iien- „ge-

miitlich, gern haben, wohnen‘ ;

, s. Fiek BB. 1, 61 f., Pedersen KZ. 40, 209,

Persson KZ. 4S, 125ff.; oder nach Ehrlich Unt. 139 als *ensnd zu aeocu,

Wz. *ues- „verweilen, iibernachten“? Oder als *eu-nn „Loch in der Erde“,

eventuell *eu-nvnn
,
mit air. {(li)uarn „Hohle“ und av. win „Loch, Rifi (in der

Erde)“ zu verbinden? (s. Strachan bei Fick II 4
48, Liden IF. 19, 320, KZ. 41,

395; diese erweisen keinesfalls ein eu- „einschliefen“; gegen weitere An-
reihung von aksl. jama „Grube“ s. Berneker 444, gegen die von auf eu-l-,

d[u]-l- bezogenen Worten fur „Hohle u. dgl.“ s. unter *aulos „Rohre“, end-

lich gegen Anreihung von ai. aratd- m. „Brunnen“, lett. avudts „Quelle“

zuletzt. Persson IF. 35, 199f. und u. ued- „feucbten“).

Eine Erw. von *eu- ist *u-es- ,,kleiden“, s. d. — Ygl. (auch uber *u-es~)

im allgem. Curtius 5 376, Fick I 4 12 (laBt *oui-s „Schaf“ als das Kleidung

schaffende verwandt sein;?) 133, 317, 552, fl 4 281, III 4
404, Brugmann

II 1 1020.

3. eu- „Freudenruf“ (gr. lat.).

Gr. ei'dtjco ,.juble“, eva, aval, evoi Ausrufe baccbantischer Lust; lat. ovo,

-are „frohlocken, jubeln; einen siegreichen Einzug halten“
(
*euaio). Prell-

witz, Boisacq s. v.

S. i<-.

euegSli- „feierlich, riihmend, prahlend sprechen, auch bes. religios geloben,

preisen"; eny^h-, vsrjih-.

Ai. ved. vd jhdt- „der Gelobende, Beter, Yeranstalter eines Opfers“, av.

(s. Bartholomae Airan. Wb. 1527) rastarj-vaysnti- EN. ; arm. (Meillet Esq.

102) gug „sage!“, gogres „du kannst sagen“; lat. voveo, -ere, vovt, votum

(diese zuniichst aus *vove-vai, -turn, Solmsen KZ. 37, 3f., Stud. 88 f.) „ge-

loben, feierlich versprechen; erflehen, wunschen' 1

,
umbr. vufdes (= lat.

vutts) „votis, consecratis“, vnfru „votivum“, Yufiune
,
Uofione „deo votorum“

(v. Planta I 450, Osthoff MU. 5, 82 Anm.).

Aber air. tongu „schwore“, cymr. tyngu nicht als *to-fo(n)g- hierher

(Zimmer KZ. 24, 2 1 6 f
.) ,

sondern zu einer Wz. to(n)g-, teg-, s. Yendryes
Gramm. 239 f. m. Lit., Pedersen KG. II, 652f.

Ablautstufe cug'ih- : av. aoq- (gojaite, aTixta, adgdda

j

„verkimden, sagen,

sprechen, bes. in feierlicher Yl
T

eise“, wozu (s. Curtius 702 m. Lit., Baunack

KZ. 35, 500 f., Bartholomae AF. I, 11, Geldner Yed. St. Ill, 59, wo aus-

fiihrl. zur Bed.) ai. dhate „lobt, rtihmt, prahlt“, und vermutlich (s. Pedersen

KZ. 40, 210) arm. uze.m „ich will“, lj-uzem „ich suche“;

gr. tvyo/iai ,,gelobe, bete, wiinsche, rilhme mich“, evyog n. „wessen man
sich riilimt. Rulim“, evyg „Gelubde, Gebet, Bitte, Flehen“, evyrnh) „Ruhmen,

Prahlen, Siegesruf; Geliibde, Gebet, Flehen“, evyerdoyai „ilebe, bete; riihme

mich“ {avyjj „Stolz, Pralilerei" ist lautlich unvereinbar).

Ygl. Roth KZ. 19, 220, Curtius 702, Osthoff BB. 24, 183 m. Lit. Trennung

zweier Gruppen, ueg'ih- „geloben" : eugh- „mit groBen Worten reden“, ist

trotz Thomas Cl. Rev. 14, 63 nicht vorzunehmen.
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euk- „sich gewohnen, durch Gewohnung vertraut sein‘.

Ai. okas- n. „Behagen, gefallen, gewohnter Ort, Wohnstatte“, ucyati

„findet Gefallen, tut gern, ist gewohnt", ncitd- „gewohnt, angemessen,

entsprechend“
;
arm. usanim (k nach u palatalisiert) „lerne, gewohne mich“;

got. bi-fihts „gewohnt“; lit. j-iinkslu, jitnkti „gewohnt werden", jaukiis

„an Menschen gewohnt, zahm“, jaukinti „gewohnen, zahrnen", jiinktas „ge-

wohnt"; lett. jfikt ,,gewohnt werden“, jaukt, jaudit ,
.gewohnen"

;
apr. jaukint

„iiben“; lit. tikis „Bauernhof“ (eigentlich „Wohnstatte", vgl. ai. okas ds.);

aksl. nciti „lehren“, ukt „Lehre“, vyknqti „sich gewohnen". — Eine zwei-

silbige Wzf. *(e)uck

-

vermutlieh in gr. exykog (Pind. sxalog) neben evxylog

„in ungestortem Behagen“ (Persson Wzerw. 7, 228, Hirt Abl. 133), die

kaum zu *uek- jj-wollen
1
' (s. d.).

I. Schmiclt Jen. Lit. Ztg. 1874, 507, Berneker IF. 10, 161, Fick I 4
7,

159, 360, III 4 30.

Fern bleibt onvico (s. Yf. LEWb. 2 865, Boisacq s. v.); lat. uxor (Yf.

aaO.). — Air. ro-ucc- (das die ro-Formen zu her- „tragen“ ersetzt) und

to-ucc- (ebenso zu do-beir ,,bringt“) sueht Pedersen KG. II 475 nicht iiber-

zeugend mit der Bed. unserer \Yz. zu vereinigen; auch do-uccim, tucu

„verstehe, weiSu (Heillet Re. 24, 171) klingt nur zufallig an.

eudh-, oudh-, udh- Euter, r/rt-Stamm, ai. vereinzelte Formen eines -es-

Stammes (sekundar?), slav. ein uicn-St., lit. cuodh-, uedh-.

Ai. udliar (und udhas), gen. wlhndh „Euter“; gr. ol-Oao, -aios (a = ->j)

„Euter“; lat. liber, -eris „Euter, Zitze, saugende Brust; Fiille“
(
[ubertus ;

daraus fiber Adj. „reichlich, frachtbar“ gefolgert nacb paupertas : pauper ;

s. Breal Msl. 7, 190, Yf. LEWb. 2
s. v.); abd. Dat. fitrin, mhd. fitcr, inter

,

as. ags. fider „Euter“, woneben ablautendes *efidlir- in aisl, jugr ds. (fiir

*jfidr
)
und mnd. jeder, afries. iuder ds. (trotz Franck u. van Wijk EWb.

716 f. s. Schroeder Abl. 47); lit. fidro-ju, -ti „eutern, trachtig sein“.

Kach Senn (brieflich) weisen lit. vcdaras „mit Blut oder Griitze gefiillter

Wurstmagen“, lett. vedars
,
apr. weders „Bauch“ auf eine Wr

z. ufdh-.

Abg. I'ymij, skr. in me „Euter“ {*fidh-men-). Wohl als „das Schwellende"

benannt, vgl. russ. udetb oder udftb „anschwellen“, auch vielleicht (Corssen

KZ. 10, 34, Yf. LEWb. 2 u. fiber) der volsk. FluBname Oufcns, Uf'ens.

Ygl. Curtius 5 260 f., Ostboff MU. IV, 101 Anm. m. Lit.; zur Flexion bes.

Johansson Beitr. 1, BB. IS, 22 m. Lit.; zum Ablaut Hirt Abl. 38, Persson

Beitr. 687, 689 (unbewiesen ist Reichelts KZ. 39, 68 Urform *euedh~).

Wertlos ist der Yersucb weiterer Wzankniipfung ( : ovqov. firhut) bei Prell-

witz 2 343.

eus- „brennen“.

Ai. osati „brennt“, Ptc. lista- ; = lat. listus >, usna- „beiB, warm“ (Oicun

„geschwind, sogleich“ etwa *„hitzig, brennend"?); gr. etko i*d'hw, *cuso;

s. Sommer Gr. Ltst. -3f. 10) „senge“, Aor. evoai
,
evorga „Grube, wo ge-

scblachtete Schweine gesengt werden“: lat. nro, -ere, ustus ^darnach ussJ)

„brennen, verbrennen itr.)“, amburo = dfiiffvco; alb. <&<: f. (G. Meyer Alb.

Wb. 93) „Fieber“; anord. itsU m. „gliihende Asche“, ags. ysle f. ds., mhd.

usel(c), Hsel(e) f. ds. ; anord. ysja f. „Feuer“ wozu (nach Kluge KZ. 26, 84)
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mit gramm. Wechsel anord. eim-yrja, ags. cem-yrie (engl. embers
),

mhd.

eimer(e) f., nhd. mdartl. ammer „gliihende Asche‘ :

;
norw. mdartl. orna

„warm werden“ (*nznUn
;

s. nock Falk-Torp u. oret

)

;
vielleicht als „brennend,

hitzig = eifrig" hierher sehwed. yster „sehr lebhaft, unbandig' 1

,
ahd. ustar

„gierig, gulosus“, ustrl „industria“, ustinon „fungi“ (Fick I 4 360, III 4 32;

lat. industrius ist aber endo-struos).

Curtius 398; lit. usms (Brennessel“ nacb Fick I 4
7, 360, Prellwitz 2 u.

even) ist nacb Kurschat „Kratzdistel“ (cirsium) oder „Rhamnus“.

Auf ein mit *<ms- unter **t-ues- zu vereinigendes *urs- „brennen“ bezog

man abd. ivasal Muspilli 58, angeblieh „Feuer“ (J. Schmidt PI. 205, Persson

Wzerw. 228; aber nacb Skutsch-Dorff AfneuereSpr. 118, 124ff. vielmehr

„Wasser, Flu6“) und lat. iosk.) Vesuvius, der aber aucb als „der leuch-

tende“ zu *(a)wcs- „leuchten‘' gestellt werden kann.

ek- <?), eko „essen“.

Ai. arndti (arituni, udtd-) „iBt, verzehrt", a rand- n. „das Essen; Essen,

Speise“, dam- „gefraBig“, pratar-ara- m. „Fruhstuck“, suyarn-acn- m.

„Abendessen“, urayati „laBt speisen“, av. kahrkbsa- „Hahnefresser = Geier“

(nicht besser stellt Uhlenbeck IF. 25, 1 43 arndti usw. als „zu sicb nehmen“

zu ai. arndti „erreicht“ als *nk-. s. u. *enek- „reichen“); dagegen ai. cigati

„teilt mit, bewirtet“, ritd- „bewirtet“ scheint eher eine Sonderanwendung

von gigflti „wetzt, scharfF („starkt. erregt, fordert, beschenkt“; Lit. bei

Osthoff Par. 7 Anm. 1; zu heftig abgelehnt von Charpentier IF. 28, 164

Anm. 1 ;

anord. ceja „mit den Pferden ruhen und sie mittlerweile weiden lassen“

(*ahjan), anord. nisi. usw. agn „Aas, Lockspeise fiir Fische“ Falk-Torp

u. agn, jcekscl, v. Blankenstein IF. 23, 133), e-stufig vielleicht anord. jaxl

„Backenzahn‘ : Falk-Torp u. jaksd; wegen der Bed. nicht zwingend) und

abd. as. fehun „verzebren, essen ‘ I'wenn aus *pi-eko-, Sutterlin PBrB. 18,

260? nicht nach Wiedemann BB. 30, 211 zu niy.gog, pingu).

Andrerseits sind die fiir w-Vokalismus der Wzsilbe angefiikrten gr. Formen
etymologisch auBcrst zweifelhaft: ay.oXog „Bissent: (Curtius 5 114, 679;

Bezzenbergers BB. 27, 147 Yerbindung mit lat. cello laBt freiiich das a-

noch ungedeutet ;. uy.vXog „Eichel“ *z. B. Solmsen KZ. 34, 79, Persson Beitr.

825 f., vgl. serb. sir „Eiehel“ zu ziti „leben“; aber eher als „gespitzt“ zu

*ak- ,,scharf, spitz“, lat. unis, -as usw.; iiber lakon. aixXov „Abendessen“

s. Boisacq s. v. >. tjber arm. hac ,,Brot“ ( Scbeftelowitz BB. 28, 287) siehe

vielmehr Pedersen KZ. 39, 432 ( : naiiopai oder lat. pdsco).

kb- : ho- sucht man in air. caithim „esse“ (Fick II 4 64; auf Grund eines

Ptc. *kd-hi-s vgl. etwa lat. fatcor von bha-; Pedersens KG. II 479 Yer-

gleich zw. lat. quutio auf Grund der modernen Bed. des Wortes;? und

arm. son „Z6gling‘ : ka-nu-s
,
-sun „genahrt“ oder „Nahrung“ i*s5n-j siebe

Osthoff Par. 7 Anm. 1 ;
aber die Bed. von san fiigt sich schlecht, da es

nicht wie ein Postverbale eines Ivaus. „essen macben= aufzieben“ aussieht;

es kann allenfalls, dock sehr fraglicb, nacb Scheftelowitz BB. 2S, 283 mit

gr. y.ovavog ' tvigayi], Titova
[
dgacmjgiov

,
in welcher Bed. zu y.oveiv

,
Wz,

km- „sich muben“] lies, zu einer verscbiedenen Sippe vereinigt werden

(anders, aber nicht uberzeugend. Persson Beitr. 1 94 f : mit M-Schwund aus
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h(u)en- zu keu- „schwellen“; ebenso — mit Ygl. auch von lat. canicae, can-
tabrum „Kleie“ — auch Reichelt KZ. 46, 335; -sun vergleicht derselbe mit

ai. guna- „Gedeihen, Wachstum“ Wz. keu- „schwellen, hohl“. Gegen den
Vergleich der arm. Worte mit lit. spends „Zitze“ usw., Bugge Etr. und
Arm. I 55, KZ. 32, 65, Pedersen KZ. 38, 200 s. Osthoff und Scheftelowitz

aaO.). Gr. x&pog scheint ursprgl. „Schwarm“, nicht „Schmaus“ gewesen
zu sein, s. *qem „zu8ammendriicken !

‘.

Fur eine i-Basis (e)kdi

-

ist lat. cibus keine Stiitze (s. Yf. LEWb. 2
s. v.);

ebensowenig steht fur lit. sienas, aksl. shio „Heu“ (Yf. LEWb. 2 u. fenum)
eine Gdbed. „Futter“ fest. —
Zusammenfassend Osthoff aaO., Persson Beitr. 825 f.

ekuo- „Pferd“.

Ai. agva-, av. ap. aspa- „Pferd“, gr. ihnog ds. (zur Lautform s. u.), lat.

equos (vgl. die osk. Namen JEpius
,
Epidins, Epetinus ; verfehlt iiber umbr.

eikvasese, eikvasatis Nazari Atti Acc. Torino 47, 3ff), air. ecli
,

gall, epo-

(in Eporedia, Eponn „mulionum dea“, usw.), eymr. corn, ebol „Fohlen“, ags.

eoh, anord. ior „Pferd“, as. in thu-skalk „Pferdeknecht“, got. vermutlich
in aiha-tundi „Dornstrauck“ („*Rofizahn“?); moviertes fem. ai. agvfl

,
lat.

equa, lit. aszvd
,

alit. eschwa „Stute“ (die Bildung halt Meillet Bull. soc.

lingu. 59, S. LXIV fiir erst einzelsprachlich, Lommel Idg. Fem. 30f. fiir

bereits ursprachlich)
; ai. agv(i)ya-, av. aspya-, gr. ‘tumog „equinus“; lat.

eqinnus „vom Pferde“, apr. aswinan dadnn „Pferdemilch“; gr. InnoT-yg

„Reiter“, lat. eques, -itis ds. (letzteres aus ablautendem eq*iiet-, vgl. gr.

oixh-rjg
,
dor. dauei-ag

; s. noch Yf. LEWb. 2 u. (qints).

Das gr. Wort scheint fremde Einfliisse erfahren zu haben; unklar ist

der Asper (aber mit Lenis Namen wie
5

Aqioz-, TlXavy.-innog
,
und argiv.

’

Ino-pedcov
)

und das s. dazu Brugmann l
2 312, IF. 22, 202 (wonach

am ehesten Einflufi von I'vvog), Meillet Msl. 9, 136ff. (Lit.), Giintert Abl. 25

(ekuos; nicht iiberzeugend), Kretschmer Einl. 247f., Ehrlich Z. idg. Sprgesch.

17f. (nicht iiberzeugend); endlich das xx von i’xxog Et. Magn., tar. epid.

"Ixxog Eigenname (kaum echt griechiseh).

Ganz fraglich arm. es, Gen. isoy „Esel“ (Pedersen KZ. 38, 197, 205;

39, 404; Einwande bei Scheftelowitz BB. 28, 290 f. sowohl gegen ,s = ku,

als gegen den Vokalismus wenigstens letztere kaum zwingend), PI. kollek-

tiv isan-B ,,die Esel‘. Aus dem pontischen Kleinasien als dem Sitz der

Maultierzucht stammt sehr wahrscheinlich gr. ivvog „Maultier- oder Maul-
eselfullen“

(*iovog aus pont. *isno- oder *isnno- : arm. isan-lc ; lat. hinnus

aus gr. I'vvog mit It- nach hinnio), s. Brugmann IF. 22, 197ff. Sehr frag-

lich ist aber wieder, ob mit arm. isnn- (bzw. einer Yorstufe *csan-) auch

gr. ovog und lat. asinus zusammenhangen, deren bstlicher (vielleicht pon-

tischer) Ursprung allerdings nicht zu bezweifeln ist (Lit. auch bei Yf.

LEWb. 2 u. asinus); ovog nach Brugmann aus *ohonos, *hoonos, worin ho-

als Artikel empfunden wurde (oder z. T. diss. aus *ho hoonos), lat. asinus

durch Vermittlung einer nordlicheren (thrak.-illyr.) Sprache
;
wenn mit

illyr. a- aus o-, ergiibe sich *osonos als gemeinsame Gdf. des lat. und gr.

Lehnwortes, die zu arm. isan- (wenn aus *esan-) immerhin im Ablaut

stehen konnte.

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 8
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eg-, og-, ag- „spreehen, sagen“.

Gr. Jj „er sprach“ (einzige hom. Form; Gdf. *eg-t), wozu sich nachhom.

1. sg. imperf. gv, 1. 3. sg Praes. gui, got (don. >)tI) als Neubildungen nach

(e)cpy
:
(e)<pgv} <py<d, cprjoi gesellten. Perf. av-coya „befehle“ (ursprgl. „ich

sage laut, ausdriicklich", ava wie in dvay.akelv „laut rufen" u. dgl.), pra-

sentisch umgebildet dvcbyco.

Lat. aio „sage ja, spreche, behaupte" (*agio), adagio, -mis, spater adagium

„Sprichwort“ (it obne Schwiichung zu i durch Assimilation an das a des

Praefixes, dagegen :) prodigium „Yorzeiehen" („Yorhersagung“; nicbt wahr-

scheinlicher nacb Reichelt KZ. 46, 310 als ,.gottlicher Akt" zu ago, wobei

die Geltung der Praep. unklar bleibt), (u amenta „carmina Saliaria" (iiber

das in seinem Nasal unklare gloss, anxare „vocare, nominare" s. Yf. LEWb. 2

21, 39, iiber indiges, indigitare ibd. 3S3 und unter *ag- „treiben". iiber

negare Yf. LEWb. 2 513, Holthausen KZ. 47, 309).

Osk. angetuzet ,,proposuerint, jusserint", wenn aus *an-agituzet (von einem

Frequentativ *agito
)

„in-dixerint“ synkopiert.

Arm. asem „sage“ (Hiibschmann KZ. 23, 25, Arm. Gr. I 421). wenn s

statt c (= idg. g) durcb die Stellung im Auslaut (as aus *ac, Meillet Msl.

7, 164) bzw. in der 3. sg. *as aus *ust = *agt (st lautgessetzlicb aus lit-,

Brugmann Grdr. II 2
3, 103) begriindet ist (kaum zu ai. pdgydini .,sehe“,

s. Pedersen KZ. 39, 370j.

Ausfiihrlich Solmsen KZ. 39, 21Sf. Hier auch gegen Bezzenbergers

BB. 27, 147 Zuruokfuhrung von g auf eine Wz. fiir die keine geniigende

Stiitze hom. dveco (dvecg) „stumm, still" bietet angeblich auf Grand eines

*uvg£Oi „niclit sprechend", wobei aber bei Homer *dvga
>,
wenn nicht aus-

schliefilich, so doch mindestens neben dveco zu erwarten ware, sielie

auch Boisacq 1095; Coilitz Grm. Praet. 79 erklart g aus *sagh-t oder

*sagh-s-t zu dt. sagen
,

gr. gyg „Schall, Geton, Gerausch,,; Bechtel Lexil. 45

legt zweifelnd ein idg. *>e- zugrunde, das auch die Basis von germ.

jelinn sei (s. lek- „sprechen“). gyavev • elnev Hes. mit Augment g- zu

eyavev „machte den Mund auf". Nicht iiberzeugend iiber avag<a Fay
TAPhA. 41, 4 If.

Mir. ai, ae „Wissen“ (FickII 4 6)bleibt fern. Ir. edocht, idaclit, audacht ,,Testa-

ment", ebenda a,ui*ati-ak-to zuriickgefuhrt, scheintlat. cdicturn zu sein, siehe

Pedersen KG. I 209. — Ai. cdia, attha „sprach, sprachst", um dessentwillen

die \Vz. friiher als *agh- angesetzt wurde, ist wegen av. dda „sprach“, Praes.

ddayci-, ctdaya- auf eine verschiedene Wz. adh- zuriickzufiihren (Geldner

KZ. 30. 323, Caland KZ. 33, 466, Hiibschmann IF. 4, 1 17 f.
;

s. auch Wacker-
nagel Ai. Gr. I 250; nicht iiberzeugend Fay TAPhA. 41, 29).

eg- „Mangel“.

Lat. egeo, -ere „diirftig sein, Mangel liaben, darben", egestas „Mangel,

Diirftigkeit", egenus (*egesnos) „Mangel habend, diirftig". Hierzu auch osk.

egmo „res“ (zur Bcdeutungsentwicklung vgl. gr. yog :
yggaa ; v. Planta I

3S1); an. ekla „Mangel", ckla „kaum", ahd. ekorodo „bloB, nur“, ekrodi,

eccherode „diinn, schwaeh". Doch hat an. ekkja „Witwe“, ekkill „Witwer“

(diin. cnke „Witwe“ usw.: s. F-T. 194 und 1455j hiermit nichts zu tun
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(BB. VI 235 von Bezzenberger und Fick behauptet; siehe auch LEWb. 2

250), sondern gehort zu altn. einkci „besonders“, also zum Zahlwort idg.

*oinos.

Abzulehnen lat. egeo zu gr. dyog „Frevel“, ags. acctn „schmerzen“ (Wood
Am. Journ. Phil. 27, 59). Uber andere verfehlte Vergleicbe s. LEWb. 2 251.

egbi- „Igel“.

Gr. eyjvog „Igel“, ahd. igil, rnlid. igel, mnd. egel, ags. igil, igl, d „Igel“,

anord. igull „Seeigel“ (mit 7 ahd. auch Igil
,
bei Luther Eigel, anord. auch

Igull-, diese 7-Formen deutet Fick III 4 23 aus der Wz. *aik~, *ik- „SpieB“).

Lit. ezf/s, lett. czis „Igel“, ksl. jeh ( *eghios
)

ds. (dazu russ. jezcvlka
,
ozina

„Brombeere", ozika ,,Binse“ usw., s. Berneker 267); Curtius 3 193; phryg.

egtg, richtiger e&g „Igel“ (Fick I 4 361, BB. 29, 237, 239), arm. ozni ds

(Hiibsehmann Arm. Gr. I 481).

Gr. yj]Q, lat. (li)er „Igel
!£ schwerlich nach v. Sabler KZ. 31, 275, Schrader

RL. 398, Hirt IF. 32, 263 als *gh-tr- (er Formans hinter schwundstufiger

Wz.) hierher, sondern wohl zu glier- „hervorstechen“ oder gher- „starren“.

Hierher wohl folgende balt.-slav. Bezeichnungen des Barsches fstacheliger

Fisch)

:

apr. assegis m. „Barsch <:

,
lit. ezggs, ezegys, egzlfjs, alit. ekilis, jekslis „Kaul-

barsch“ (Belege bei Trautmann Apr. 305, der den Wechsel lit. ei-g- : es-lc-

mit got. as-gn „Asche“ : anord. as-ka ds. vergleicht; doch vielleicht erst

junge Umbildungen), dehnstufig slav. *ezgb, daraus *vZ(Ub, cech. je'zdik

,,Barsch“, poln. jazd'z, jciszcs (auch jazgarz) „Kaulbarsch‘ f

;
s. Trautmann

aaO., Liden Festschrift Johansson 109 f.
;

Gdf. etwa *egh(e)-g{h)ios ,,igel-

artig“ (vgl. zur Bed. die Barschnamen von der Wz. ak- „spitz“).

Lewys IF. 32, 160 Vergleich mit dt. Asche unter Annahme von idg.

*ezg- ist bei der Verschiedenheit beider Fischarten verfehlt.

Ob dem idg. *eghi- eine allgemeiner gebrauchte Wz. fur „spitzig,

stachelig“ zugrunde lag, ist nicht mehr zu erkennen. Es ist nicht statt-

haft, aus dem Vogelnamen anord. igda tvon Hellquist Ark. f. nord. fil.

13, 231 ff. als „der Picker, Hacker" gedeutet) auf eine Gdbed. „stechen ‘

schlechthin zu schlieBen, und es fehlt auch daher die Grundlage, urn gr. eyig

usw. (s. unter aidg'ihis) als „stechendes Tier" = „beiBendes Tier" zu fassen.

egho, egheu Ausrufe.

ved. aha ai. ahaha, ahahd, ahF, alio.

Lat. eho „heda!“; chev, hcu zum Ausdruck der Klage. Vgl. nhd. aha,

oho und lat. hem, ehem zum Ausdruck der Uberraschung und Freude.

Fick I 4 9, 361

.

eg(h)om „ich“ mit einem Palatal jener Artikulationsart, die im Ai. als h,

sonst als *y vertreten ist, also verschieden von der sog. Media aspi-

rata gh; s. dazu Vf. KZ. 34, 504 m. Lit., IF. 19, 107, Kretschmer Einl.

138 (anders Brugmann I 2 634, II 2
2, 3S2, s. auch Pedersen KZ. 38.

3 15 ff.).

Ai. ahdm, av. azsm, ap. adam ;
arm. es (aus *ec vor kons. Anlaut, Brug-

mann I 2 565, 634, II 2
2, 382 m. Lit.); gr. eyed, r/idv, lat. ego (beide wohl



116 eghs (egzh)

nach J. Schmidt KZ. 36, 405 f. aus *egom geneuert; etwa indem *iyov

eqjEQOv ein sycb <’pegco, ego fero nach sich zog, und *eya>v nach *i'dwv ,,gab“,

eyvcov oder Subst. wie tivev/ucov sich riehtete, also die wie ein Neutrum
aussehende Form *eyov Anlehnung an nicht neutrale Kategorien fand;

im Latein wirkt *egom noch in dem aus *egom et(i) „auch ich noch dazu“

erwachsenen cgomet nach. woraus -met als Yerstarkungssilbe auch anderer

Pronomina sich abloste, s. Yf. LEWb. u. met);

got. ik, ahd. ill (
ihh-a „egomet“ mit der Partikel -a, J. Schmidt KZ.

36, 405 f.), as. ic, urn. anord. ek, urn. ik und enklitisch -ka, -ga, wgrm. auch

*ik (Dehnung nach *tu 1 in ags. 7c
,

nhd. frank, aich, anord. auch ek (zu

den germ. Formen zuletzt Janko IA. 27, 27; man kommt aus mit urgerm.

*ekan
,
woraus enklitisch mit nach unbetonter Silbe regelrechtem Kiirzen-

schwund ek, ik, proklitisch *ka)

;

lit. as, alt es, lett. es, apr. es, as; aksl.

azT> (ganz selten jazz), nsloven. russ. poln. ja (zur Erklarung des anl.

Yokals s. zuletzt Berneker 35, Bruckner KZ. 45. 289, 299).

Idg. eg(h)om ist vermutlich nach J. Schmidt aaO. ein Keutrum; dafi

dieses eigentlich „(meine) Hierheit“ bedeutet und sich aus dem Pron.-St.

e- und einer der unter *ghe, gho besprochenen Partikeln entwickelt babe
(Brugmann Dem. 71), ist sehr erwagenswert (seine verwandte Beurteilung

auch von mi-hi usw. kann nach Yf. IF. 19, 108 unter der Yoraussetzung

zu Recht bestehn, dafi die Entw. als echte sog. Media aspirata, also auch

urop. gh, durch das bh der 2. Person aibi, t(e)fei usw. bedingt war).

eghs (egzh) „aus“, Aspirata erwiesen durch gr. soymog, ey&og, ey&co,

ey&oi. fur die trotz Meillet Dial, indo-eur. 26 nicht mit idg. eks aus-

zukommen ist, auch nicht — s. Yf. LEWb. 2 u. ex — mit *eys (an-

geblich zu lat. egeo).

Gr. (ex. iy, eg, s. Boisacq m. Lit.) „aus“, Praefix und Praep. m. Abl.

iGen.
,
echtem Gen., und (ark.-kypr., paraph

)
Loc. i'Dat. <

;
jon. att. exrog

„auBerhalb“ (nach irxog mit z fiir &, vgl.:) lokr. iy&og (aus idg. *eghs- 16s

liber *eyzdhos
,
Wackernagel KZ. 33, 38 f.

),
epidaur. zu ey&co, i'y&oi umge-

bildet. eoyarog „der auBerste, letzte“ (beruht auf *iayo- aus *eg.zglio-, alter

*efjhs-ho-, Wackernagel aaO.); dazu vgl. Keil Hermes 25, 601, Wackernagel
aaO. Yf. 34, 484f. und bes. Hermann GGK". 1918, 223 ff.) eydgog „Feind,

verhaBt", ursprgl. „landfliichtig gewordener Morder“ aus *eghstros
,
wozu

nacb aloy-gog : -imv, -iarog
,
-og weiter eyJHosv, iyihorog, i’ydog, auch eyOso-

dai, aneydavofiai, uney'dalgco usw. geschaffen wurden. Lat. ex (daraus e

vor d-, m- usw., ec vor f) „aus“, Praef. und Praep. m. Abb, osk.-umbr.

(liber *eys) e-, z. B. osk. ehpeilatasset „*expilatae sunt, sind aufgestellt“,

umbr. che-turstahmu „exterminato‘ !

;
lat. extents „au6en befindlich“ (ex-

terior, extvemus, externus, extra, extimus, die wegen des auf *ek-t- weisenden
osk. ehtrad „extra“, umbr. ap ehtre „*ab extrim“, air. eclitar, cymr. eithi/r

„extra“, acymr. heitham, ncymr. eitlwf (: extimus
)

i hr x erst aus ex wieder-

hergestellt haben (Sommer IF. 11, 1 1 f. m. Lit., und unten). Air. ess-, vor-

tonig ass-, a, cymr. eh-, gall ex- iz. B. in exolmus „furchtlos“), Praef. und
(ir.j Praep. m. Abl/-Dat. >. Apr. esse, assa

,
assae (mit einer unklaren Er-

weiterungl, esteinu „von nun an“. Mit schwierigem i lit. iz, is, lett. iz,

is, apr. is, aksl. iz, izz, is „aus“, Praef. und Praep. m. AblZ-Gen.), wohl
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auch z. T. echtem Gen.; vgl. zum i dieser Formen (sowie der in ihrer Zu-

gehorigkeit noch viel fraglicheren alb. i§ „hinter“ und arm. i „von“) die

Lit. bei Brugmann II 2
2, 823 f.

Furs Bsl. ist eher Entwicklung von*ei zu *lt in Proklise(??j glaublich, als

Bernekers 440 Annahme einer bereits idg. Reduktionsstufe e . Pedersen

KZ. 38, 421 vermutet eine zum Pron.-St. i- gehorige Bildung, wie lat.

hide, ai. itah, und Brugmann aaO. erwagt alles Nebeneinander von *e-gh{e)

s

und *i-yh(e)s, deren erster Teil die Pron.-St. e- und i- und deren zweiter

Teil eine mit *ghe, *gho, *y(h)t verwandte Partikelform gewesen sei (docb

hatte von diesen gerade die letzte Form, mit dem fiir *eghs anzunehmen-

den Palatal, nicht normale „Media aspirata“, s. *ghe).

Ist das -s von idg. eghs dasselbe wie in u\p u. dgl. ? Freilich, wenn
*gJios-tis „Fremder“ Beziebung zu eghs haben sollte (s. d.

,
wiirde dies

*gh-os auch fiir die Beurteilung von eghs in die Wagschale fallen (etwa

ablativisch-genetivische Bildung, vgl. *patr-s : *p9tr-os'!) und die s-losen kelt.

und o.-u.-Ableitungen nicht aus einer s-losen idg. Form, sondern durch

jiingere Vereinfachung von -Test- zu -Tct- erklaren.

et(e)n- „Kern, Korn“.

Gr. ervog „Brei von Hiilsenfriichten'
1

,
mil-

, eitne „Kern“, schott. bite „un-

husked ear of corn' 1

,
eitean „Kern, Korn“. Zupitza KZ. 36, 243, Pedersen

KG. 1160.

eter- „Eingeweide“.

Gr. ?)xoq „Herz“ (nur Nom.-Acc., nach J. Schmidt PI. 177 aol. Form fiir

*etr, *grag), gxQov „Bauch, TJnterleib‘
:

;
anord. cedr f. „Ader“ teeter-, durch

MiBdeutung des -r als Kominativ -*e in die i-Dekl. iibergefiihrt, Dat. Acc.

cedi, PI. eedir, cedar), ags. cedre f., ahd. ud(a)ra, mhd. Cider, adre „Ader,

Sehne; pi. Eingeweide“, mit inn(a) „innen“, zusammengesetzt ahd. inn-

udiri „intestina, viscera
11

,
anfrank. inn-cthron gl. Lips., as. ut-innathnan

„ausweiden“, daneben eine altere Zs. mit in „iv“ und nachtonigem *0

in ahd. (mit Suffixtausch) inuodili „Eingeweide“ ; daB ebenso air. tnathar

„Eingeweide“, corn, cn-ederen „extum“ aus %en-otro

-

herleitbar sei, ist aber

kaum fraglich: zwar macht B. bei Fickll 4 29 fiir die Hebung von e- zu

air. i- das aus 0 entwickelte geltend, und n aus idg. 0 ist eine auf den

Auslaut beschriinkte Entwicklung, aber (Pedersen KG. II 44) eine Gdf.

*eni-tro-, Ableitung von *eni = gr. ire mit Komparativsuffix -tro- ergabe

*inethar\ es wird also *enathar (aus *en-otro-) durch Einflufi der Praepos.

i n- sein i erhalten haben (Pokorny brieflich).

Vgl. J. Schmidt PI. 198 in. Lit., FickI 4 366 („vgl. ai. antra- n. Ein-

geweide? 11

; Bejahung dieser Frage setzte idg. Kasalschwund im langen

Nasaldiphtong vor tr voraus).

fiber das vielfach hierhergestellte aksl. edro, jadro „Busen“ (auch „Netz,

Segel“) s. Berneker 270 f. (Lit.), der fiir den Fall seiner Zugehorigkeit Ersatz

von t durch d nach einer verlorenen Entsprechung von ai. nddra- n. ,,Bauch 1 '

erwagt; doch liegt die Bed. ganz ab und scheint vielmehr „Scliwelluug“

die Gdbed. zu sein (s. Bruckner KZ. 45, 317 und *oid- „schwellen‘‘). —
Alb. tru „IIirn“ (Bugge BB. IS, 171 unter e. Gdf. *ctron-

)
bleibt fern.
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eti-S „Eidergans“.

Altn. cede f. (gen. cedar), cedarfugl-, norw. cerfugl (und cefugT); schw.

ada, dial, ad „Eidergans“. Yielleieht mit ai. dti-, ati „ein AVasservogel“

n Yerbindung zu bringen. Doch s. unter anati-, enati- „Ente“ (dort die

Literatur).

etro- „rasch, heftig“.

Ahd. atar „acer, sagax, celer
1
', ags. cedre „8oforl, rasch“, airies. edre „friih“,

as. adro „eilend, alsbald, zeitig, friih“ stellt sich nach Zupitza KZ. 37, 406

sehr wahrseheinlich zu lett. „rasch, heftig, hitzig“, lit. dial, otu „schnell“

(Bezzenberger BB. 27, 174, Geitler Lit. Studien 99), lett. (itri Adv. ds.,

dtrumci „iu der Eile. in der Hitze“. Nordlit. citrus „heftig, hitzig, jahzornig“,

dtre(i) Adv. ds. und „schnelb‘ konnte aus dem Lett, entlehnt sein (Bezzen-

berger Lit. Forsch. 97, aaO. Anm.}.

Weitere Ankniipfungen bisher sehr zweifelhaft. Fickll 3 514 verglich

gr. oToa/.Eog usw. (s. auch Zupitza aaO., Bezzenberger BB. 27, 1 74) und
ai. dtati (s. unter at-). Zu orgaMog vgl. die Bibl. bei Boisacq 725. Die
Zusammenstellung mit lat. (iter (Prelhvitz BB. 23, 68, wo noch mehr Un-
sieberes' und atrox ist abzulehnen (s. auch unter at- „Feuer“).

Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 203, Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 245.

etmen- ;atm[n]os, s. J. Schmidt Krit. 100, 115fj „Hauch, Atem“.

Ai. atman- m. „IIauch, Seele“; ags.cedmm., as. athum, „Hauch, Atem“,
ahd. adhmot (Is.) „flat“, sonst iin Ahd. m. gramm. Wechsel atum (= adum
Is.) „A.tem“, nhd. Atem und im. dial, o aus a) Odem. Z. B. Fick I 4 9;

J. Schmidt aaO.

Ai. Citm&n- daher nicht (obwohl lautlich unanstoBig) mit a- als Tief-

stufe von ani-ti „atmet“, wie auch (trotz Prellwitz BB. 23, 75) fur die germ.
Y’orte Anknupfung an diese AYz. *an- (angeblich auch *enc-) unmoglich ist.

Ganz fraglich ir. athach „Hauch, Wind“ (Fick II 4
8). Uber gr. dr/aos

„Dampf, Dunst“ > aus aezftog) s. vielmehr *ue- „wehen“.

ed- „essen“.

Praes. unthematisch ai. admi, dtti „essc, ifit“ (themat. ada-sva); gr. k'd-

iierai, Fut. (eigentlich kurzvokalischer Konj.) edo/.iai (vgl. auch odcoi’ aus

*tdd>v „Zahn“, Ptc. wie ecnv zu eon .,ist“; das thematische edco ist nach
Sommer Krit. Erl. 156 wohl erst aus dem Ptc. idovi- und der danach auf-

gekommenen 3. pi. edorzi erwachsen, hiingt also mit ai. ada-sva, germ.
*dan nicht geschichtlich zusammen), imper. *lodh = ai. addhi vorausgesetzt

von iodtco (sbi?oj) ,,esse“ (Brugmann IF. 32, 63 f.
;

lat. \edo\ es, est usw.
„essen“ (zur Liinge des c und zum Aufkommen thematischer Formen siehe

Sommer Ildb." 540 f., Krit. Erl. 156 f. m. Lit,; e scheint alt, vgl. bait. slav.

*edmi, Brugmann II 2
3, 522, wiihrend Sommer Hdb. 2 122, 542, Krit. Erl.

159 in es, est, esse, esus Dehnung von e nach der sog. Lachmannschen
Hegel sieht; osk. Inf. edum); lit. emi [aus *cdmi

,
vgl. Buga Kalba ir sen.

I 213] (
edu), esti „essen“, lett. edu (emu), est, apr. ist „essen“;

aksl. jamb, jasti „essen“, szn-esti ,.verzehren“. Thematisch got. itan, an.

cin, as. ags. ctan, ahd. r.^an ,,essen“; arm. idem ,.esse“ (*od~; Hiibscb-
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mann Arm. St. I 47, Arm. Gr. I 485, Bartholomae IF. 3, 15). Ygl. an Per-
fektformen gr. M-yd-cog (edjdorai nacli Tienoxai, Wackernagel Verm. Beitr.

36, danach akt. Bxjdoy.a), ai. adimd (part, fidivas-) = lat. cdimns, got. cttun

(sg. fret), ahd. (usw.) 11511m (sg. a^\ lit. ptc. edes, apr. iditns, aksl. jach

)!geoessen habend"; an andern Verbalbindungen air. cini estar „etsi non
edit“, cymr. esu, ysu

(*ed-tu-

)

„vorare“ (weiteres kelt. bei Fick II 429 siehe

auch Pedersen KG. II 558 f. >, kaus. got. fra-atjan, anord. etia „verzehren
Iassen“, ags ettan „grasen lassen“, ahd. nzzen, eszen „zu essen geben, ab-
weiden lassen“, nhd. citzen eigentlieh „eine scharfe Fliissigkeit sich ein-

fressen lassen'; £o-Ptc. lat. esus (zum U s. o.s, lit. cstas „gegessen“, subst.

apr. zstai „Essen“ (d. sg.), mbg. jasto „Portion Speise“; air. esse „gegessen“
'*ed-tio-), ir. ess CCorm.) „food : ‘

1 Stokes KZ. 38, 464); in Zs. gr. agi-oxov
"d-tom „Fruhstiick“, mit sog. Zsdehnung dEiJivrjaxog „Essenszeit“, dognyaxog

„Zeit des Abendessens, Abend“ (vgl. auch hom. (b/urjozrjg „rohes essend“

:

ai. umad- ds. : Wackernagel Deknungsgesetz 31); gr. ideozog, -xeog ist aus
*eGTog, *iarsog nach edo/uai ausgestaltet ;wie Beo&ijvai aus *eodfjvcu; siehe

Brugmann-Thumb Gr. Gr. 4 377 Anm. 1).

Alb. ha „esse !! wohl nicht nach Pedersen KZ. 36, 329 mit d-Verlust nach
einem Praes. *odmi liierher (zu ai. ghas-, zw. Brugmann I 2 759? G. Meyer
Alb. Wb. 144 verglich ai. Ichudati „i8t“).

Nominalbildungen:
Dehnstufig

;
aksl. jadb, szn-edb f. „Speise, FraB“, medv-kh „Bar“ 1 „Honig-

esser“, vgl. ai. madh(u)vad- „Honigesser“
),

lit. edis „Speise“, apr. idis m.
„Essen‘ -

,
lit. mes-klis „Fleischfresser“; ai. ndyd- „genieBbar“ (iiber die

Bildung von adyuna- „gefra6ig“ s. Vf. LEWb. 2 376 u.jejunus, „iiber welches
auch Sommer Hdb. 2 55, Krit. Erl. 33), anord. cetr „e6bar‘ (vgl. auch got.

afetja m. „iibermafiiger Fresser<!

), lat. inedia ,,Fasten, Iiungern“ (cl), lit.

cdzios pi. „Raufe“, i’diia „Fresser“ ursprgl. „FraB“), russ. c.-.d „Essen, Speise“

(u. dgl.; s. Berneker 27 1 f.)

:

anord. at n. „Fressen, Speise“ (auch ata f. „Fressen, Nahrung“ i

,
ags.

cet n., as. at n., ahd. ay n. „Speise“ (vgl. auch got. uzefa m. „Krippe“),

lit. 'eda f. „das Essen“, lett. edas f. pi. „FraB“, apr. 7dai f. nom. sg. (siehe

Trautmann Apr. 345) „das Essen“, aksl. ohcch „Mahlzeit‘, (vielleicht auch
jadb „Gift“, s. Berneker 271 f.);

"edes- in lit. cde.sis „Speise“, eskq acc. „Appetit“, alt „FraB, Aas“ = lat.

Psca „Speise, FraB, Aas“, lett. eska „YielfraB“, ahd. as. as „Fleisch eines

toten Korpers, Koder, Aas“, ags. ces „Aas“ (fed-s-om J. Schmidt PI. 379;
kaum *cd-tom

\

aksl. jasli pi. m. ,,Krippe“ (*cd-s-li-, kaum *ud-s-li-, siehe

Berneker 275 m. Lit.); wenn umbr. ezariaf „escas“ bedeutet, kann es viel-

leicht aus *cdes-asio erklart werden iv. Planta 1 392, II 48).

Mit 0 gr. ed-wd-i] „Speise -!
ivgl. idijdwg); dazu lit. tiodas

,
lett. nods

„Miicke“ (Schulze KZ. 13,41; von Zubaty AfslPh. 16,407, Brugmann I 2

337 zu wruss. wadzen „oestrus“ gestellt).

Uber lat. helluor „schwelge und prasse“ s. Vf. LEWb. 2
s. v. (nicht nach

Ehrlich BPhW. 1911, 157 2 zu c-lucre „sich durch Badeluxus zugrunde
richten“).

Normalstufig z. B. ai. adman- n. „Speise“ ( : B/ierat) ; advan- „essend“,
vgl. hom. el'dag, -axog „Nahrung“ id. i. Bfag, vgl. Bag • fio<o/ia Hes.,
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Schulze Qu. ep. 121, Brugmann Gr. Gr. 3 42 a 1, gegen J. Schmidts PI.

173, KZ. 32, 347 Auffassung als *i]dag : lit. edrd „Speise“,
:

gr. edrjrvs,

edeapa „Speise“; lat. prnndmni „Friihstiick“
(
*pram-ediom ), edulus „Esser“

(s. auch Vf. LEWb. 2
u. fieedula und monedula und Samuelsson Gl. 6, 260),

edfdis „e6bar“ f'zur Bildung zuletzt Samuelsson aaO. und Leumann Die

lat. Adj. auf -lis- 4; darf wegen des von Fick III 4
24, Falk-Torp u.

jcette als *eiuna- „Vielfresser“ oder „Menschenfresser“ unserer Wz. ange-

reihten anord. jqhmn „Riese“, ags. eoten ,,Gigant“, alter nd. eteninne „Hexe‘ :

ein alter tt-St. edit- angenommen werden? Fiir germ, -ana- aus *-no-

fehlen wenigstens sonst Parallelen .

tJber got. (disk s. *ados.

Vgl. im allgemeinen Curtius 3 240. Brugmann Album Kern 31. Grdr.

II 2
3, 06 Iii.6t unsere Wz. auf idg. *t5-dn- „an sich, zu sich nehmen“ be-

ruhen 'arm. utem enthielte die Praefixablautstufe o-), so daB z. B. lat. esus,

lit. estas aus denselben Bestandteilen wie ai. a-ttali bestiinde: so erklare sich

der Mangel schwundstufiger Formen wie ai. *d-mdh statt admdh ;zum Ablaut

vgl. auch Hirt Abl. 142, l S3 . Ich bin nicht iiberzeugt und halte auch die

Zugehorigkeit des idg. Wortes fiir „Zahn“ fiir mindestens sehr wahrschein-

lich, in welchem neben *edcnt- auch die Schwundstufe dent vorliegt.

*edont-, dont dnt- „Zahn“.

Gr. ijon. att.J odcbv, -ovrog ,,Zahn“ jiiber angebliches att. odors siehe

Solmsen Beitr. I oOff.), aol. edovies (odovr- assimiliert aus *edovT-, das als

Ptc. zu ed- gezogen werden darf, wie emv zu eo-n, ld>v zu elui; zum lat.

dent-, ai. dant- usw. vgl. die gleiehe Schwundstufe in att. &v aus *a-ovr-,

dor. evre; aus *o-evrsg, ai. sant: Curtius 5 244, J. Schmidt KZ. 32, 329 m.

Lit., Pedersen KZ. 36, 97, Solmsen aaO.\ vcodos „zahnlos“ fiir *vd>dov nach

oigaficov : oroa/Sb? u. dgl. iSolmsen aaO. 29 f.);

arm. atamn, gen. man „Zahn“ iHiibschmann Arm. St. I 20, Ann. Gr. I

422; Pedersen KG. I 46 unter einer Gdf. *odnt-mn
,

die, da gr. od nicht

altes o- hat, durch ednt-mn zu ersetzen ist, wie auch gr. edovr- fiir solches
*
edonf- nach tdco eingetreten sein kann, Solmsen aaO.

;

ai. dan, acc. dantam (*dont-), g. datdli (= lat. dentts

)

„Zahn“ .auch dan-

ta-h m.
;
av. dantan- m. ds., s. iiber weiteres avestische Bartholomae Airan.

Wb. 6S3); lit. dant'is, g. pi. danlii dial. auch danciu) „Zalm“; ahd.sand, ags.

tod (d. sg., n. pi. ted, kons. St.’, anord. tonn in. pi. tedr, tennr, kons. St.,;

schwundstufig aus dem schwachen Kasusi, got. tanpus i aus dem Akk.
tunpu = lat. dentem i „Zahn“ (Ableitung ags. fuse „Fangzahn“ aus *ttinp-sJc<i-)

;

lat. dens, -tis--, air. det n., cymr. bret. dant, corn, dans „Zahn“ 'Fick II 4

154, Thurneysen KZ. 37, 423 f. ;
*dnt- 1 ; slav. wohl in poln. dziqgna ,,Mund-

faule, Entziindung des Zahnfleisches“ (dqt-gna, s. Berneker 190 .

Formen mit e-Stufe stehn demnach nicht fest; auch Zugehorigkeit von

anord. tindr „Spitze, Felsspitze“, mhd. zint, -des „Zacke, Zinke“, ags. find

m. ds., ahd. zinna \*lendja) „Zinne“, ahd. shxkn „Zinke“ (ware im Suffix

mit ai. a-dat-Jca- „zahnlos“ vergleichbar, sowie mit gr. daxTidos, doch s. u.),

s. Curtius 5 241, Brugmann IF. 1 I, 285 f., Grdr. II 2
1, 459 f., ist nicht sicher,

da fiir diese auch Yergleich mit air. dim

l

„Hiigel, Hohe“ Fick II 4 15I 1

,

phryg. Afadvuoz Bergname 'Kretschmer Einl. 194; oder eine reduplizierte

Bildung?) in Frage kommt. Wegen der Bed. unwahrscheinlich ist Yer-
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wandtschaft von gr. daxtvlog „Finger“ (aus ..Zacken = Zahn“??
,
wenngleich

dafiir eine Vorstufe ^darxidog durch boot, daxxvhog nahegelegt wird

(Brugmann IF. 11, 285f.).

edh- „Zaunstecken, Zaun aus Pfahlen".

Gr. oaxqijxov „Stall, Hiirde" (kann auf ootqo- = odh-tro beruken); as.

edor, eder , Zaun, Umfriedigung 1

,
ags. eodor „Zaun, Gehege, Rand, Dach“,

mnd. ader(<j „Staken, Kniippel, woraus man die Zaune macht, aisl. jodiirr,

jadarr „Rand, oberhorizontale Zaunstange", ahd. etar, mhd. etcr fob dazu

bair. ester „Falltor am Fahrweg durch einen geschlossenen Feldbezirk",

schweiz. ester „Fallgatter"?), vielleicht ags. edisc „eingefriedigtes Land, Park"
(Pogatscher Engl. Stud. 27, 221 Anglia Beibl. 13, 13) und nhd. bair. Iss(e

)

„griiner, umfriedeter Wiesenfleck in einem waldigen oder steinigen Hoch-
tal“ (ware edh-sia) ; abg. odn „Bett“, odrinci „Stall“, russ. odn, „Lager,

Brettergeriist", cech. odr „Pfahl“, odry „Geriist in der Scheune", skr. odar
,

odrinci „rankender Weinstock".

Uhlenbeck PBrB. 26, 295 f., Bezzenberger BB. 27, 174 (wo das gr. Wort,

das wegen der lautlichen Mehrdeutigkeit von ootq- sehr unsieher ist;

freilich wegen der Bed. nicht besser nach Petersson IF. 24, 265 zu *ues-

„wickeln“), Meringer IF. IS, 256 ff., Falk-Torp u. jar
,
jark.

Slav, odn, kaum als *o-dn „abgespaltene Latte" zu dera
;
ahd. etar usw.

nicht nach Kluge PBrB. 35, 571 f. zu ai. atasa- n. „Gestriipp“.

epero- „Eber“.

Lat. aper
,

apri „Eber“ u. apruf\ abruf „apros“, u. abrunu „aprum“,

abrons „*aprones“ (dock iiber lat. Apronius
,
mars.-lat. Aprufclano siehe

Schulze Eigennamen 111, 1 24 f., v. Grienberger IF. 23, 34Sf.). Alter Ab-

laut eja ist nicht anzunehmen (Giintert Abl. 49f.), eher a nach caper (Skutsch

Rom. Jb. V, I 67); Hirt Abl. 15 (IF. 37, 221) will a als lautlichen ital. Ver-

treter eines tonlosen idg. c (%pros) auffassen. Davon lat. aprugnus „vom
Eber“ mit Suffix -gno- zur Wz. gen-.

Germ. *ebura-, altn. jqfurr m.„Fiirst“ (in ubertragener Bedeutung, eigent-

lich „Eber“), ags. eofor m. „Eber“, ahd. ebar, cpar
,
nhd. Eber.

Mit v-Yorschlag gehoren asl. vcprb m. „Eber“, skr. vepar (gen. vepra );

pol. icieprs (gen. wieprsa) russ. vcprb (gen. veprja) hierher (Pedersen KZ.

38, 311. Meillet Et. 410). Idg. Doppelformen *uepro~, *epro- (Uhlenbeck

PBvB. 24, 239 ff.) sind nicht anzusetzen. Ebenso ist Reimwortbildung zu

*epro- abzulehnen (Trautmann, AYb. 351).

Lett, vepris (Ortsnamen lit. Yepricd plur. und pr. Ycppren
,
Gerullis 199j

ist nicht dem SI. entlehnt, sondern urverwandt, s. Trautmann unter ucprki-

(aaO.).

Zusammenstellung der germ. Worte mit ai. ydbhnti, r. jehdtb „begatten“

ist unhaltbar (Berneker IF. S, 2S3. Fick KZ. 42, 85, — dieser vergleicht

thrak. ejtgog „Bock“ und ai. ibha-Ji „Elefant“. Dagegen Uhlenbeck aaO.).

epi- „Gefiihrte, Kamerad, tram".

Ai. Cipi- „Freund, Bundesgenosse", apyam „Freundschaft, Genossenschaft";

gr. ijjiiog „freundlich, mild; verbiindet, beistehend".
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Froehde BB. 21, 330; Hirt IF. 37, 228, wonach wohl urgr. >)- (nicht a-)

vorliegt, da die Tragiker nie fl-Formen bieten (das verwehrt auch lautlich

den weitern Yergleich mit lit. opus „schwach, gebrechlich" — s. *ap- „ge-

brechlich" — sowie den mit *ap- „erlangen“, Prellwitz KZ. 47, 300, die

beide auch in der Bed. unbefriedigend sind). Yielleicbt zu *epi „nahe

hinzu, em“, so dafi *cpi-s (and *epi-os) den „nahe bei einem weilenden,

den hilfreichen Gefahrten" bezeichnet hiitte, woraus auch „traut“.

Zu ijmog aus dem Gr. noch (nach Prellwitz aaO. und Wb. 2
s. v.) >)xdo-

dai „heilen“ (vgl. ijma cpdgpaxa ndooetv) und daraus „flicken“?

epi, Opi, pi (auch mit Hoehstufe -ei, -oi in der SchluBsilbe) „nahe hinzu,

auf— darauf, auf— hin", zeitlich ..dazu, darauf", ortlich „hinter, nach“

(auch „bei etwas herunter“? so z. T. die germ. Formen).

Ai. api „auch, dazu" (Adv.), selten ved. Praep. m. Instr. der Erstreckung

„bei, in“, Praef. api-. pi- „zu, bei" {pi- in pi-dhana- n. „das Zudecken,

Decke, Deckel", pi-nahyati „bindet an zu", py-uksna- „Uberzug des Bogen-

stabes" : gr. xr-v/rj „Falte, Schicht", wenn aus *nt-v/a, xtvoooo „lege zu-

sammen, falte", pldayati : mi'Qop s. *sed-), av. aipi, ap. apiy, adnominal

„iiber— hin, bei (Acc.), bei (zeitlich, Loc.), nach (zeitlich, Instr.)", Adv. „dazu

auch, desgleichen auch, besonders; hernach, spiiter", Praef. „hin“; mithochst.

SchluBsilbe av. ape „nach" (m. Acc.), vgl. apaya Adv. „hernach, kiinftig",

-pe hervorhebende Part.; arm. ec „und, auch" (Hiibschmann Arm. Gr. I

445); *pi im Anlaut /«- einiger Yerba wie h-aqanim „ziehe mir an"? (Peder-

sen KZ. 39, 438);

gr. im. km „auf zu, an", adnominal mit Dativ i = idg. Loc., Instr., Dat.),

Acc., Gen., Praef (iiber die Frage, ob im auch das idg. *ebhi aufgesaugt

habe, s. Gunther IF. 20, 1 05 f. ), i'mooov to voxegov yevopevov lies. (d. i.

wohl „Nachkommenschaft", Gdf ‘

’i'xi-xio-, Lit. bei Boisacq 267), m- Praef.

(8. o.’, *opi in horn, om-deh^ „hinten, hinterher", jon. att. omo&e'v) ds.

-o- nach xqoo&e v 1 ? oder nach Brugmann II 2
2, 729: aus *om-x-dev, vgl. :i

omo o co „hinten, riickwarts; hernach" ( *opi-tio-, Brugmann aaO. oxioxa-

xog „hinterster, letzter", ox-toga „IIerbst“ is. Boisacq', vermutlich (mit idg.

Kontraktion von *opi-0'[
u zu *op7qu , zu *o?“- „sehen“ oxifnev a> „gaffe wo-

nach", xagdsvoxixa „Madchengaffer“ (Yf. LEWb. 2 532, andere Auffassungen

s. u. ogxi), (Bildung wie dip, lat. ahs, aptpig, s. u. ital. ops-) Grund-

lage von off, aol. ofi „spat“; fiber arg. lokr. not s. Brugmann II 2
2, 840

m. Lit.;

alb. epsre „oben befindlich" ;G. Meyer Alb. Wb. 96);

lat. ob adnominal m. Acc. „gegen— hin, nach— hin, um— willen, wegen",

altlat. auch ,circum, juxte", und Praefix dat. ob hat auch idg. obhi aufge-

saugt; ob z. T. lautgesetzlich? doch ist auf osk.-umbr. Gebiete noch kein

*of ans Licht gekommen
,
aus op- vor tonenden Rons, enstanden (wie ah

aus ap\o\) ;
op noch in operio aus *op-verio

,
oportet aus *op-vortet „er wendet

sich einem zu, kommt einem zu, steht als Pflicht vor einem" Brugmann
IF. 24, 163 ff

,
ojuicus „ *entgegengesetzt = j der Sonne abgewandt" fs. Yf

LEWb. 2
s. v., Formans -ako-; ahnliche Formen anderer Sprachen mit

Gutturalsuffixen, die teils hierher, wie got. ibuks, zum Teil aber vielleicht

zu *apo gehoren, sind unter letzterem zusammengestellt'. *ops- !s. o.) ge-
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wohnlich Yor t- im Zs., z. B. o(p)s-tendo ; osk. tip, op „bei“ mit Abl.

(= *Instr.); liber omnis(l) s. Yf. LEWb. 2
s. v.

Air. iar n-, iarm- ,,nach, secundmn‘ ! m. Dat. vielleicht Neutr. einer Ab-
leitung *cT)i-ro-m (Thurneysen Hdb. 46S; Fick II 4 24, sowie Pedersen KG.
I 93, 177, der nicbt iiberzeugend *epi und *apo durch Ablaut verbunden

sein lafit, setzen *eperom —
:
got. afar ,.nach“, ai. apara- ,,spater, westlich 11

,

die siclier zu *apo — als Gdf. an; die Bedeutungsfibereinstimmung yon

ai. apura- mit air. an-iar „von Westen“, s-iar „westlich“ beweist aber nichts

fiir etym. Gleichheit, da ,,nacli, hinten“ infolge der Orientierung nach Oaten

auch ohne solclie etym. Gleichheit zu „westlich“ entwickelt sein kann)

:

(pi- scheint auch verbaut in air. ia-daim „schlie6e“ ( : rgie&yy.e Ovoag, ai.

api-dha~), ei-thech „Meineid“ (vgl. tm-ogxsco), s. Fick II 4 328. Pedersen

KG. II 551, 653.

Got. iftuma (Bildung wie aftinna „letzter“) „darauffolgender, spaterer“;

ferner (vielleicht aus einer Bed. „bei etwas herunter 1

? oder eher aus „nacli

hinten, rflckwarts, abwarts“?) got. ibuks ,.sich riickwiirts bewegend“, ahd.

ippihon ..zuriickrollerr, dt. Elbe (s. auch u. *apo), got. ibdalja m. „Ab-
stieg, Abhang“, aga. rofolsian „lastern“ i^ef-lialsian), eofnt

, eofot „Schuld“

(*ef-hat); fiber got. (iftana usw. s. unter *apo
;
dazu vielleicht auch die

Sippe „Abend“ (Fick III 4 560, Falk-Torp u. aften m. Lit.): anord. aptann
,

eptinn, westgerm. mit a ags. cefenn
,

as. riband
,
ahd. riband

;
vielleicht hat

nach Brugmann IF. 5, 376 f. (bestritten von "Wiedemann BB. 28, 73) das

Westgerm. dissimilatorischen Schwund des ersten Dentals in der Gdf.

*dptanto- erfahren: oder ist auf spaterer Lautstufe *afpanda zu *dfan rla-,

*abanda- mit Ersatzdehnung entwickelt? Dadurch entfiele die Kotigung,

eine in unserer Sippe sonst nicht bezeugte Vrddhi *vp- anzunehmen.
Lit. ap-, vor Labial auch noch api-, in Nominalzs. apy- Praef. „um.

herum, be-
!

,
apie „um, fiber

11 m. Acc. (die Bed. „um“ nach Brugmann
durch Synkretismus), alit. und dial, ostlit. dievie-p „bei Gott“ u. dgl

,
nunaiis-

pi „zum Sohne“, lett. ap- „um, fiber“, p'le mit Gen. und Acc. „bei, an“, p'le-

„hinzu, an-, voll-“: apr. ep- (ap- nicht mabgebendere Schreibung), eb-

„be-“, eher als *cpi hierlier, als unter Zugrundelegung der Form rb- zu

idg. iblii
,
obhi (siehe Trautmann Apr 330, Brugmann II 2

2, 820).

Ygl. Curtius 5 261; Brugmann II 2
2, 838, wo auch fiber das Syntaktische

und fiber Gleichungen wie ai. api-dha-, gr. im-zidyu, lat. obdo, lit. ap-dcti.

epop. opop Ruf des Wiedehopfs.

Gr. enonoi nonono Ruf des Wiedehopfs, sjiof, -onog „Wiedehopf “, i'rwma

d'/.exxQvova dyoiov Hes., (-am- wolil durch Anlelinung an die Zs. mit -my),

kaum nach J. Schmidt KZ. 32, 357 und 33, 455 die Hochstufe zum mitt-

leren a von:) anapog' enoxp, to oqveov Hes. (assimiliert aus *egrarpog.

J. Schmidt aaO. das im Ausgang nach dem Tiernamensuffix -arpog um-
gebildet ist; s. Prellwitz 2

152, BB. 22, 106, Yf. LEWb. 2 859, Boisacq 269);

lat. upnpa „Wiedehopf“, ndd. Hupphupp u. dgl., arm. popop, npers.

pupil, lett. puppukis ,,Wiedehopf‘ (s. Suolahti Yogeln. 12). Ahnlich, aber

unredupliziert, osorb. hupak, poln. hupek „Wiedehopf“, osorb. Iiupac ,,wie

ein Wiedehopf schreien", vgl. auch allgemeiner slovak. hnpati „schreien“,

russ. alt chupsti sja „sich rfihmen 11
(Iljinskij KZ. 43. 182 mit nicht zutreffender
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Abtrennung von u- als eines ersten Zsgliedes; Berneker 406). Nhd. Wiede-

hopf
,
ahd. wituhopfo, as. teidohoppo ist eine Umdeutung nach germ, widu-

(idg. uidhu-) „Baum, IIolz“ (s. Falk-Torp u. hcerpopp).

eps- oder eph- „kochen“.

Gr. eyjco „koche“, fut. eynjaco. ptc. iyj&og (erweist an sich nieht idg. ph,

da auch *enm6g zu kf/dog fiihren muBte), arm. a/tern „koche“ (Hiibsch-

mann Arm. Gr. I 446, Pedersen KZ. 39, 428 gegen 38, 200). Doch kann
sipco auch so-Praes. sein (vgl. dsipco : decpco) und arm. j> nicht blob idg.

-ps-, sondern auch ph fortsetzen, welchenfalls die Wz. als eph- anzusetzen

ware is. Brugmann II 2
3. 343).

(ebbi?) oblii, bhi „auf— zu, auf etwas hin und es iiber-, bewaltigend“.

Ai. abhi- Praef. „auf— zu“, abhi Praep. mit Acc. „zu“, gthav. aibi
,
jav.

aiwi, avi , aoi, ap. cibiy als Praefix „zu, be-“, als Praep. m. Acc. ,,zu — hin“,

m. Loc. „fiber, in betreff von“ (im Ar. abhi liegt z. T. auch idg. *mbhi

vor, s. *ambhi); die Spuren eines gr. *£(pi- sind triigerisch, s. Gunther IP.

20, 105 f.
;
auch lat. ob scheint nur in der Funktion, nicht aber den Lauten

nach, teilweise Nachfolger von idg. *obhi (s. *epi); aksl. oh,
,

(ob%), ob, o

Praef. „be-“, Praep. „an, gegen 1 m. Acc. und Lok.
;
got. hi, ahd. usw. hi,

bJ Praep. „auf— hin (got.), in Beziehung auf, tiber“ mit Acc., „an, bei“

mit Dat. (Loc.), auch mit Instr., Praefix ,be-“; s. auch unter *ambh>, das

im Auslaut dasselbe Element enthalt. Genaueres s. bei Brugmann II 2
2,

820 fi, fruhere Lit. auch bei Yf. LEWb. 2 u. ob.

1. ein- „nehmen“.

Lat. emo, -ere, vnu ( : lit. emiaii), emptus (= lit. hhtas, apr. imts, abg.

;'f(a) „nehmen, kaufen“, osk. pert-eme-st „perimet“, umbr. emantur
,
eman-

tur“, emps „emptus“; air. ar-fo-emat „sie nehmen“, air-i-tm „acceptio“

(= lat. emptio), do-eim ,schiitzt“
(
di-em-), Formenbestand bei Pedersen KG.

II 51 Iff.);

lit. irrn'i, imfi
,
nehmen“

;
prat, emiaii), apr. imma, imt „nehmen, vor-

nehmen“ (Formen bei Trautmann Apr. 346; fibers Lett. s. u.).

abg.jernl’q, imati ,,nehmen“, imq, jeti ..nehmen*1

{*emq, vgl . mn-
bmq, -qti usw.; Zubehor bei Berneker 264 f., 426 fifi), imarm, imrjq, imeti

„baben“ *
ema-, emc~; nicht Hm-nd-im; s. Berneker 425 m. Lit.). Dazu

i Brfickner KZ. 45, 32 Anm., 296) ksl. imela
,
russ. omela, lit. atnalas, ema-

las, lett. anniols, amah, amills, apr. emclno „Mistel“, von dem daraus be-

reiteten Vogelleim. Letzteres zweifelhaft.

Curtins 323. — Arm. imanam „verstehe“ (Pedersen KG. II 513) vielmehr

zu *men- „denken“.

Die Yereinigungsversuche mit den Wzln. iem- „halten“ und nem- „zu-

teilen, nehmen“ (s. d. : sind wenig uberzeugend.

Ungeklart sind die lett. Yerhiiltnisse is. J. Schmidt Krit. 157, Wiedemann
BB. 30, 216 Anm., Endzelin Lat. predl. I 196 Anm. 4, Berneker 430 und
briefl. Mitteilung voin 19. II. 1922,: neben nemi „nehmen“ (sichergestellt

ffir die nordl. Dialekte Livlands, z. B. in Rujen, von Endzelin aaO.; wohl
sicher zu *nem- „zuteilen : nehmen“) steht jetiit, jenit das nicht je- aus e-
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durch eine lautgesetzliche Entwicklung haben kann, s. J. Schmidt aaO.,

auch nicht mit ai. ydmati „halt“. idg. iem- zu vergleichen ist ! und nemt;

letzteres darf nicht mit J, Schmidt auf ein idg. (Praefix ut cm-)

projiziert werden (stiitzt also auch nicht Entstehung von germ, ncman aus

niemo). Nach Endzelin ware nemt Verquickung von nemt mit jemt, was
moglich ist

;
jemt seinerseits ist wohl durch lit. Einfluh zu erklaren, da die

Mehrzahl der lit. Mundarten den j-Yorschlag (jimti

)

hat; oder Einwirkung
von russ. vz-jafa, za-njatb s-njeh (danach auch nemt direkt?i?

2. em- „leise sprechen*??

Eine nur nordgerm. Wz.
;

altn. ymta „erwahnen, auBern“, norwT
. dial.

ymta „munkeln“, altn. ymtr „GemunkeP‘, norw.-dan. ymt ds. zu altn. nmi
„Gerede“, ymja „einen Laut von sich geben“; alte o-Stufe in altn. emja
(*amjon; Bed . = ymja). S. auch umla „murmeln, leise sprechen" usw.

Dazu Falk-Torp 140S, 1580 und unten s. v. vab- „rufen“(?).

enipi- „Stechmucke, Biene“?

Gr. epnig „Stechmiicke i!

;
ahd. imbi (al tester Beleg imp

i piano) mlid. imbe

„Bienenschwarm, Bienenstock*', erst spat-mhd. „Biene“, nhd. Imnie, ah-

lautend ags. ymbe (*umbia
)
„Bienenschwarm“. Curtius 264. Bestritten von

Liden Stud. 73 f. wegen der iiltern germ. Bed. „Schwarm von Bienen“; er

vereinigt imbi, ymbe mit air. imbed acvmr. immet „Fulle, Menge“ unter einem
*embh- „Fiille, Menge“ (aber lat omnis und gr. dcpevog sind keine Stiitze

fiir eine solche Wz.); doch ware wenigstens Einmischung eines dem gr.

ijums entsprechenden Wortes kaum abweisbar (s. Kluge s. v
)

und kann
nach Hirt IF. 32, 227 imbi, ymbe geradezu als Kollektiv *empi-o- „Bienen-

schwarm“ aufgefaBt werden (vgl. uotq-ov : doT-yg); die Hinzufiigung von

piano in ahd. impi piano (auch spat mndl. noch immc van byhen „examen“)
kann nicht beweisen, daB imbi ohne Zusatz keine Beziehung gerade auf

einen Bienenschwarm gehabt hatte.

Uber np. any „Biene“ und lat. apis „Biene“ (beide dunkel) s. noch Boi-

sacq 248, Vf. LEWb. 2 u. apis (letzteres nicht nacli Ilolthausen IF. 35, 132

zu opus
;
van der Yelden Uber Urspr. und Ilerkunft der idg. Sprachen 1912,

43 erinnert an bask, abia „Stechfliege“). — Uber imbi nicht iiberzeugend

Schroder Ablautst. 13
,
IA. 28,32: als „IIohlklotz“ (worin der Bienenstock

ist) zu dt. Nabe, opqmlog usw.. *enabh~.

en .,in“ (:*»; slav. auch *on1); eni, ni os. (Ausgang wie *pi, *obhi usw.

vielleicht mit dem Loc. auf -i verwandt, wenn nicht gar nach ihm ge-

schaffen). Zusammenfassend Brugmann II 2
2, 827 — 837 m. Lit.; iiltere

Lit. z. B. Curtius 5 309.

Arm. i (vor Yokal y) und n- aus *m, alter *en „in“, adnominal m. Loc.

und Acc.

;

gr. ev und (poet.) evt, evi (so horn, stets als Postposition: att. nur mehr
evt als Praedikat = t’leort) „in“, adnominal mit Dat. (= Loc.), Gen und in

einem Teil des Gebietes auch noch mit Acc. („wTohin“), in lctzterer Geltung

anderwarts nach if zu Ivg (att. rig; danach eigen wie cfco, nicht aus *ev-Tto),

Schulze KZ. 40, 416) erweitert (antekons. daraus eg). Tiefstufig a- z. B. in
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d-Asyu}, aorta^oyw (Solmsen KZ. 29, 97, Beitr. I 18f., Schulze KZ. 29, 264,

Lagercrantz KZ. 34, 3S4, Hermann IF. 35, 170).

fiber das stiittige sots, evte „bis“ s. Boisacq 289 m. Lit., Brugmann II 2
2,

S36, Bgm.-Thumb GrGr. 4 297, Berneker 454.

Alb. in „bis“
(
*eni nach G. Meyer AlbWb. 159).

Lat. in, altest en; osk. en, umbr. en- (en-denda „intendito“), Postposition

osk. -en, umbr. -cm, -c, adnom. mit Dat. (= Loc.), Ace. und Gen. (des Be-

reiches)

;

air. i n- „in“ (adnominal m. Dat. und Acc. ; nasalierend), in- (lenierend,

aus *eni, ygl. ingen aus ogom. ini-gena „Tochter:!

;
vermengt mit ind- — gall.

undo-, s. Thurneysen Hdb. 467 f., Pedersen KG. I 45). acymr. abret. en, in

„in
:i

,
corn. bret. en ncymr. (in Zs.) yn-, gall, esseda aus *en-seda, em-brekton

;

got. in „in
::

,
adnom. m. Dat., Aee., Gen., ahd. as. ags. in, anord. 7 „in“,

Adnom. m. Dat. und Acc., aus *eni (fiber Ableitungen wie got. inn „hinein“,

inna, innana, wolil aus *eni-n-, s. Brugmann IF. 33, 304 f.) apr. en „in“,

adnom. m. Dat. u. Acc., lett. ie- (nur Praefix) : tiefstufig *n in lit. ? (alter

und heute dial, in, Belege bei v. d. Osten-Sacken IF. 33, 218 f.) .,in“,

adnom. m. Loc. und Acc.

Aksl. on-
(
on-usta ,,Schuhwerk ::

,
n-dolb „Tar‘j raw-, n „in“, adnom. m.

Loc. und Acc., aus idg. on? oder *en ? ? Oder zu gr. dvd, idg. *aw? (siehe

Brugmann aaO. S2S).

Ai. in dnika- n. „Angesieht“ (=ao. ainika- ds.) aus *eni-0(ft-; *ni- in

ai. ni-ja- „eingeboren, innewohnend, bestandig, eigen“, ao. ni-zonta „ein-

geboren, ingenuus“, ai. ni-tya- „bestandig, eigen“ = got. nipji-s „Yerwandter“,

anord. nidr „Yerwandter“. ags. nippas pi. „Manner, Menschen“ (s. Schulze

KZ. 40, 41 Iff. 416), auch im Yerbalpraef. ar. ni- „hinein l

‘, z. B. ar. nlgam-,

ao. nigam- „in einen Zustand gelangenu (Brugmann II 2
2, 828,861).

(
e)nero

-

„innerlich“ : arm. *nero- „das Innere“, vorausgesetzt von ner-

„intra, hinein“, nerks „innen“, nerkoy „drinnen“ (Brugmann II 2
2, 696, 698,

707 i; vielleicht gr. evegoi als „die drinnen, niimlich in der Erde“ (Sonne

KZ. 14, II, Gtintert IF. 27, 49; priignanter nimmt Bezzenberger BB. 27,

1 54 f. Hapostare aus ol iv eog an).

enter
,
nter „zwischen — hinein“, en-tero- ,,innerlich“

:

ai. antar, uv. antara, ap. antar ^zwischen 1
', adnom. mit Loc. Instr. Acc.

Gen.; ai. antara- „innerlich“, a w. antara- ^innerer 1
', Sup. ai. dntama- „ der

nachste“ (trotz Fick I
4 to, 263 nicht zu anti

,
anta-), av. antama- „der.

innerste, vertrauteste, intimus“; ai. antra-, auch mit Yrddhi antra- n. „Ein-

geweide“, arm. mder-k PI. „Eingeweide“ (gr. Lw.? s. Hiibschmann Arm.
Gr. I 447f.);

gr. tvTEQOv, meist PI. „Eingeweide“ (fiber urtaov s. aber u. an- „hauchen Ll

;

alb. nder ,,zwischen, in“ (wolil nicht lat. Lw., s. Pedersen Rom. Iber. 9,

213 , ferner (JokI SBWienAk. 168, I 59) ndjer, ntjer, nyera, ner, per „bis l<

{*entcro-); lat. enter, inter „zwischen'‘, adnom. m. Acc. (orstarrte m. Gen.

interivia-s, interdiiis
,

intro, intra, intrin-secus
,
interns „innerlich“, interior,

intimus
,
intesinus (s. u.), osk. entrai ,,*Interae“, tiefstufig 's. Yf. Kelten und

Italiker 54 f.), osk. anter
,
umb. anter, under „inter“, adnom. m. Loc. Acc.:

air. eter. etir, etar „zwischen“, adnom. m. Acc., corn, yntcr
,

yntre. bret.
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entre f der Endvokal nach trc-, dre = cymr. tnvy, Loth Ec. 17,438), acymr.

ithr „inter
:

‘, ahd. untar usw. „unter = zwischen“ (Behaghel Heliandsyntax 152;

= oak. anter 4

,
verschieden von germ. *under, ahd. usw. untar „unterhalb“

aus *ndher, lat. infra), vgl. got. imdaurni-nuits „Zwischen-mahl“ = „Friih-

stiick“; anord. undorn n. „Vormittag (um 9 Uhr)“, as. undorn, ags. andern

„Mittag“, ahd. untorn „Mittag, Mittagessen“ (der Bed. wegen nicht besser

zu ndher- „unter“, Osthoff MIT. 6 359 a 1, Feist GWb. 290 zw
;
w-Suff. wie

in lat. interims)-, hochst. wie gr. evrega usw. anord. idrar pi. „Eingeweide“

(aus *innrar, *inperoz), innre, idre ,,der innere“ (wenn diese nicht spez.

nord. -ro-Ableitungen von inn = got. inn „hinein :

‘, s. o., sind); aksl. jqtro

„Leber!:
(zu on-, vo- stellt sich qtroba „Eingeweide“, qtn Adv. ,,im innern".

Eine gr. Ahl. mit -ero- ist vielleicht eveqoi „die Unterirdischen, Abge-
schiedenen“ (oder aus ev egg „in der Erde“ erwachsen? s. Bezzenberger

BB. 27., 154f., Giintert IF. 27* 49).

*entos „(von) innen“ (vgl. ai. i-tdn „von bier", lat. caelitus usw.):

gr. evzog „innen“, wovon evzoa-dev, -4&t und weiter erroadia, ivzoo&idia

„Eingeweide“ (oder letztere mit aus evzoode verschlepptem & fiir *hzoozia,

vgl. ai. antastyam „Eingeweide“, Fick I 4 363, Vendryes Rev. et. gr. 23,

1910, 74);

lat. intus „von drinnen; innen !
‘ (aber intestlnus nicht mit Suffixablaut

zu -tos-, sondern aus *enter[o\-sto~, Brugmann IF. 28, 295);

Etwas unsicher, da eine Tiefstufe -ts- oder ~te i- des Adverbialformans

-tos voraussetzend, ist die Zuriickfuhrung von mnd. nhd. mdartl. inscr „eB-

bare innere Teile von Tieren“, anord. Istr n., istra f., ,,das die Eingeweide

umgebende Fett“ (apr. instran „Schmer‘ wohl aus dem Nd., s. Traut-

mann Apr. 346 f.) auf *en-t(e)-s-ro- (aber nicht besser Johansson IF. 3, 242 f.

: mit lit. mhstas „Niere“ als *eng-stro-, -sro- zu einem *cng- „Fett“, das

an *en<fi ,,Geschwulst, Leistengegend“ keine Stiitze hat), liber lit. [silos

PI. „Eingeweide“ s. Berneker 434 f. m. Lit., aucli Schulze KZ. 40, 418

und Biiga Kalba ir senove I 71.

tJber die Zusammenriickung lat. endo, indu, wozu gr. zd ivdlvu, air. bine

„Eingeweide“ s. *de Pron.-St. — Uber gr. ev-dov „*im IIaus“ (wozu I'rdo-

&ev, -dk, lesb dor. svdoi nach oi'y.o-dev, -di, oinoi) s. *dcnt ,,bauen“.

en „siehe da!“

Gr. >jv
,

lat. en „siehe da! ;‘ (Fick I 4
6, 366, Lindsay -Nokl 708, Yf.

LEWb.'-s. v.)

eneu, enu „ohne“.

Gr. uvev, uveude(v) ,,oline“; dor. drew. el. dvevg, meg. avis (kein altes

Instr. nach Bartholomae BB. 15, 1 6 f. . sondern nach yoogig gebildet: lies. 1

511, 19: uvig uvzi zov yoigig)
;
aus *

3neu- got. inn „ohne‘‘, mit Ablaut:

altn. an, un, afr. uni, as. ano, ahd. aim, ano, ana, mhd. fine, an. nhd. ohne

aus *<7nu.

Nicht ganz sicher ist das nur von Gramm, belegte ai. anu „niclit" (= gr.

dvev), heranzuziehen aucli osset. ana „ohne“ (Hiibschmann ZDMG. 38. 427;,

doch ist ai. villa ,,ohne“. ahg. nm ,,heraus“ usw. fernzuhaltcn \ erwandtschaft



128 eneuen, neun, enug — enek-, nek-, enk-, nk-

mit lat. sine usw. (vgl. Yf. LEWb. s. v.) mag bestehen, docb keineswegs

sicber (Prellwitz 40).

Ygl. Boisacq 6 1 f., Prellwitz 40, Horton Smith BB. 22, 189ff. Auch
Prellwitz BB. 22, 78, Vf. LEWb. 2 715, Fick III * 25.

eneuen, neun, ennn „neun“.

Ai. nova, av. nara „9“: arm. inn „9“ pi. in(n)unH (Hiibsch-

mann Arm. St. I 31, Arm. Gr. I 450f.), gr. *evj:a- in hom. elva-exeg
,
-vv%eg.

boot. sva-yg-dey.dxg, jon. slva-y.oaioi
,

att. iva-y.ooioi, ord. eivaxog
,

att. aol.

e'vaxog, woneben noch nicht geklartes errefpja, und wohl h’fsv- in evev-

•gy.ovxa (Lit. zu don gr. Formen bei Boisacq 252, 254 f., 1109); alb. nsnde

„9“ (*neunti

-

„Anzahl von neun“, wie si. dcvqtb „9“, anord. niund „Yeun-

zahl“ und ai. navatl-, av. navaiti- f. „90“, eigentbch Neunzahl von Zehnern;

G. Meyer Alb. St. II 66f., Alb. Wb. 304); lat. novem „9“ (-m lautgesetzlich

aus -n ? sonst nach septem, decern)-, air. noi n-, cymr. corn, naw, bret. nao

(zum a s. Pokorny IF. 38, 190f ); got. ahd. niun, anord. nio „9“, as. nigun,

afries. ni(ti)gtm. ags. nit,on (zum g dieser und der Ordinalia s. die Lit. bei

Brugmann II 2
2, 20); lit. devyn\, lett. devini («- noch im Ordinale apr.

ilewTnts), aksl. deveh „9“ (d- wohl durch Diss. gegen das ausl. n und durch

EinfluB der 10 festgeworden. Lit. bei Berneker 189).

Ordinale; *noueno- in lat. nontts
,
mit nach der 7 und 10 eingefiihrtem

in statt n umbr. niivime „nonum“, ai. navamd-, av. naoinci-; ap. navama-,

air. nomad
,
cymr. nawfed (um -to- erweitert); -A)-Bildung gr. el'varog, evaxog

(

:

*enim-to-), got. niunda, ahd. niunlo, anord. nionde
,

as. nigundo
,
nigudo,

afries. niugunda, ags. niyjda (s. o.), lit. devintas, apr. neivlnts, aksl. devqfo.

Man vermutet Zusammenliang mit *neuo- „neu“, weil mit 9 ein neuer

Ziihlabschnitt begonnen habe, indem die Dualform von *oktou „S“ auf

eine Yiererreclinung weise. — Ygl. Curtius 5 310, Brugmann II 2
2, 20

und ff. usw.

enek-, nek-, enk-, nk- „reichen, erreichen, erlangen“ und „tragen“.

Ai. aepioti, av. asnaoiti „gelangt hin zu etwas, erreiclit“, Pf. ai anqqa

(idg. *on-onka, -e, = ai. t-anaic „er kam“), s. pi an-agnh (eine neben dem

?i<m-Praes. aqnoti stehende ««-Bildung *nk-na-ti sucht Uhlenbeck IF. 25,

143 in ai. aqnati „iBt“ = *nimmt zu sich“; wegen der dann als urar. Ab-

lautsneubildung zu fassenden ai. pratar-, sayam-aqa -, av. kahrk-dsa- wohl

nicht mit Recht, s. Wz. elc „essen“;

ai. nagati
,

av. nasaiti, ai. nalsati „erreicht, erlangt“, Desid. inaksati

„sucht zu erreichen, strebt zu“ qga

-

m. „Anteil“, av. asa- „Partei“, ai.

nqga- m. „Erlangung“, -nqgana- (Kreuzung von qg- und nag-)-,

arm. hasanem „komme zu etwas, komme an“ (s. Hiibschmann Arm. Gr. I

464, Brugge IvZ. 32, 14; wegen der Bed. ganz fraglicli aber arm. anausr

„rarus“, nach Pedersen KZ. 39, 411 aus *{n jnnku- „weit reichend“ — „was

weit reichen soil, daher diinn gesiit“j;

gr. voiles *enek- noch in di-gvey.gg „durch eine Strecke hindurchreichend

= ununterbrochen“ (att. diavsy.rjg aus *dia-gvey.ggl anders Prellwitz und

und Boisacq s. v. nod-gvey.gg „bis zu den FiiBen herabreichend*', Sovq-



yvexys „einen Speerwurf weit“ = „soweit man mit einem geschleuderten

Speere reicht“ oder pass. „vom Speer erreicht“, wie y.evxQgvEy.gg

„vom Stachel ferreicht =) angetrieben“ (z. B. Boisacq 251, Bechtel

Lexil. 104), pass. aor. gveydgv „wurde getragen“, Pf. xax-yvoxa Hes
,

ev-

yvoya (ev- ist darin trotz xar-yvoxa kaum die Praep. ev, Brugmann II 2

3, 461, sondern wohl Reduplikation ; ebenso im Med. iv-ijvey/uai, zu dem

sich als 3. sg. ev-yveyaxai statt *ev-rjvey.xai gesellte nach dem Aor.

eveyy.eTv); *enk- im red. Aor. ev-eyy.-eiv „tragen“, *onk- in oyxog „Tracht.

Last“.

tjveiy.a dagegen Praep. ev + Wz. *seik- „langen“, s. d. und Boisacq 251 f.

m. Lit,, Brugmann II 2
3, 92 ;

durch Ivreuzung mit ihm wurde yveyxov zu

tfveyy.a, rjveiyxa ;

lat. nactus (und nanctus) sum, nancisci (arch, auch nancio, -ire) „erlangen“

(-a- = e , s. Giintert Abl. 53, so dafi nactus = germ. nuJi-ta-; die Kasalierung

des Praes. hat trotz Brugmann IF. 12, 157 Anm. 1 keine Beziehung zur

Wzf, *enk-); air. ro-icc .,erreicht“, do-ice ,,kommt“, air-icc- „finden“, con -

icc- „konnen“ usw., Formenbestand bei Pedersen KG. II 552 ff.
;
zur Er-

klarung des Vokalismus s. Pokorny IF. 35, 339: in die themat. Konjugation

ubergefuhrtes dehnstufiges *euk-ti, woraus *lnk~, *Tnc-, icc-
;
Yerbalnomina

tlchtu, nchtu; s-Konj. -J aus *cnkst ;
Schwundstufe nk- in cymr. di-anc „ent-

fliehen“, cyfranc (
*kom-pr\o]nko-

)
= air. comracc „Zusammentreffen“

;
fiir

anderes bei Fick II * 31 angereihte vgl. man Pedersen passim (ir. oc,

cymr. icnc, wng „bei“ aus *onko- „erreichend“?)
:

gall. Selvanedes „qui ont

obtenu propriety? 11 (Yendryes Msl. 13, 394).

Got. ganah (Praet. - Praes.) „es reicht = geniigt“, inf. yanauhan (iiber

germ. *nuh- s. o ), ahd. ginah, ags. geneah ds., got. binauhan „erlaubt sein“,

got. ganai'dia m
,
ahd. (usw.) ginuht f. „Geniige“, o-stufig, got. ganths „genug,

viel“, ags. genoh, genog, anord.
(
q)ndgr

,

ahd. gimtog „genug“ usw.
;

e-stufig,

wie es scheint, anord. nd „nahekommen, erreichen, bekommen“ (ags. (ge
)-

ncegan „sich jemandem niihern, anreden, angreifen“, das wohl nicht nach

Holthausen IF. 20, 320 als *noikeid zu gr. vely.og)-, aber wie verhiilt sich

dazu got. nch Adv. „nahe, nahe an“, nPka ds., as. nCih, ags. neah „nah“,

praep. „nahebei‘, ahd. nah Adj. ,,nahe“, Adv.-Praep „nahe“, nhd. nach ?

(anord. net konnte an sich auch iilinliches *nehwon sein). Suffixales -uo-

vermutet "Wood PBrB. 24, 530, doch steht auch eine versch. Wz. ncq'i-

,,reichen“ zur Erwagung (Zupitza Gutt. 06f. ; noch anders Trautmann Germ.

Ltges. 52 m. Lit ).

Auf letztere bezieht Zupitza mit einem Ablaut e : d lett. ndku, ntikt

„kommen“, lit. 2>ranokti „uberholen !

', nokti „reifen“. t)ber alb. neser „morgen“

s. Pedersen KZ 36, 336. Vgl. Miihlenbach-Endzelin, Lett.-D. Wb. II 698.

— fiber das Germ, ausfuhrlicher Fick III i 289. Falk-Torp u. naa, nabo,

nok I, nar. — fiber das von Jokl SBWienAk. 168, I 36 mit pranokti ver-

glichene alb. ke-nak „befriedigen, vergniigen“ s. denselben IA. 35, 36:

aksl. nesg, nesti „tragen“, lit. nesh, n'e&ti ds., nahta „Last“.

Curtius 3 308, Fick I 4
8, 96, 101, 175, 272, 501 usw.; vielfach nicht

iiberzeugend fiber die Bed.-Entw. der Wz. Meringer IF. 18, 2 1 8 f. ; verfehlt

Fay IF. 33, 35 If.

Walde, Etymologisches Wdrterbuch. I. 51



130 enedh-, endh- — (enebh-) ombh-, nObh- (nebh-?), mbh

enedh-, eudh- „gehn, liervorkommena .

gr. av-yvo dev, ev-yvo&e

v

„kommt (kam) hervor, steigt empor, sprudelt

empor“ (at/ua, y.vlaij; Horn.) ensv-rjvo'de {fkayyrj eigentlich „hervorgekommen

sein“ = „sich worauf befinden“; elaiov „sich worfiber verbreiten“ Horn.),

ep. y.aTev-tjvode (y.ovig,
xo/nat, ,.herabfluten“), nagev-yvode („sich nahern“)

;

vielleicht dor.-kret.-arkad. fjvOov, ptc. ev&cbv, „kam‘ :

(att. lldelv wohl

daraus durch Kreuzung mit ij/.v()or von elev&co, wahrend Schulze Festschr.

f. Jagie 343 Anm. L [Zitat nach Jacobsohn KZ. 43, 170] el&eTv aus ek-dveTv

durch lautliche Aufsaugung des v durchs dunkle 2 erklaren will; fiber

andere Auffassungen von h’fttiv s. Prellwitz BB. 23, 75, Boisacq 242, Brug-

mann-Thumb GrGr. 4 95, 344 ;
nicht iiberzeugend fiber avrjvode Prellwitz 2 40);

pali andhati ,.geht“; mit Tiefstufe *ndh- wahrscheinlich hierher ai . adhvan-

m. = av. advent- m. „Weg, Pfad, Bahn“, wozu vielleicht — mit r- neben

M-Suffix — ai. adhvard-h „religiose Handlung, lieiliger Dienst“ (ursprgl. „Gang
— feierlicher Gang — Feier“, vgl. dt. „begebn“ von gottesdienstlichen Feiern)

;

isl. qnchtrr m. „eine Art Schneeschuh“ (*ndhuro- mit Suffixablaut gegen-

fiber adhvava- aus *ndhueru-; nicht wahrscheinlicher dachte Falk-Torp 5f.

an Bezieliung zu germ, mid „entgegen“ als „was entgegengesetzt wird,

was den StoB auffangen soll“) Johansson IF. 3, 203 ff. und S, IS Iff.

1. (euebli-) ombh-, nobli- (nebh-?), mbh- „Nabel -

‘, mehrfach mit Z-For-

mantien.

As. ndbliya- n. „Nabe“, nabhi- f. „Nabel, Nabe, Yerwandtschaft“, nablnla- n.

funbelegt) ,,Schamgegend, Nabelvertiefung“ ; av. uabd-nazdista- „der ver-

wandtschaftlich naehststehende“, daneben mit ar. ph av. nufa-, np. naf
„Nabel“; gr. o/uipcdog „Nabel, Schildbuckel“, wohl auch opcpay.e? „die un-

reifen Weinbeeren oder Oliven oder andere Frfichte“ (als nabelartig vor-

gesttilpte Ivnopfchen), buwaxk „der Kelch der Eichel“ (deren Yergleich

mit ahd. sanga „reifende, Ivorner ansetzende Ahreu unter idg. sony'iha durch

Lagercrantz KZ. 35, 285 f. nicht fiberzeugt)

;

lat. umbilicus „Nabel“, umbo „Schildbuckel“; air. imbliit „Nabel"' (fim-

bilon-). mir. imlecan ds. (ein Yersuch zur Suffixerkliirung bei Pedersen KG I

495; wegen des nicht aspirierten c nicht nach R. Schmidt IF. 1,70 mit

lat. umbilicus bildungsverwandt, das nach Hirt IF. 31, 15 wohl lat. co-Ab-

leitung von einem fem. *ombexll)\

ahd. naba, ags. nafu, aisl. nof „Radnabe“ (auch in ahd. naba-gcr,
ags.

nafu-</Rr, aisl. nafarr „grober Bohrer“, s. Falk-Torp u. turner; nicht zu

with- „bersten“), ahd. tiabala, ags. nafda, aisl. nafli „Nabel“; apr. no,bis

„Xabe, Nabel“, lett. naba „Nabel“.

Curtius 294, Schmidt KZ. 23,270, Hirt Abl. 131, Meringer WS. 5, 82f.

(der „Xabelschnur‘ :

als eigentliche Bed. annimmt, dock s. Roscher Abh.
SGW. 31, Nr. 1, S. I ff. und eine Modifikation unter enebh- „feucht“, das

vielleicht verwandt istj. — Cymr. naf „Herr“ (sei Hetapher „Nabe = worum
sich alles dreht“, Loth AfceltLex. 3, 39) stimmt wie in der Bed., so im
Yokal nicht. Nicht iiberzeugend Weiterungen auch bei Schroder Abl. 1 3 ff. —
DaB lit. bdmba „Xabel“, slav. pajn, serb. piipak eine Art Reduplikations-

form unserer Wz. darstellen sollen (Curtius, Pedersen KG. I 187) ist ganz-

lich unannehmbar, s. pa(tn)p-.



enebh- 131

2. enebh- : nebh-, embh mbh , Kontaminationsform nembh-); z. T.

emb- (omh-) aus embh- „feucht, Wassor, Dunst, Nebel, Wolke“.

*nebh-

:

ai. nabhas- n. „Nebel, Dunst, Gewolk, Luftraum, Himmel“,
av. nabah- n. PL „Luftraum, Himmel“, gr. vs<po

g

n. „Wolke, Nebel“
(Denom. primarer Form |vvvecpet „es umzieht sich“, ivvvsvoye „es ist

wolkig 1

' abg. nebo, -esc n. „Himmel“, auch (s. u. nem- „biegen“), air. nem
(n. ts-St.\ nir. neamh, cymr. corn, ncf „Himmel L

‘, zum /-St. umgebildet

in lit. debes'is „Wolke u (aber Gen. PI. debesu !) {d fur n nicht Folge des Er-

satzes von *nevynl „9“, vgl. apr. nnvints „der neunte“, durch devyn'r,

eher wird EinfluB von dangiis „IIimmel“ mitgewirkt baben. Uhlenbeck
Ai. Wb. 143; gewiB nicht aus *d-ncbesis mit (/-Vorschlag: viepog : dvotpog,

Meringer SBAkWien 125, 11 40, Schrijnen KZ. 42, 104).

Gr. vscpeh] „Volke, Nebel“, lat. nebula „Dunst, Nebel“
;
aber air. ml m.,

gen. nittil „Wolke, Nebel“ nicht aus hiebhle-, sondern nach Pokorny KZ.

50, 46 Lehnwort aus cymr. niwl, niftvl, ncorn. niul ds. (die wiederum
nach Loth Rc. 20, 346 f. Lw. aus lat. nibulus ftir uubilus

) ;
ahd. uebul

„Nebel“, as. nehal „Nebel, Dunkel“, ags. nifol ds., aisl. nifl-heimr u. dgl.),

njol „Dunkelheit, Nacht“ (germ. *nebla- und *nitnda- aus -
elo-: aisl. nifl-

aus *nitila~).

Ai. nabhanu- m., nabhand f. wahrscheinlich „Quelle a (andere mit nabh-

beginnende Nomina sind in der Bed. noch unsicherer, s. auch u. nebh-

„bersten“); av. aiwinaptJm asti „er (befeuchtet =) besudelt mit Blut“ (Bar-

tholomae Airan. Wb. 92), napta- „feuchtu
,
npers. neft „Naphta“ Lit. iiber

diese nicht wahrscheinlicher auf sna-, sn-ip- „flieBen“ bezogenen Worte
s. u. sna-) ; dehnstufig ai. nubhah f. pi. „Wr

olken“ (nach J. Schmidt PI.

1 4 5 f. Anm. 1 ;
aber lat. niibes zu sneudh-).

mbh-: ai. abhra- m. „triibes Wetter, Gewolk“, n. „Wolke, Luftraum“,

av. awra- n. „Wolke u
,

gr. dcpqog „Schaum“ in die i-Decl. iibergetreten lat.

's. W. Meyer KZ. 28, 174) imber, hubris „RegenguB“ — osk. anafrhs wohl

„imbribus“ (Bugge KZ. 2, 386, v. Planta I 320, 455, Vf. LEWb. 2
s. v. .

Hierher auch die FluBnamen gall. Ambris, cymr. Ambyr, Amir, Amyr
(Fickll 4

16), sowie Amper (NebenfluB der Isar) und Emmcr i NebenfluB der

Weser 1

,
die gegen Meringer DLZ. 1915, 449 als kelt., nicht germ, anzu-

sprechen sind. Vgl. ohne formantisches r gall, inter ambes „inter rivos“,

ambe „rivo“, abrit. Amboylanna „Ufer des Stromes -1 (Fick II 4 16: wohl

urspriingliche Beziehung zu *ab-, *a/>- „Wasser“, s. Vf. LEWb. 2 u. amnis',

sowie arm. amb und mit idg. b) amp „Wolke“ 'siehe Hiibschmann Arm.
St. I 1 8, Arm. Gr. I 417'.

Ganz unsicker deutet Johansson IF. 4, 145 Anm. 4 alb. mbreme „ Abend

“

als *(a)mb(Ji)r-mc- „Tauzeit“.

emb(h)- : ai. ambhas- n. „Wasser“; ambit n. „AVasser“, gr. opfigog ,,Regen“

zum b vgl. oben arm. amp; Scheftelowitz BB. 29, 41 will auch fur amp
mit idg. bh- auskommen, und als o-stufige Form auch amp „Trunk, Trank“,

ampeni „trinke“ anreihen? .

nembh- : pehl. narnb, nam, np. nem „feucht, Feuchtigkeitu
,

pehl. nam-

bitan „befeuchten“, lat. nimbus „Sturzregen, Platzregen; Sturmwolke,

Regenwolke ;< Horn Np. Et. Nr. 1039, Johansson IF. 4, 139f. Anm. 3;



132 eu(o)nien-, (o)nomen-, nomen-, en(„)men- — enos-, onos'

aber mir.nimb ,.Tropfen“, Fick I 4 193, stammt aus dem Lat., Osthoff IF.

4, 27b f. .

Ygl. Curtius 294, 33S, J. Schmidt KZ. 23, 270 (hier schon zweisilbiger

Wzansatz; ebenso Hirt Abl. 131), Krit. 153, Persson Wzerw. 226, Fick I 4

97, 165, 273, 502, II 4 191, III 4 293, Meringer WS. 5, S2 (vertritt bestimmter

als Schmidt KZ. 23, 270 ursprgl. Gleichheit mit enelh- „Nabel“, indem dies

eigentlich die blutfiihrende Kabelschnur bezeichnet hatte
;
wenn zutreffend,

vielleicht eher „der beim Kinde noch einige Zeit naB bleibende Nabel

samt dem Reste der Nabelschnur“
;
gewiB berechtigt ist die Abtrennung

von nebh- ,,bersten“; Scheidung dieser Wurzeln bei Johansson IF. 4, 139

Anm. 3).

en o)men-, (o)nomen-, iiomen-, «.n(0)men- „Name“ n.

Ai. namci(n-), av. narna(n-) n. „Name“, ap. nama (s. Bartholomae Air.

IVb. 1064); lat. numen, umbr. nome, numem, gen. nomncr „Yame“ (lat.

agnomen, cognomen
,

die friiher fiir Herkunft von Wz. gen(o) „nosco“ ins

Feld gefiihrt wurden —
- s. dagegen J. Schmidt IvZ. 23, 267f. — beruhen

auf erst lat. Yermischung mit einem Agnomen = gr. yrcb/na „Kennzeichen“,

aruss. snam g „Zeichen“j. Gr. ovofia, dial, ovvjua j.Name 11

,
avcbvvjuoe, vcb-

rvjnrog „namenlos“, lakon. "Erv/ua ygaridag (Kretschmer Gl. 1, 353, vgl.

apr. enmeus >, Evv/uavTtddag s. Bechtel KZ. 44, 354
;
arm. anun (aus *anonn,

alter *onomn oder *
enomn) „Name“ Hiibschmann KZ. 22, 10, Arm. Gr. I

420, Brugmann II 2
1, 234 1 . Alb. geg. enter, tosk. emeu ,,Kame“ (G. Meyer

BB. 8, 190, Alb. Wb. 94, Pedersen KG. I 46; wolil aus en^men-')\ air.

ainm n-, pi. unnumn, acymr. ami, pi. (mit Umlaut* cnuein (daher sg. mcymr.
ncymr. enw

,
corn, hanow, mbret. hanff, hanu, nbret. hano „Name“ ;s. Fick

II 4 33, Zupitza KZ. 36, 72, Pedersen KG. I 46, Yf. Uber alteste sprachl.

Beziehungen z\v. Ivelten und Italikern 47 f. ;
als Gdf. setze ich nun en0men-

an : abg. ime, russ. imja, skr. hue, cech. jmeno, alt jme „Name‘ £ (Hnmc,
idg. en\ 0]>iien); ape. emmens m., acc. emnm ,.Name i; (mit Hochstufe en- der

1. Silbe wie gr. Evv/ia-; das pr. *enm- eine vor -nm- erfolgte Sonder-

behandlung der Red. -St. und gr. Evvua- dissimilatorische Dialekt-

form aus uvvfta sei, ist kauin zu begrunden). Got. namo n., ahd. as. namo,

ags. noma zum Masc. geworden, aisl. nafn n. „Name“, dehnstufig mhd.
bcnnomen, ndl. noetnen „nennen“.

Curtius 5 320 f., zum Ablaut J. Schmidt KZ. 23, 267 f., Bartholomae BB.
17, 132, Hirt Abl. 92. Dio Yerknupfung mit ono- „5vojuai“ (Fick I

4 99,

276, 272, 505, Yf. LEWb. 2 u. nota) unter „bezeichnen, mit einem Mai
versehen“ und „zeichnen = bescliuldigen“ hat jede Berechtigung verloren,

da lat. nota, das diese Doppelbed. der Wz. ono- vortauschte, vielmehr als

*gno-ta zu nosco, Wz. gen{o)- „erkennen“ gehort und fiir ono- nur „schma-
hen“ als Bed. feststeht; daB „Name u

iiltest einmal „Schimpfname“ ge-

wesen sei, wiire keine glaubhafte Yr

ermutung.

euos- oder ouos- n. „LastA

Ai. anah n. „Lastwagen“ (fiber die Form des ersten Gliedes von anad-
vah- „Stier“, die J. Schmidt PI. 179 fiir einen Nom. *anar-t ins Feld ffihrt,

s. Wackernagel Ai. Gr. I 339) = lat. onus, -eris „Last“ (onustus ,,be!aden“,
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onerare „beladen“). Das lat. Wort entscheidet, da auch auf *eno> zuriick-

fiihrbar (Thurneysea KZ. 35, 204, Pedersen KZ. 36, 90 f.), nicht iiber den

urspriinglichen Vokalismus.

Dazu vielleicht gr. avia, aol. ovia „Plage u
,
dviog, uviagog „lastig“, avium,

uvia'Qm „quale" (ist die dialektische Yerteilung von avia : ovia geregelt

nach der gleichen bei der Praep. avd : ov?); daB aber got. am „Balken",

anord. ciss „Pfahl, Tragbalken“, rahd. ans-boum „Briickenbalken“, bail-.

ans „Balken als Unterlage fiir Bier- und \Yeinfasser“ den „die Last (des

Daches oder dgl.) tragenden" bedeutet habe (Hoffmann BB. 25, 108, siehe

auch Uhlenbeck PBrB. 30, 260 f. m. Lit.; noch weitergehende Yermutungen
bei Meringer IF. 18, 269; 21,302), ist kaum glaublieh.

enq-, onq- Schallwurzel
:

„seufzen, stohnen"
(
cnq-), „briillen, brummen"

(onq-), beide Yokalisationen also mit versch. Gefiihlswert, so dab viel-

leicht von zwei versch. Schallnaehahmungen zu sprechen ware. Da-
neben freilich eine Wzforrn auf Media (engl) ong-, ng „stohnen, seufzen“

ohne solche Bedeutungsscheidung nach der Vokalisation.

Slav. *jecati, russ.-ksl. jacu, jacati „seufzen“, jaklii s ..uoyi/.a/.og, aegre

loquens", russ. mdartl. jacah „stdhnen, klagend rufen“ (usw., s. Berneker

267 f., auch gegen Entlehnnng ans dem Germ.), alb. nekoii, geg. angdj

„achze, seufze, klage"
(
*enq-; G. Meyer BB. 14, 52, Alb. Wb. 304).

Gr. byy.aop.ai „schreie, briille" (vom Esel), oy.vog „Rohrdommel" [*oyy.-

vog, Fick I 4
368), lat. unco, -are „vom Naturlaut des Biiren" iBzzbg. BB. 1,

388'. Aber cymr. och „gemitus“, Interjektion „ach“ iFick II 4 50
,

ist nicht

aus *otoq- herleitbar und wohl sicher eine junge interjektionelle Schopfung.

Auf Media: mir. ong „Stohnen, Seufzer, Wehklage" auch mir. engach

„noisy, clamorous", Stokes KZ. 38, 464); mnd. ankm „stohnen, seufzen",

norw. mdartl. ank „Gewimmer, Seufzen, Kummer, Reue", diin. ank, anke

„Klage, Beschwerde" (Liden Stud. 70f. in Kritik von Zupitza Gutt. 161;

unannehmbar Falk-Torp u. ank), wozu ablautend iFalk-Torp u. ynke) dan.

ynke, schwed. ynka „bemitleiden, bedauern, beklagen", norw. mdartl. unka
ds., allenfalls auch (Holthausen IF. 25, 149), nhd. Unke nach ihrem klag-

lichen Ruf (doch mhd. uche „Krote“; s. noch Kluge 8
s. v., der Kreuzung

dieser uche mit mhd. ahd. tine „Schlange“ erwiigt.

Nicht hierlier (gegen Holthausen IF. 17, 295 und aaO.) aisl. ckki „Schmerz“

usw., s. unter aig-, ing-, „verstimmt“. — Ein Schallwort ohne Geschichte

ist lit. imgti, itngau „wimmern wie ein IIund“, s. Boisacq 5 gegen Bezzen-

bergers BB. 27, 144 Yerbindung mit dyavay-xem ,,bin aufgeregt, zornig“

unter Zerlegung in ay(a) und \Yz. anag-.

eng?-, ng?en „Geschwulst, Leistengegend".

Lat. inguen, -inis „die Weichen, Leistengegend, Scham, Geschwulst in

der Schamgegend“ = gr. adyv „Driise“ (de Saussure Msl. 6, 53) ;
aisl. 0kkr

„Geschwulst“ (urgerm. *inkwa-z), 0kkvemi „geschwollen“, schwed. mdartl.

ink j.Blutgeschwur bei Pferden“ (Bugge BB. 3, 115; dagegen ahd . ancwei%

„pustula“ bleibt fern, s. Trautmann BB. 29, 307).

Idg. (f)ng%- vermutlich Ablaut von ^eneg'kh- (mit g
l
i aus g"h bei unmittel-

barem Zusammentreffen mit dem Nasal), wovon
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*neg'ih-ros „Niere, Hode“ („rundliche Anschwellung", vgl. zur Bed.

lit. inkstas „Niere“ und „Hode“; -ro- und -en- vielleicht Entwicklungen

aus einem alten rjn-St., Pedersen KZ. 32, 247 f.) in:

gr. vEfpgog, meist PI., ,,Nieren“, praenestin. nefrones, lanuvin. nebrundines

„Nieren, Hoden“ (a. zum lautlichen Yf. IF. 19, 102);

ahd. nioro „Niere“, z. T. auch „Hode“, mengl. mnd. nere, aschwed. mure,

aisl. riyra „Niere“ (germ. *neuron- aus *neguhron-; der aisl. Umlaut ist aus

einer Umbildung *nenrion- zu erklaren), aber fern bleiben air. aru „Niere“,

cymr. avert f. ds. (irrig Yf. Uber alteste spraehliche Beziehungen zwischen

Kelten und Italikern 48 f. ; als nicht iiberzeugt bekennt sich mit Recht

Pokorny brieflich).

Curtius 316, Osthotf IF. 4, 271 f. (Lit.) Yf. LEWb. 2 386, 513. Nicht

iiberzeugend Charpentier KZ. 46, 44 (*n-gu-cn zu [iov-fiwv usw.).

ent- „anzetteln, weben :<

(?).

Alb. ent, hit „webe, zettle das Gewebe an“ (G. Meyer Berl. Phil. Wchschr.

1891, 570, Alb. St. Ill 24 ', ai. dtka- m. „Gewand, Mantel“, av. adka-, atka-

m. „Oberkleid, Mantel* 1
’ (nicht nach Hirt Abl. 137 von einer Wzf. et[e\q-

neben *teq- „weben“), gr. (doch s. u.) utto/uai ,,ziehe die Kettenfaden auf

den Webstuhl auf, webe“ (aus *azioucu mit analogischem tt statt aa nach

Art der Gutturalstamme, wie z. B. egexxco von egexgg), dtd£o/zcu ds. (Ent-

gleisung, vgl. z B. Curtius 5 319, Debrunner IF. 21, 216), aofia, dtaojua

„Kettenfaden“ (strittig ist jon. i$doTies „herausstehende wollige Faden am
Gewebe“, s. Boisacq 261, Fraenkel IF. 32, 121; dvziog „Weberschiffchen“

klingt nur zufallig in der Bed. an, wohl zu avriog „gegeniiber“, Prellwitz 2

42). Schrader, zuletzt bei Hehn Ivulturpfl. 8 573, s. auch Bartholomae

Airan. AYb. 61.

Air. etach „Kleid“, mir. etim „kleide“ (Strachan BB. 20, 32) vielmehr *en-

4- *teg- „decken“ (s. Pedersen KG. II 655; auch nicht nach Lagercrantz

Z. gr. Ltg. 71, Marstrander IF. 20, 352f. als pnt- zu gr. jzdrog' evdvjua rrjg

"Hoag Hes.).

Die gr. Sippe aber wohl vielmehr mit a = idg. 3 oder a zu iftoiov, dor.

axQtov „der (stehende) Kettenfaden beim Gewebe, Aufzug des Gewebes“,

bv)xQifiog „nebeneinandergereiht wie die Kettenfaden des Aufzuges, die

tjxQia sni xq> yxgtq)“ (Bezzenberger BB. 5, 313, Ehrlich KZ. 40, 375, Bechtel

Lexil. 1 30 f.
;
ohne anl. _p-, daher nicht zu *uei- „flechten, weben“ oder zu

ahd. wilt „Kleid“, Lit. bei Boisacq 330 mit Anm. 2, der freilich 1009 rjxQiov

trotzdem zu ai. vatavc „weben“ stellt, s. u. au- „flechten“). — Auch das

ar. a- ist doppeldeutig.

ens- „in feindseliger Absicht treffen"?

Die Gruppe ist unsicher. Man konnte an einen Zusammenhang folgender

Worter denken: ai. asand ,AYurfgeschoB“, astra-m „Gescho6, YVurfwaffe“,

dsyati „wirft, schleudert“, av. rmJiyeiti ds. (Fick I 4 171). Dazu av. qsta- m.
„Feindschaft, Yerfolgung, HaB“, (*ans-tha Bartholomae Wb. 361), qstai inf.

„zu befeinden“, gpav. angra-, av. atom- „feind, arg, bose“) aus *ans-ra- oder

*as-ra- s. Johansson IF. 2, 26). Ygl. ap. cthi-fraSlay „strenges Gericht“

(Kompositionsform der ro-Stamme auf i) ;
arika „feindlich gesinnt’

1

(
*ahrika).
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Der ved. Damonenname vyainsa-, den Bartholomae Grdr. d. Iran. Phil. I,

1, 167 hierher stellen will, bleibt besser weg.

Charpentier KZ. 40, 453 f. stellt das aus av. angra-, atom- gewonnene
ar. *a.?-ra- als idg. *ns-lo- dem sons! unerklarten aisl. illr „schlecht, bose“

zur Seite, welches er aus idg. *enselo- iiber germ. *inzila- erklart. (Der

zu erwartende aisl. nom. sg. *inml sei durch dat. *'dle zu illr geworden.)

Das bleibt hochst unsicher. Koch weniger iiberzeugend ist die weitere

Yerbindung mit lat. Imus (*insmo- < *ns-mo-) und air. Isel usw. „niedrig“

(angeblich kelt. *ins(e)lo < *idg. ns(e)lo; richtiger Pedersen KG. I 36).

Dafi idg. nsis „Schwert“ zu dieser Gruppe *ens- gehort, will nicht recht

einleuchten; s. d.

1. er-, or- „Adler“ arm. gr. „(gro6erer) Yogel iiberhaupt“.

Air. iVar, ilar, cymr. eryr, mbret. ever (nbret. corn, er daraus durch Yokal-

schwund, Pedersen KG. I 491) „Adler“
(
*erur-; Pick II* 39, Grammont

[Diss. 71], Pedersen aaO.); got. ara, aisl. orn, are, ags. earn, ahd. aro am,
„Aar, Adler“, mhd. aelel-ar, nhd. Adler-, lit. erelis, dial, arelis, (daraus riick-

gebildet eras, dras), apr. arelie (lies arelis), lett. erglis „Adar“, abg. oreh
ds. (ob urn. erilaR, aisl. jarl, ags. eorl, as. erl „Mann“, bes. „vornehmer

Mann“ nach Uhlenbeck PBrB. 33, 183 damit zu verhinden sei nach MaB-
gabe von aisl. jqfurr „Fiirst“, eigentlich „Eber“, ist unsicher; Trautmann

BB. 29, 309 vergleicht mit gr. sgiag' Ttv.va. Qeaaalol Hes., s. er- „in Be-

wegung setzen“; sicher nicht zu er- „Bock“).

Arm. (Pedersen aaO.) oror, urur „Mdwe, \Veihe“; gr. oqv

T

g, -7i?o?, dor.

-i-jfOQ (s. Brugmann II ^ 1,513) „Vogel; Hahn, Henne“ ogveov „Yogel“.

Curtius 347 f., Robert Noms des oiseaux 13ff. (Lit.), Meillet Et. 418.

Beziehung zu er- „in Bewegung setzen“ (Fick I* 369, III* 417) als

„darauflosschie6end“ oder „flink, hurtig“ steht zur Erwagung; daB ogns
(vgl. den germ. -en-St.) in seinem 7 formale Beziehung zu ogtvco usw.,

d. h. der ei-Basis verrate (Persson Beitr. 765 Anm. 1), leuchtet aber

nicht ein.

2. er- „Bock; Tier aus dem Schaf- oder Ziegengeschlecht 11
.

Gr. egiqpog m. f. „Bocklein, junge Ziege“ aus *eri-bho-s (vgl. eXa-qjog

u. dgl.), woneben *er-bho-s (bzw. i-St.) in air. heirp „dama, capra“, mir.

nir. earb, fearb „Damtier“ (Fick II* 40, Pedersen KG. 1118, 176).

Sehr fraglich hingegen schwed. jdrf, norw. mdartl. erf, jarv „Yielfra6,

gulo borealis“ (Bugge PBrB. 21, 423 f., Fick III* 26, Falk-Torp u. jerv);

nach Petersson KZ. 47, 257 (nach Liudroth) zu *erebh- „braun, dunkel“.

Lat. aries, -etis „Widder“ ia = f), umbr. crietu „arietem“ (St. *eri- wie

in egi-cpog)

;

Lit. eras
,

lett. jers „Lamm“ gehoren zu got. jer „Jahr“, usw.

Ksl. serb. russ. bulg. jarina „Wolle von Lammern, Ziegen“ (aher slav.

jarbCb „Bock“ u. dgl. als „Jahrling“ zu jam, Miklosich E\Y. 100, Leskien

Bild. d. Nom. 15, Berneker 446 ; fur jarina nimmt Bruckner KZ. 45, 300

e. Gdf. *erina an?); vgl. zum letztern gr. eglveog, egTvog, att. toivemg, io/vdg,

-adog „wilder Feigenbaum", wie messen. tgdyog, lat. capnficus ds. (Prell-
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witz BB. 22, 2S1). Uber die wohl eher aus dissimilierte Sippe

von gr. elgog s. *uer- „Wolle". Arm. oroj „agnus, agna“ (aus *eroj; Liden

Arm. St. 23 1'., erinj, „ddyaXig\ vitula, juvenca; bos“ (Petersson KZ. 47, 257).

Eine Grdbed. „mannliches Tier" ist ohne Anhalt, gegen Bugge aaO.,

Fick III 4 25 f. 340, Falk-Torp u. jarl (as. erl „Mann“ usw.
;

s. 3. *er-).

Ahd. irah, irvh, mhd. irch m. ,,Boek“, n. „Bockleder“ ist Lw. aus lat.

hircu-s (Schrader RL. 498, Liden Arm. St. 1 1).

3. er- „sich in Bewegung setzen, erregen (auch seelisch, argern. reizen);

in die Hohe bringen (Erliebung, hochwachsen), z. T. aber auch von

Bewegung nach abwarts." Basenformen er-, ere-, /„thematisch"), ere (?),

erei-, creu-, eras (s. bes.).

Zusammenfassungen bei Persson Wzerw. 25, 84, 102, 122, 232 und aus-

fiihrlichst Beitr. 281 ff., 586, 636 ff., 666, 707 ff. 836 ff.

Basi sformen er-, ere- (einsehlielilich paradigmatisch damit ver-

einigter /- und »-Formen):
Ai. rnoti nival

i

„erhebt sicb, bewegt sich“ (:dgvvjui

;

auf die t«-Erw.

beziehbar, sofern die -«c«-Praes. als w-infigierende Praesentien zu Basen
auf -eu zu deuten sind), drta = tbgzo, drata = cogezo, (themat. wie rante,

ranta), Pf. am : og-ioga, Fut. arisyati, Ptc. rid- (fur Irna- „bewegt, erregt"

erwagt J. Schmidt KZ. 32, 377 Yerschleppung des 7 aus Irta, Persson
Beitr. 636 dagegen echte Form einer set -Basis). Av. ar- „(sich) in Be-
wegung setzen, hingelangen", Praes.-St. ar-

:

dra-, iyar-:lr- (wie ai. iyarti

: irta), Ivaus. arayu-, Ptc. -grata- (s. Bartholomae Airan. Wb. 1 63 f.).

sk(h)o- Praes. ai. rcchati „sto8t auf etwas, erreicht", woneben *rc-sfchd in

ap. rasatiy ,.konunt, gelangt", np. rasad ds. (Bartholomae IF. 2, 264, Horn
Np. Ei 137 ; daneben als 3. Form *er-sko in gr. eg/ojuai, s. u.).

Ai. sum-urd- in., sam-drana- n. „Kampf, Wettstreit", av. ham-arana-,
ap. ham-arana- n. „feindliches Zusammentreffen, Kampf", av. liamara- m.
(und mit th- Formans hamarada- m.) „Gegner, Widersacher11

(Lit. bei

Charpentier KZ. 47, 182); ai. irya- „riihrig, kriiftig, energisch" (kann zur

/-Basis gehoren), irin- „gewaltig, gewaltsam", ai. drtha- n. m. „(*wozu man
gelangt)“ „Angelegenheit, Sache, Geschaft; Gut, Yermogen, Yorteil", av.

ar&a- n. „Sache, Angelegenheit, Obliegenheit, Rechtsstreit" (Uhlenbeck
Ai. Wb. 13, Brugmann IF. 37, 240 f.; nicht zu *ar- .,zuteilen‘‘);

ai. rti-, rti- f. „Angriff, Streit", av. -arati- „Energie“ (= arm. ah „Furcht“?
abl. abg. rah)-,

Aber rti- „Art, Ware", rja- ,.gehdrig, richtig", rtu- u. dgl. zu ar- „fiigen“.

Uber ai. arati- „Diener“ s. u. ere- „rudern“ und ar- „fiigen“, desgleichen
uber gr. i'glhog (gegen Brugmann IF. 19, 384).

Ai. drta- „betroffen, versehrt, bedrangt, leidend", arti- f. „Unheil, Leiden"
(*a-rta-, -rti-)-, aruka- „verletzend“ (dehnstufig)

;
aber dri-, art- „Feind"

(Lit. bei Bois. u. igig) ist wegen seines viel weitern Bedeutungsumfangs
„verlangend, begierig, anhanglich; feindselig, unfromm" (s. LThlenbeck Ai.

Wb. B) kaum nur in der Bed. „Feind" hierherzustellen (Uhlenbeck ver-

bindet es mit got. aljan „Eifer"?
/
i;

Ai. drna- „wallend, wogend, flutend", m. „Woge, Flut", drnas n. „wallende
Flut" (formed = gr. I'grog n.; vgl. unten ahd. rims), arnavd- „wallend,
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wogend“; m. „Flut, wogende See :t (wo-Weiterbildung zu urna-t oder in

alter formantischer Beziehung zu rnotit Letzteres ist sieher fiir:) av.

aranu- m. „Ivampf, Wettkampf-1

(: ahd. eniust);

von der themat. Wzf. (e)re- ai. rana- m. n. „Kampf“ (versch. von rana-

m. „Lust“, s. Bartholomae Airan. Wb. 1527f.) = av. rana- n. „Treffen, Kampf,

Streit
11

;
av. rana-, rana- m. „Streiter, Kampfer11 (Barth. aaO. und 1523.

Persson Beitr. 636 f.).

Arm. y-arnem „erhebe mich, stehe auf“ (Hiibschmann Arm. St. I 44,

Arm. Gr. I 477); sehr unsicher ist Pedersens KZ. 39, 367 Gleichsetzung

von ah „Furcht“ mit ai. Hi-
;
mit -dh- (vgl. eoedco, toedtCco und bes. ogo&vvco)

y-ordor „pronto“, yordorem „ermuntere, wecke, reize“ (Bugge KZ. 32, 22)

;

arm „Wurzel“ (: ogysvog, Persson Beitr. 657 Anm. 3).

Gr. oQvvfu „errege, bewege" (: ai. rnuti; Beurteilung des dp- strittig;

ursprgl. or-, vgl. (bozo usw., ogovco, lat. orior, wenn dessen or- nicht nach

ortus = Host Von J. Schmidt KZ. 32, 377. Persson Beitr. 627 Anm. 3 aus

agvvfu durch Ass. erkliirt, mit nachtriigliehem Uberwuchern des o in die

auBerpraes. Formen; e-farbige Reste s. u.
;

fiir ein r ist kein Platz, gegen

Brugmann z. B. I 2 475, 478), copoa, cqqooov, oooco, Med. oQWf.iai, (oozo „er-

hob sich“, fut. ooovfiai, them. Aor. ioqexo, ptc. oo/uevog, Pf. ogcoga „bin er-

regt“, mit op- als Iterativvokalismus (Bechtel Lesil. 252 f.) dge.-oyai, -ovro

„aufbrechen !

‘, mit er- noch eosto • <bgyrjdy Hes., rgoto ‘ dteyetgov Hes.,

k’goy og/urjoy (die dann durch cogezo, dgoeo verdrangten Formen)
;
ein Praes.

*tgvv,ui (wie y.igvrjtu) folgt aus dem kret. Zshg 'Etuovvuos (Fick BB. 29,

197, Wb. I
4

10, Bechtel Lexil. 252 f.); -ogzog in veogzog „neugeboren !i

,

deogxog „himmlisch“, ixaUvogxog „denuo resurgens“, xoviogxog „Wolke auf-

gewirbelten Staubes"; Kvv-, Avx-ogxag, ^la-egxyg (Fick aaO.); horn, ovgog

„giiustiger Fahrwind“ (*ogfog, „das Schiff treibend“, Prellwitz 2
s. v.).

sko- Praes. sg/ouai „komme“ (s. o. zu rcchati; Gdf. er-sko, Fick 1 3 20,

Verf. KZ. 34, 478, Hirt IF. 12, 228f., wo auch gegen den Yergleich mit

alb. Aor. erda „ich kam“ bei G. Meyer Wb. 96, Pedersen KZ. 36, 335; 37,

243; 39,344, Brugmann 1 2 567 ;
auch ir. regaid, dorega „er wird gehn“,

Sarauw [Irske studier 96], KZ. 38, 160, Pedersen KG. II 360, ist nicht zu

vergleichen, sondern wohl als „sich erheben“ oder „langen, gelangen“ zu

atomring usw. zu stellen, s. u. reg-, „gerade“; andere Deutungen von

EQ/o/um beurteilt Boisacq s. v.).

oofxsvog „SchoB, Stengel 11

,
oga/ivog „Zweig£1 (oder als *ogadfivog niiher

zur rf-Erw. ogoda/uvog, Ehrlich Unt. 130, wenn diese nicht etwa erst an

gada/uvog angeglichen ?) e'gvog (egvog, Schwyzer Gl. 5, 193) „SchoBling,

Zweig“ („*emporgeschossenes“, wie norw. rumie, rune „Zweig“ : formal

= ai. arms- n.
;

Lit. bei Boisacq s. v.; fur Ehrlichs KZ. 39, 566 Gdf. *egovog

ist kein AnlaB) ; iosag' xexva. QeooaXoi Hes., ioe&co, eoe&iCu) „errege, be-

unruhige, reize
11

,
ogodvreo „rege auf, muntere auf, reize“ i'oig „Streit“ (kann

von der i-Basis ausgegangen sein, vgl. arm. gordor)
;

s. auch agg und Zu-

behor u. *eras~.

Von einem es-St. *eros „Erhebung“ aus: ai. rsvd- „hoch“, gr. ogog n. „Berg -

(der Vokalismus nach ogvv/u, z. T. vielleicht auch nach oggog abgeiindert;

iiber ovgog = ogog s. Solmsen KZ. 29, 357 f., Johansson KZ. 30, 419 und

bes. Schulze Qu. ep. 407 ff.; ist dor. b>gog und att. Qgei&via mit djfiog aus
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rsva- umgebildetes *ogaog zuriickzufuhren?
) ;

gr. ogoodvgi

]

„Hintertiire“

(wohl als erhohter Xotausgang), bei Hes. eigedugy ogao&voa (Schulze Qu.

ep. 506 unter Yerweis auf k'gerro, egaeo, roar]). Ygl. Froehde BB. 3, 19ff.,

die obengenannten, Persson BB. 19, 273, Beitr. 769 Ynm.
Desgleichen oggog „Hinterer“ (Erhebung, vorstehender Korperteil")

= ahd. urs, ags. ears, aisl. ars, rass „Arsch", arm. or „Hinterer“ (meist pi.

o/'A', i-St., Bugge [Beitr. 23], Hiibsckmann Arm. Gr. I 482), e-stufig air. err f.

„Schwanz“ (*ersa) \ s. Curtius 349, Fick II 4 41, Johansson KZ. 30, 420 (diese

Gruppe nicht nach Petersson IF. 24, 273 zu ai. rsdti „stoBt, sticht“, o,riant

„8techender Schmerz", rsfi- f. „Speer“, oder nach Fick I 4 369 zu ai. arsati

„flieBt‘‘): davon ovgd „Schweif“ (*doo|d „am oggog gelegen"; kaum als

*doayr7 naher zu ai. rivd-, Brugmann I 2 744 Anm
,

Ehrlich KZ. 39, 566).

Alb. jerm „rasend, wahnwitzig" (*er-mo Jokl SBAkAVien 168, I 32f.).

Lat. orior, -in, ortus sum „sich erheben, aufsteigen, entstehen, entspringen,

geboren \verden“ {ortus = ai. rtd-
;
das o von orior entweder aus ortus, Brug-

mann I 2 467, oder wie slav. borjq

:

lat. ferio, s. Persson Beitr. 144 Anm.),

ortus, -us „Aufgang“, orlgo „Ursprung“ (kann wie orior auf der i-Basis be-

ruhen), umbr. ortom „ortum“.

Gall. Arva „FluGname“ (Fick II 4
19; ware wie ir. ard „hoch“ set-Form

rowa; die Bedeutungsprobe ist freilich unmoglich: hingegen ist der FluB-

name Arnus nicht keltisch).

Germ. *ermana-, *irmino „groi.i“ (: og/uevog, slav. ramem, s. Bruckner KZ. 45,

107) in ahd. innin-deol usw. (s. u. ar- „fiigen“); aisl. cm (*arnia-) „tiichtig,

energisch“ got. arniba adv. „sicher“ (aber aisl. arna, -ada „gehn, fahren,

rennen" vielmehr aus arna = got. airinon, Noreen 2
§ 1 22, 1), ahd. ernust

„Kampf, Ernst“, ags. cornost „Ernst, Eifer“ (: av. aronu- „Kampf“, Barthl.

Airan. \Vb. 196, ZfdtWtf. 6, 355, Persson Beitr. 636 f.)
;
mit Bed. ahnlich

gr. igeag’ xiv.va Hes. vielleieht urn. erilar
,

aisl . jarl, ags. eorl, as. erl „Mann“

(s. u. er- „Adler“); aisl. iara „Streit“ (*erti; Persson Beitr. 636f.).

Got. rinnan, rann „rennen, laufen“, urrinnan „aufgehn, von der Sonne", aisl.

rinna. renna „flieSen, rennen, laufen“, ahd. as. rinnan „flie6en, schwimmen,

laufen", ags. rinnan und iernan, am ds. (als ursprgl. Paradigma vermutet

Pedersen IF. 2, 315 *ruuna : ar 1
); es liegt wenigstens z. T. re-nu-o zugrunde,

z. B. Fick I 4
10; die verlockende Gleichsetzung von germ, rinnan mit ai.

rinvdti, wobei germ. 1 Ablautneubildung rann usw. angenommen wird, ist

unsicher, wenn slav. roniti, alb. perua eine \Vzf. re-n- zeigen; vielleieht

ware germ. Zusammenfall beider Reihen anzunehmen; s. Persson Beitr. 772,

Bgm. II 2
3, 333); kaus. got. urranjan ..aufgehn lassen", aisl. renna „laufen-

machen", as. reunion ds., ahd. mhd. rennen, rante ,,rennen" (Rozwadowski
Rozprawy Ak. Krak. wydz fil. Ser. II, tom. X, 1897, 424 f. sucht darin ein

nach rinnan mit nn ausgestattetes *roneip = slav. roniti) ;

got. runs (i- St.), ags. ryne „Lauf, FluB", aisl. run n. „Yerbindung zwischen

zwei Seen", got. garunjii ,,tjbcrsch\veinmung“, ahd. runs, rtinsa „Lauf des

Wassers, FluB", runst f. „das Rinnen, FlieBen, FluBbett", got. garuns (St.

garunsi ) f. „StraBe, Markt" (eig. „Ort, wo das Volk zusammenlauft"
;
germ.

*) Dazu wohl ags. earct „du bist“, enrun „s.ie siad“ und lit. yrd ,ist
u
als Subst. n^exi-

stentia 4
(s Brugmann IF. 1, 81 m. Lit.).
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runs- : ai. arnas-). In der Anwendung auf das Hochkommen, Wachstum
der Pflanzen (vgl. tovog, ogpsvog) aisl. renna „emporschieBen, wachsen",

norw name, rune „Zweig“ (s. Lit. bei Bois. u. Sgvog) und (Persson Beitr. 767 f.,

Holthausen IF. 32, 337) schwed. mdartl. rana „in die Hohe schieBen", aisl.

rani
,
Zweig“, mhd. ran (a) „schlank, scbmachtig“, ahd. rono „Baumstamm,

Klotz, Span“
;
„Erhebung“ iiberhaupt in norw. mdartl. rane „Spitze, hervor-

ragender Felsen, Bergriicken", aisl. rani „Schnauze, Spitze eines svinfyl-

kings t! (Persson aaO.: aber norw. dial, rind, rinde, randc „Bergriicken,

Erdriieken, Bank“, krimgot. rintscli „mons“ scheint eber eig. „Leiste“,

s. u. rent „ruhen, sicb aufstiitzen air. rind „Spitze, caeurncn" ? ? freilicli

kaum nach Pedersen KG. I 37 zu negovi
;
„Spitze, Stacbel“, neigco).

Diese Wzf. *re-n- (vielleicht aus einem Praes. *re-neu-mi
,
*re-nu-o er-

wachsen) sucht man auch in alb. perua „FluBbett, Bachbett"
(
per-ren-,

Dehnstufe), lerua „Quelle“ (*/ce-rua „Ausflu6“, nicht aus gr. y.grjvr]
;
Jokl

IF. 37, 91); abg. izroniti „effundere“, russ. ronitb „fallenmachen oder -lassen",

serb. roniti „Tranen vergieBen, sebmelzen, harnen“ (Rozw'adowski, s. o. zu

got. -rannjan; in dem von Strachan BB. 20, 12 herangezogenen air. asroinnim

„entlaufe“ ist ro Praefix, s. Rozwadowski aaO., Pedersen KG. II 634;

auch Stokes IF. 12, 194 Deutung von ir. uaran „Quelle“ aus *ud-rono- ist

unrichtig; nach Pokorny zu air. uar „kalt“).

Solmsen KZ. 37, 590 verbindet slav. roniti nicht wahrscheinlicher mit gr.

gaivco „besprenge, benetze", gavlg „Tropfen“ unter uren- „bespritzen“
;
ob

die alb. Worte — vr bleibt sonst im Anlaute erhalten — durcb Yerlust

des v zwischen Konsonanten (*per-vrua
,

*k[e]vrua) iiberhaupt analog be-

urteilt werden konntcn, weiB ich nicht.

Desgleichen eine rf(/i)-Erw. im lit. nusirendant, nusirendusi von der

untergehenden Sonne, rindd „Rinne“ (stogo r. „Dachrinne“), „Krippe“, lett.

randa „Vertiefung in Wiese und Wald, wro das Wasser ablauft“ (Persson

Beitr. 767 f., zw.).

abg. rath, russ. rah, skr. rat „Streit“
(
'*or(p)ti-\ Mikl. EW b. 273); abg.

reh ds. aemulatio, russ. reh „Zank, Hader“, abg. retiti „contendere“, russ.

retovahsa „sich argern“, retlvyj „eifrig, hitzig, heftig, feurig“ (Fick I 4 10f.,

169; von Persson Beitr. 666 auf thematisches {e)re- bezogen, von Pedersen

KZ. 38, 317 dagegen auf *er-ti- zuriickgefuhrt, was durch russ. mdartl.

jeretihsa „sicli argern, zanken“ eine Empfehlung erbalt).

Erweiterung er-d- (rf-Praesens ?) : s. erd- „zerflieBen“, ai. ardati,

rdati „flieBt usw.“, auch „beunruhigt“
;
mit dem Kaus. ardayati „macht

flieBen; bedrangt, qualt, totet“ ware aisl. crta (*artjan
)

„aufstacheln, an-

reizen, necken“ gleichsetzbar (s. Liden BB. 21, 113 Anm. 1, Falk-Torp u.

ertri), dock ist Yerkniipfung mit *ardi- „Spitze, Stache!' (s. d.i mindestens

gleichwertig; eine zweisilbige Form sucht Fick BB. 2, 187, Persson Wzerw.
36 ? in dgd£ovoi ' egediCovoir Hes., doadog „Erregung“.

S. auch er{d)d-, er(d)dh- „hoch, wachsen11
.

Basis -erei- (vgl. schon J. Schmidt Voc. II 24Sff., Osthoff MU. IY 45).

Ai. irya- s. o.

Ai. rinuti, rinvati (drinvan

)

„laBt flieBen, entlaufen, entlaBt", riijate „ge-

rat ins flieBen, lost sich auf'*, rim- „in FluB geraten, flie8end“, riti- „Strom,
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Lauf, Strich: Lauf der Hinge, Art, Weise" (letztere Bed. auch in mir.

nan „way, manner", rit- „entrinnend“, rayci- m. „Str6mung, Strom, Lauf,

Eile, Heftigkeit", rcta- m. „Gu8, Strom, Same", rend- m. „Staub“ (: aruss.

re)ib „Sandbank“).

Arm. ari „steige auf“ (Meillet [Esqu. 85], Persson Beitr. 769).

Gr. dgtvco, lesb. ogivvio
(
*dgi-vico

)
„setze in Bewegung, errege, reize

zum Zorn" (ob hierher aucli gig, oivog „]Sase“ als „die rinnende"? Yf.

KZ. 34, 530 f.; vgl. ohne Yokalvorschlag voridg. r- auch gs£io „farbe“. Eine

Wzf. srei- neben ser- „stidmen“, Boisacq 842; nach G. Meyer Gr. Gr. 3 237,

steht wenigstens anderweitig nicht fest), i'oig „Streit“ (vermutlich im i zu

unserer Wzf.), ark. egivveiv „zurnen“, Egivvg eig. „die den Morder ver-

folgende, ziirnende Seele des Ermordeten" (s. Solmsen KZ. 42, 230 Anm. 2,

Persson Beitr. 282 Anm. 1, 770, -wogegen Ehrlichs Z. idg. Sprgesch. 35

Verb. m. ai. risyati „schadigt"). — Alb. geg. rite „feucht, naB", eig.

„*flieBend" (*rinete : ai. rindti, slav. rinqti, Jokl, SBAYV. 168, I 74 f.).

Lat. orior
,
origo s. o.

;
rlvus „Bach“ ; indem abg. ncbm „Xebenbuhler“

entsprechender Bedeutungswendung (Fick KZ. 22, 374, Wb. 1* 528: vgl.

auch egig) r'lvTnus und rivalis „Nebenbuhler in der Liebe" (letztere Form
Umbildung nach aequalis, sodiilis, Leumann Lat. Adj. auf -lis 24).

Aber ritus (Yanicek 235, Osthoff MU. 4, 109 f.) besser zu ar{ei)- „fiigen“.

Wahrscheinlich irrltare „erregen, aufbringen, erbittern", proritnre „her-

vorreizen, durch Reiz hervorbringen, anreizen, anlocken" (wohl Intensiva

zu einem *ir-rlre, Persson Beitr. 28 If., 948; nicht besser als *in-roidito

zur tLErw. aisl. re ita „aufregen, reizen", s. u. und Yf. LEWb. 2
s. v.; nicht

nach Holthausen IF. 20, 327 zu ureit tier- „drehen“).

Ir. rlan „Meer“ und (vgl. ai. rlti-
; Strachan KZ. 33, 306) „Art, Weise"

gall. Renos „Rhein“ (ob auch nach Stokes KZ. 37, 260 ir. riasc „a marsh",
rim „Wetter“??j, cymr. rliid „Same“ (: ags. rid; Fick II 4

227), air. riathor,

cymr. rhaiadr, acymr. reatir „Wasserfall“ (Pedersen KG. I 67).

Ags. rid m., ride f. „Strom, Bach", as. ritli m. „torrens", mnd. ride f.

„Bach, Wasserlauf", nhd. -reid(e) in Ortsnamen Dimin.
(*riputon), nd. rdle

„Furche nach Regenwasser, Rinne" (Uhlenbeck PBrB. 26, 570, Fick III 4

341); weiteres (Fick III 4 341 f. Holthausen IF. 35, 132) ags. Uranian ,.er-

heben, sich erheben", mengl. rumen, engl. roam „umherstreifen", aisl. rei-

inudr „Umherstreifen“, reimir „Sehlange“, par er reimt „da ist es nicht

geheuer, spukt", reima „infestare“ (Bed. wie abg. rijati „stoBen"). Uber
rinnan s. o.

Mit s-Env. got. ur reisan „aufstehn", aisl. risa, ags. as. risan „sich er-

heben", ahd. risan, mhd. risen „steigen, fallen", nhd. mdartl. reisen „fallen“;

ahd. reisa „Aufbruch, Zug, Kriegszug, Reise", got. urraisjan „aufstehn
machen, aufrichten, erwecken", aisl. reisa ds., ags. iceran „erheben, auf-

richten, erricliten", ahd. rerjan „fallcn machen, herablaufen machen. vergieBen

;

ndd. reren „fallen", mhd. risrlen „tropfen, regnen", nhd. rieseln, mhd. risel m.
„Regen", aisl. blod-risa „blutbespritzt", afries. blodrisne „blutende Wunde";
aus „fallen'‘ wird ,,gefallen" in ags. (ge)rlsan „ziemen“, ahd. garisan ,,zu-

kommen, geziemen" (Uhlenbeck PBrB. 30, 319, Fick III 4 345; vgl. die

•s-Erw. abg. ristati), mhd. risch ,,hurtig, schnell" (vgl. abg. riskanije).
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Lit. ry-tas „Horgen“ („*Sonnenaufgang“, vgl. got. nrreisan), lett. rietu,

-vju, -et „liervorbrechen, aufgehn (z B. vom Tag), hervorstromen“, riete

„Hilch in der Mutterbrust“ (vgl. formal ai. rUa ; Wiedemann BB. 28, 72,

Persson Beitr. 769).

Abg. izrojb „SamenerguB‘, sbrojb „ZusammenfluB“, narojb „Andrang Ci

,

rojb „Bienensehwarm“, reka
(
*roi-qa> „FlaB“, abg. usw. rinq, -nqti und

rejq, rijati „flieBen“ (nslav.) und „stoBen, drangen“ (wie oglvco „bewege‘);

aruss. retib „Sandbank!1

,
klr. rin „Sand, FluBgerolL (vgl. ai. renu -); in

anderer Bed. (s. o. zu lat. rlvimts
)

abg. nvbm „Nebenbuhler“ nvenije „egig,

egi&eta“, nnnovati ,£yXovv“, bulg. revue se „es gefiillt", cech. fevniti „nach-

eifern“, rosfevniti „erbittern“, poln. rzewnic „bewegt macben“; russ. crih

„geschaftig, eifrig, besorgt sein“, refl. „sicb widersetzen, streiten“.

Mit s-Erw. wie germ, rlscin abg. vista, ristati „laufen“, rhkanije „cur-

sus“, lit. raistas („Laufzeit“ =) „Brunstzeit“, lett. riests ds., lit. r'tstas .,schnell‘
:

,

riseia instr. sg. „im Galopp“ (Persson Beitr. 837 f. ).

Eine Erw.
(
e)rei-d

-

sucht man mit zweifelhaftem Recht in lett. ridit

„lietzen“, vaidU „eilig senden; hetzen“, raiditks „eilen“ ifreilich kaum zu

riet „bellen !t

,
z. B. Leskien Abl. 280) und in aisl. reita, alid. rei$$en, reiz.zen

„reizen, locken", mnd. rlten konnte as. *lirltan seini „reiBen“ (in dieser

Bed. jedenfalls von germ. *wr7tan „reiBen, ritzen“ beeinfluBt; daB auch

„reizen‘' aus „reifien, zupfen, heranzerren‘ £ entwickelt sei, bliebe freilicb

moglieb, Kluge s. v., Falk-Torp u. ridse\ *ntan will Persson Beitr. 841

als Erw. von er(ei-) „reiBen“ fassen); so Hirt Abl. 121, Schrijnen KZ. 42.

100 (beide unter Yergleich mit gr. egig, -idog), Persson Beitr. 2S2f. zw.

Basis ereu- (s. sebon Kubn KZ. 2,460).

Ai. rnoti Pf. ara aber idg. *ora; unmoglich Pedersen IF. 2, 325), ar-

med-: av. armu- s. o.;

ai. drvan-, arrant- „eilend, Renner“, av. aurva, aarvant- „schnell, tapfer
1-

:

vielleicbt av. auruna- „wild, grausam, von Tieren‘
:

;
selir unsicher ai. ru-ru-

„bitzig, vom Fieber“ (Persson Wzerw. 122, Beitr. 290 zw.).

Gr. ogvvfu, ovgog s. o.; doovco „sturze mich, sturme los
!

', dvogovco „springe

auf“ (wobl als *opou[a]co zur s-Erw., s. u. .

Lat. rao, -ere „rennen, eilen, einherstiirmen" (zusammengeflossen mit

ruo „Sturze“, cm-, in-gnto, rulna, trotz Persson Beitr. 28 I f.), mir. ruathar

„Ansturm“, cymr . rhuthr ds. (Fick II * 234
,

air. ru(a)c ,,Held“
(
*rcu-w -,

Pokorny KZ. 46, 154,

As. ara, ags earn .,burtig, bereit, flink“, aisl. orr „rascb, freigebig"
(
*arwa

-

= av. aurva-: nicht nach Meringer IF. 18,248 „ackernd“; von „freigebig‘ !

aus vielleieht auch got. arwjo ,,unentgeltlich, umsonst", ahd. araivun „gratis,

frustra'
- Grienberger Unt. 29 f., Fick III 4

17), ags. arod ,kraftvoll, flink‘\

Ags. reow „aufgeregt, sturmisch, wild, rauh“, umnana-riggics „wild, grau-

sam“ (Holtbausen IF. 20, 328 ; s. auch Grienberger Unt. 228, Trautmann

Germ. Ltges. 46, wo aber Ankniipfung an rcn- „reiBen“.

Erweiterung rcu-s- (s. Persson BB. 19, 274f., Beitr. 838 f, Uhlen-

beck Ai. Wb. 256, Ark. f. nord. fil. 15, 157 und das u. rcH-Scballwurzel

bemerkte):

Ai. rusati, rusdti „ist unwirscb' 1

,
rusitd-, ruiid- „ergrimmt“: lit. rustu,

rusti „zornig werden“, nistus ,.zornig, unfreundlich“

;
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lit. rusus „geschaftig, tatig
11

,
ruseti, ndauti ,,geschaftig, ruling sein“,

rliszus „geschaftig, tatig
11

usw., s. Zubaty BB. 18, 264 f.), russ. ruclro „Un-

ruhe, Bewegung 11

,
nkhmitb „fallen, stiirzen

11

,
poln. ruth ,,Bewegung 11

,
rychty

„baldig, geschwind11

,
run a/; „mit Geriiuscli hinstiirzen, fliefien

11

;
ahd. rosc(i)

„behende, hastig, frisch“; sehwed. rusa „daherstiirmen, eilen“, dan. ruse

„stiirzen, eilen, liirmen, sausen 11

,
mnd. rusen „rasen, toben, liirmen 11

,
rusch

,,Rausch11

,
aisl. rosi „Sturmbo“, raust ..Stimme 11

,
aschwed. ruska „hervor-

stiirmen, eilen
11
(usw., s. Falk-Torp u. rus, rusk „verruckt“ und „Staubregen“,

ruske, rase); got. raus, aisl. reyrr, ahd. ror, ,,Schilfrohr“ („sich im Winde
scbiittelnd 11

,
Uhlenbeck; andere, unannehmbare Deutungen bei Falk-Torp

M.t0r)\ in den germ. Worten konnten Schallworte von der Wz. reu- ein-

gemisclit sein is. Persson Beitr. S39 Anm. 1).

4:. er- (er-t-, er-u-) „Erde i:
.

Gr. toa;
'

yfjg Hes., i'oa'~e „zurErde“ (mit Zusammendelmung wohl nokvrjQOQ •

7io).vdoovooi, TiKoiaio; Hes.).

Got. airpa, anord. jqrct, ahd. (usw.) erda .,Erde“', mir. (Stokes BB. 25, 255)

erf „Erde, Grnnd 11

, wozu aueh es-ert „Mann ohne Grundbesitz11
.

Ahd. cm „Erde' 1

,
anord. jqrri (*erwan-) „Sand, Sandbank 11

; cymr. tnv f.

^Feld' 1

,
pi. end, erwijdd, corn, erw, ereu ds., abret. inbret. era, nbret. ero

,,Furcbe 1!

(Fick II 4 41 ;
die Anwendung fur bebautes Feld vermutlich durcb

Aufsaugung eines dem lat.arvum nahestehenden Wortes, s. *«rS- „pflugen“)

;

arm. erkir ,,Erde“ (Pedersen KZ. 38, 197), wenn fur *erj- (idg. *em-

)

nach
erkin „Himmel -1

.

Beziehung zu *tr- ,,locker, auftrennen11 CFickl* 364) ist ganz fraglich.

5. er-, als set-Basis ere-, thematisch (e)r-e- „locker, undicht, abstehend;

auseinandergehn, auftrennen 11
.

Ai. rtc in. Loc. ,,mit AussckluG von, ohne, auBer11
(Loc. eines Ptc.

„abgetrennt, abgesondert 11

,
mrrti-h „Auflosung, Verwesung, Yerderben 1

;

ur-tna- pi. „Triimmer, Rumen 11

,
armakd- „trummerbaft“ oder n. „Triimmer-

stiltte
11

(Bed. etwas unsieher); set-Form Irma- „Wunde“ (wegen der Bed.
ganz fraglich ist Zugehorigkeit von irina-m „Rinnsal, Bach, Rinne, Yer-
tiefung, Grube im Boden; Wiirfelbrett, kahles, bes. salzhaltiges Land 11

,

Uhlenbeck AiWb. 25); tliemat. *(e)r-e- in drain- „auseinanderstehend, un-
diclit, selten

11
.

Gr. eofj/uog, att. ko>jfiog „einsam“ (aber dgaiog „diinn, schwacb11

,
agaioDjua

„Liicke“ hat anl. f-, s. Sommer Gr. Lautst. 114, Uhlenbeck PBrB. 30, 261;
freilich Boisacq 73 stellt es ohne ersichtlichen Grand doch hierher).

Lat. rdrus „locker, nicht dicht, diinn, diinngesiit, einzelstehend, selten11

(*erv-ro-s), vermutlich auch rite „Netz, Garn“ (vgl. unten lit. rStis, lett.

reta) 1
).

') Reichelt KZ 44, 318 stellt rite dagegen zu ordior usw., Wz. ar- „iugen", deren set-

Form er nach rite- als "art- beatimmt. Docli sprechen die formed mit rite iiberein-

stimmenden halt. Worte eher tiir obige Auffassung. j.Netz* dann etwa aus ,Sieb“, das
ursprgl. aus voneinander abstehenden Stiibchen und emer sie kreuzenden zweiten solchen
Stabchenlage gebildet gewesen sein mag.
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Lit. yrii, irti „sich auflosen, trennen (von aus mehreren Stricken zu-

sammengesetzten Dingen" wegen des StoBtons zur set-Form der Wz.),

su-trelis gewissermaBen „einer, der entzweigeht", d. i. „Unentschlossener,

Verwirrter", pairas „locker“; rUis _.,Bastsieb“, nach Nesselmann auch „Netz-

beutel" (mit unurspriinglichem Schleif'ton, wie oft in i-Stammen, s. Persson

Beitr. 637), lett. reta, rete „Narbe“, rent rudzi „undieht stehender Roggen";
lit. ertas „weit, geraumig" („*aus einanderstehend“

; von der anit- Basis

retas „diinn, weitlaufig, selten“ (von der themat. Wzf. *(e)r-e-, wie auch:)

resvas „selten, diinn", paresvis „sparlich“ (Leskien Bildung 345).

Aksl. oriti „auflosen, stiirzen, zerstoren" (kaus. *orew „mache auseinander-

gehn"; iiber skr. rdna „Wunde“ s. u. uer-).

Mit -dh -

:

(
*er-dh lit. arclaii, -yti „trennen, spalten“ (kaus. wie si. oriti; nicht nach

Petersson IF. 24, 46 zu *ardi- „Stachel"), ehlvas „weit, geraumig" lett.

ardaws, miens „locker, miirbe", erds „locker, bequem (geraumig)", irdit,

irdindt „lockern, trennen", erzu, erdu, erst ,,trennen" (zur bait. Sippe s.

Leskien Abl. 329; lit. ardai „Stangengeriist zum Flachstrocknen" bleibt

aber wohl fern, s. ardh „Stange". Dazu wohl ai. rdhak „besonders, abge-
sondert", drdha-h „Teil, Seite, Halfte", ardlui- „halb", n. „Teil, Halfte".

C*re-dh -:) aksl. rcd-slz „selten“ (wohl stoliitonig, vgl. cech. fidhy, sloven.

r'edok, trotz serb.-kroat. rijedki, ridicJ, s. Yondrak VglGr. I 231, 361 m. Lit.;

also nicht von derselben Wzf. wie lit. crdvas
;
falsch Bruckner KZ. 46, 234:

nkh-H = lit. retas !)

Vgl. Vanicck LEWb.

2

24, Fick I 4
1 1, 169, 529, Persson Wzf. 40, 9 1 Anm.

und bes. Beitr. 278, 637 f.

Nicht geniigend gestiitzt ist Heranziehung von got. arwjo „umsonst, un-

entgeltlich", ahd. ur(u)tcun, aroivingun ds. (Johansson PBrB. 15, 224, s. auch

Uhlenbeck PBrB. 30, 261), und von lit. orus „Luft", lett. drs „das DrauBen"
(Fick aaO.). Nicht iiberzeugend Prelhvitz KZ. 47, 295 iiber ugyog „Dick-

darm, After" (sei *ag&-oxog „der weite, geriiumige" : lit. crdvas, ardyti ;

hatte zudem *aayog ergeben).

Inwieweit die von Persson Beitr. 666, 773, 839 f. als Erweiterungen

unseres *er(c)- betrachteten Wzln. *re-d- (z. B. lat. rodo
, rCido), *ren(t-, dh-)

„kerben“, *rei~, reu- aufreiBen", erk-, retk-, real:-, rep-, reip-, reap-, red-,

raid-, read-, ers-, reis-, reus- ds. wirklich ihr entstammen, ist fraglieh; die

bei *er(e)- besonders ausgepriigte Bed. des lockern, undichten, auseinander-

stelienden lassen sie ganz vermissen oder wenigstens nicht als herrschende

Bed. erkennen.

1. ere- (*ero-, rc~), ei'(e)- „rudern; Ruder".

Ai. arl-tra- m. „treibend; Ruder", n. (auch dritra-) „Steuerruder", aritur-

„Ruderer“; gr. eoe-zyg „Ruderer“, igsoom, att. tnhxto „rudere" i^eosz-ico,

Denominatio), Igezpog, pi. igezua. „Ruder“, horn, eigeait] (t:i- metr. Dehnung)

„das Rudern", vmjgezyg „Ruderknecht, Matrose : ubertragen : schwer ar-

beitender Diener" (Einmischung eines zu ai. arati- „Diener, Gehilt’e" ge-

horigen Wortes ist trotz Persson Beitr. 635 nicht anzunehmen) gzevzyoyg

„Funddecker“; eiy.oo-ooog, zgtdy.ovz-ogog, jon. zgnyy.ovz-eoog usw. (die -ooog-
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Formen durch gr. Assimilation von o aus s, J. Schmidt KZ. 32, 327); lat.

remits „Ruder“, triresmom, septeresmom Columna rostrata (Gdf. eher *re-stno-,

als *ret-smo-, die allerdings als Ersatz fur *re-tmo-s : loe-rurk denkbar

bleibt; Lit. bei Yf. LEWb.

2

s. v); air. ra- ,,rudern“, imb-ra- „rudern, zu

Schiffe fahren" (z. B. Impf. -road, Perf. imm-rerae ..profectus est", Inf.

imram „das Rudern -1

), rame „Ruder" (Fick II 4 38 f. Pedersen KG. II 591);

anord. roa, ags. rowan
,
mhd. ri'tejen rudern", ahd. ruodar, ags. rodor n.

„Ruder“, anord. ropr (n-St. *ropru-
)

„das Rudern" (aber anord. ags. dr

,,Ruder :< aus urgerm. *airo bleibt trotz Bugge PBrB. 24, 429 fern, s. Falk-

Torp unter aare m. Lit )

:

lit. iriit, }rti ..rudern", 'irklas „Ruder“ Qr- Tiefstufe zu ai. ari-; de Saussure

Msl. 8, 434). dXtkjoi]; „das Meer durchrudernd", a/atp-rjorj^ „doppelruderig“,

Ton’jQtjg ,,Dreidecker" (trotz Curtiush

Gewifi nicht aus dem Begriff des Ruderdienstes geflossen sind ai. ara-ti-

m. „Diener" ai. rati- „bereitwillig“, av. raiti- „dienstwillig, Diener" und (??)

mir. am, Acc. araid „Wagenlenker, Diener“ (von Pedersen KG. II 101 aus

*pra-t-s „Vornstehender“ gedeutet), iiber welche Lit. bei Brugmann IF. 19,

384 der an av. aurva-, ai. arvant-, ags. earo „schnell“ usw., \Yz. *er- „sich

bewegen" ankniipft, wahrend Persson Beitr. 635 f. wegen ai. dram kar-

„zurechtmachen“ und „dienen“ AYz. *ar- „fiigen“ zugrundo legt (s. unter

dieser auch iiber gr. I'oidoi) : letzteres wegen der Bed. von ai. rati- wahr-
scheinlicher.

Curtius 0 342 f., Fick I
4

363, III 4 346; zu den Basenformen Persson

Beitr. 663.

Alte Beziehung von ere- „rudern“ mit cr- „in Bewegung setzen" ist denk-
bar, aber ganz unsicher; vgl. z. B. Noreen Urg. Ltl. 36 (

’re-mas : abg. rejq

„stofie, driinge"; aber iiber aisl. rid „miBhandeln“ s. u. req- „Stange“), Prell-

witz 2 154 Falk-Torp 1581 u. cerendc.

2. ere-, re- „ruhen“, rc-uu, ) o-iid „Ruhe".

Gr. look] (wo/Juoto) „(Kampfes rube", eomeco „lasse ab“ = anord. ro, ags.

row, ahd. ruowa, nhd. Bulie, ablautend mit ahd. rawa ds. (Fick BB. 2,

202, KZ. 22, 375i; doa-pevai • fjov/dfeiv Hes., av. airime adv. „still, ruhig"
('*erd-mo-), artnae-sad, -sta- „ruhig sitzend, stillestehend" ( *er-mo- oder
*
ero-mo--, zum Yerhaltnis beider Formen s. Bartholomae IF. 7, 60, Hiibsch-
mann IA. 1 1, 46; blob graphisches -i- sieht in airime Meillet Dial, indoeur. 66),

kvmr. araf „ruhig, mild, langsam" \*
erd-mo-\ Persson Beitr. 667, s. auch

die z. T. gleichbedeutende Wz. *rem-).

Anreihung von gr. eoms „Liebe“, ega/xai „liebe“ (vgl. ai. rdmate „ruht,

steht still, lafit sich geniigen, findet Gefallen, pflegt der Liebe") ist eine

hochstens ganz schwanke Moglichkeit is. Boisacq m. Lit.. Persson aaO.).

Eine s-Erw. *re-s-, ro-s- (fern bleibt air. arus „Wohnung“, Lw. aus
meymr. arhos „bleiben“). got. rasta „Meile“ („Rast“>, anord. rost „Meile, Weg-
strecke", ahd. rasta „Ruhe, Rast, Wegstrecke, Zeitraum", as. rasta und resta
(prastja) „Ruhe, Lager", ags. rcest und rest „Ruhe, Ruhelager, Grab",
ablautend mnd. ruste, roste „Ruhe, Yfegstrecke", spiitmhd. rust „Ruhe“;
got. ra.m „Haus". anord. rami ds., ags. tern n. „Haus“ (mit merkwiirdiger
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Bed. item n. „Planke, Zimmerdecke 11

), afries. ern in fia-ern „Vieh-haus“

:

unsicher ags. reord razdb
)

f., gereord n. „Mahlzeit, Fest, Futter11

, anord.

greddir „Ffitterer, Sattiger
11

t*gara.zdjan-). Fick I 4 530, II 4 235, IIL 4 34»'
}

341, Falk-Tovp u. ransage, vast.

Ygl. *rem-. das wie res- wohl auch yon Persson Wzerw. 70, 241 mit

(e)re- zusammengefaBt wird.

erek- „Laus, Milbe“ (er(e)gh-).

Lat. ricinus „ein sick in die Haut von Schafen, Hunden oder Rindvieh

einbohrendes Ungeziefer, Zecke
;
eine Strauehart (Ricinus communis

)

11 kann

auf alteres *rccinos zuriickgehen und mit lit. erfe „Zecke, Schaflaus {*erl ir>),

lett. tree „Kuhmilbe“ unter idg. *ereJc- zusammengehoren (vgl. Vanicek 239).

Weiterhin ist zu vergleichen arm. o(r)d:il „Nisse, Lausei“ (hier scheint

eine Wzvariante er(e)gh- vorzuliegen, wie auch in der folgenden alb.

Form) und orkiun „ringworm. itching, erysipelas 11 (aus *rcqiidno- (?) mit

einem -«o-Suffix wie im Lat. nach Petersson KZ. 47, 263f.), alb. ergiz

‘.kleine Laus 11
(s. Bugge, Beitr. z. etym. Erlaut. d. arm. Spr. S. 17. G. Meyer

Alb. Wb. 96; doch Hermann KZ. 41, 48).

Wegen ai. liksd „H7isse, Lausei11
(vgl. Fick 1 4 364, Vanicek 239, Bugge

aaO.) miiSte daneben ein idg. *ereik- angesetzt werden, welches evident

zu idg. *reilc(li)- „ritzen“ zu stellen ist (vgl. Persson Wzerw. 103, 161, 234);

fiber die Benennung der „Nisse“ vgl. Wood IF. 18, 23 f. Zu idg. *ereik-

kdnnte lat. ricinus ebensogut wie zu *erek- gehoren.

Nicht ganz sicher ist der Vergleich mit ai . rknd- „wund" und lit. jicrkd,

pra-jierkd „Schlitz !l

,
was auf idg. Bedeutung der Wurzel „nagend, nagenden

Schmerz verursachend11 weisen wfirde; s. auch lett. t'rcc „Harm“, erect

„nagenden Schmerz verursachen 11 (Brttekner KZ. 45, 108 Anm., wo auch

si. ralro „Krebs“ als *orht unter Berufung auf poln. Messrs „Zecke. Krebs-

schere" hinzugestellt wird). Ygl. S. 344.

ereg"th)0-, erogS(h)o- „Erbse, Hfilsenfrucht
11

.

Gr. ogofiog m. (aus *egofios nach dem Gen. usw. ogofiov, J. Schmidt

KZ. 32, 325), igsfiivdog n. (das kleinasiat. Suffix erweist nicht gerade

solche Herkunft, da in Pflanzennamen auch sonst vorkommend, so in tifiiv-

&oi ' igefhv&oi Hes. > ,,Kichererbsen“

;

lat. ervum „eine Hfilsenfrucht11 (aus *erouom. *ereg'i(h)om oder *crog’Hh)om);

mil1

. (Stokes KZ. 37, 254, Pedersen KG. I 109; orbaind ,.grains
11

; ahd. ura-

wei5 . arwig, nhd. Etbse, as. crit, mnd. crwctc, nd. erwten pi., anord. ertr

f. pi. Dat. erfmm) ds. [-ail wohl nach Wiedemann BB. 28, 50 bloBes

Suffix, nicht nach Binz ZfdtPhil. 38, 371 zu ags. ate „Hafer“, ahd. ei$ „Ge-

schwfir
11

.

Wahrscheinlich Entlehnungen aus einer gemeinsamen, wohl osteuropa-

ischen Quelle.

Vgl. Curtius 4 343, Fick I 4 364 nicht fiberzeugend
,
Kluge Wb.” 97, Hirt

Idg. II 655, Schrader Sprachvgl .

2 427, 3 II 190, RL. 196 gr. doaxog ist kein

ausreichender Anklang, s. auch *arnkos', Hoops Waldb. 463 f, Fick III 4

I9f., Falk-Torpu. erf und arce ags. ers „RoBwicke, Ervum ervilia
11

; ags. car-

fan PI. ..Wicken11
erinnert an lat. ervu>n“\

VValde, Etymologisches Worterbuch. I- 10
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ereb-, orol), rob- „bohren, aushohlen; spitzes Werkzeug dazn“.

Lett, irbs „Stricknadel", ifbulis „Pflockcken, Griffel“; lit. urbinti „mit dem
Pfriemen ein Loch machen", ufhti = lett. urbt „bohren“, tirbulis ..Pfriemen,

Griffel“; lit.rnobfi „ausliohlen“, rnobtiivas „Hohlmesser“, lett. mobs ,.Kerbe,

Einschnitt, Falz, Mangel, Zwistigkeit“. Die Ablautverhaltnisse sprechen

fur idg. Alter der Sippe, obwohl Bezzenbergers IF. 27, 150 weitere Heran-
ziehung von gr. uofiy/.o; „rundes Schustermesser“ und aofivhj „starker, den
ganzen Full bedeckender Schuh“ (wenn urspriinglich „ausgehohlter Holz-

schuh“j ganz fraglich bleibt, da letztere auch auf einem Worte fur ,,Schuh“

ganz anderer Herkunft fuBen konnen.

erebli-, orobh- in Worten fiir dunkelrotliche, briiunliche Farbentone

Llnsicher gr. bgcpvo; „finster, dunkel“ (oocpog ein dunkelgefiirbter Meer-
fisch“?), s. u. reg'ios „Dunkelheit“ iffirs Yerblassen der eigentlichen Farb-
bedeutung verweist freilich Rozwadowski Eos 8, 99 f. auf russ. rjabinomja

norb „triibe, sturmische Naeht‘ -

, wie dgpraia vv$).

Aisl. iarpr „braun“, ahd. erpf „fuscus“, ags. eorp, car}) „dunkelfarbig,

schwiirzlich“ (*erpu- aus *erppa-, *erbh-uo-
;

Suffix wie in oocpvog, wenn
zugehorig, z. B. Solrasen KZ. 38, 439 1

;
davon aisl. iarpe „Haselhuhn :! und

nd. erpel „Enterich“ (im Gegensatz zum helleren AYeibchen, AY. Lehmann
bei A

T
f. LEAVb. 2 u. robus Petersson IF. 24, 273); mit A

T
ollstufe der 2. Silbe

ahd. repa-, rcba-huon. schwed. rapp-hona „Rebhuhn“ (daneben schwed.
ripu „Schneehuhn“ aus *repjonl Der Yergleich mit lit. raibas ,.gesprenkelt,

graubunt" air. riabach „gesprenkelt‘‘, bei Fick III 4 332 = Falk-Torp u.

njpr, s. AA7
z. *rei-, ist hochst fraglich).

Lett, ifbe in mesa ifbe „Haselhuhn“, lauka-ifbe „Feldhuhn‘ ;

is. daruber
Miihlenbach - Endzelin, Lett.-D. AVb. I 70Sf.

;
kaum slav. Lehnwort nach

Bruckner KZ. 45, 295, wie allerdings sicher lit. erubS. jerubS, jerulle „Hasel-
huhn“. vgl. klr. jarubee >; slav. mit Nasalierung. mbulg. je>\bb

,
r.-ksl. jarabb,

*ji:fabb, skr. jarrb usw. „Rebhuhn“, von der Farbe benannt wie klr. ofd-

byna, orobynd, sloven, jerebika, cech. jcfdb usw. „Yogelbeere“; ohne anl.

A
r
okal russ. rjabb „bunt' !

(vgl. oben rjabinovaja norb, abg. rebb, russ. rjabka
..Rebhuhn' 1

, rjabina „Yogelbeerbaum ‘ usw. (s. zu den slav. Worten Miklo-
sich EAVb. 275 Zubaty AfslPh. 16,4091, Berneker 217,274 1, Bruckner
KZ. 45. 295, 318). Ygl. Bugge BB. 3, 1 19, Persson AVzerw. 194a 1 ?, 218ff.

(Lit.) 238, Osthoff Par. I 78 ff. (Lit
; das von ihm angereihte lat. robus, -ur

„Hartholz, Kernholz, bes. der Eicbe; Harte usw.“. robustus „aus Hartholz,
eichen; hart, fest“ ist zwar nach der rotlich-dunklen Farbe benannt, aber
nach Rozwadowski aaO. besser zu *reudh- „rot :l

,
lat. roblgo zu stellen),

Much ZfdtAYtf. 2, 285, Suolahti Yogeln. 255 ff., Berneker aaO. m. Lit.

Ob hierher auch spatanord. raf n. „Bernsteintl

,
aisl. refr „Fuchs“ als „der

rote“? (Much aaO., Falk-Torp u. mi’ I, rceo). Ganz fraglich schwed. jarf
„YielfraB, gulo borealis“ (s. u. er- „Bock“); unannehmbar deutet Petersson

PBrB. 40, 98, LUA 1916, 37 auch aisl. arfr „Ochs“ usw. (s. u. orbbo- „ver-

waist“) als „den roten“.

erod- oder arod „ein AYasservogel“.

Gr. eocobiog, owbio^ „Reiher“ {hnpbioq nach Demin, auf -idiog umgebildet,
s. Solmsen Unt. 751; t- kann Arorschlagsvokal sein, beweist also nicht fiir
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idg. *<:-), lat. arclea „Reiher“ (kann *
erdd- oder *arod- fortsetzen, letzteres

gestattete Gleichsetzung mit dem germ. Yokalismus;, anord. artn „ein

Yogel 11

,
wohl „Kriekente“ wie schwed. drta, Demin, anord. ertla ,.Baeh-

stelze
!t

; serb. rdda „Storch“ (*rada). Curtius 5 345, Bezzenberger-Fick

BB. 6, 235, Fick I 4 355, III 4 19. Die Zweifel Roberts Les noms des

oiseaux 3S sind iibertrieben. Sollte -d- als das in Yogelnamen haufige

Dentalsuffix abzulbsen sein < ? Charpentier KZ. 40, 434
,
ware zu egoy/ag

'

egcodio? Hes. allenfalls eine Brdcke zu schlagen.

erk- „strahlen; bell klingen".

Ai. arcati „straklt ;
lobsingt, begriiBt, ehrt“, arkd- m. „Strahl, Blitzstralil,

Sonne, Feuer; Lied, Sanger" (= arm. erg), rc-, nom. sg. rk f. „Glanz: Ge-

dicbt, Yers“, rlcvnn- „lobpreisend, jubelnd' 1

: arm. ,
Hiibsehmann Arm. Gr. I

413: erg „Lied“; fern bleiben ir. nched ,.Himmel‘*, do-rch(a)e ,,tenebrae“,

dorchide „obscurus“, so-rchae „hell, lieht“, sorchaide ,.glanzend‘- (Fick

II 4 229).

Zu ai. arkd- trotz Fick II 4 40 nicht arm. erkin ,,Himmel" idg. rk wird

eben arm. rg\ s. Wiedemann BB. 2S, ISf. und bes Scheftelowitz ebenda
30Sf.) und nur sehr unsicher ir. ere ,,Himmel" C'orm. (Wiedemann aaO.

denkt dafiir an Zusammenhang mit lat. parco
,
compercu als ,.Umschliefier'‘,

freilich auch ganz fraglich).

Die Verbindung von ai. arcati mit gr. gUy.Ta>g ..strahlend. Sonne 11 usw.

ist abzulehnen; s. Curtius
'
1 137. L. Meyer I 632. Bruinier KZ. 34, 362.

Horn IF. XII Anz. 34S (Boisacq 319).

erk(so)- „Dorn“?

Ai. rksara- „Dorn‘‘ vergleicht man mit lit. ersketis (dial. arskStis) „Dorn-

pflanze", lett. ersk'efi ds. und stellt es zu *rekp- „beschadigen“ oder *rkpos

„Bar“ (s. d.) Fick I
4

119, 298, 303. Uhlenbeck 33.

Uber gr. agy.ev&oc und die bait. Worte s. u. arqu- ,,Gebogenes“.

ergh- ,,schiitteln, erregen, beben" oder dgl., wohl Erw. von er- ,,in Be-

wegung setzen 11
.

Ai. rghayati „bebt, tost, stiirmt
11

;
gr. dgyjco „jrd).Am, xiveco", meist ogye-

o/iai „tanze, hiipfe, springe, bebe“. Lit. bei Boisacq s. v.

Wegen der in er- ebenfalls vorliegenden Bed. ,.egi; u. dgl.“ konnen

dazu in Beziehung stehen av. droyant- „arg. abscheulich 11
i Hiibsehmann

Pers. St. 13).

Ahd. ar(a)g „feig, trag. bose, arg“, ags. eanj ds.. aisl. argr und

ragr „unmannlich, wolliistig, schlecht11 (Fick III 4
19); mit der Yokal-

stellung letzterer Form (idg. cregh-, (e)rogh-t) vielleicht auch lit. rdyana

„Hexe“.

ragana nicht nach Noreen Ltl. 69 zu ir. orgim „verwiiste“ (s. perg-

„schlagen‘‘ II 42) und gr. tgeydeo is. rekp-). Germ, arga- kaum auf Grund

der Bed. „geil“ zu doyiz, av. anzi- „Hode“, (Fick III 4 19 zw.; in wegen

des verschiedenen Gutturals unmoglieher Kombination gleichzeitig mit m-
yant- Falk-Torp u. arg).

10*
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Ai. rhdnt- „scli\vach, klein“ gegen Uhlenbeck Ai. Wb.s. v., Wood Min.

21. 39 nicht zu Jrogant-, arg
,
sondern zu Ieguh- „leiclit‘

:

.

erd- ,,fzer)flieGen. Feuchtigkeit1
'.

Ai. ardati, rdati ..flieBt (in Zs.j, zerstiebt, lost sich auf; beunruhigt,

ardayati „maeht dieBen, lost auf, bedriingt, qualt, totet“, ardrd- „feucbt,

naB. frisch. weich“, rdii-h „Feuchtigkeit‘‘. av. aradvt- f. Name eines mythi-

scben Flusses, meist als weibliche Gottheit gedacht (s. bes. Johansson

IF. 2. 27 f : nicht annehmbar liber die Gdbed. der ar. Sippe Persson Beitr.

84F; s. er- ..in Bewegung setzen, woraus erd- wohl erweitert ist.

Ob dazu gr. agdu „Sclimutz“. uodalog ds. (gegen dessen Herleitung aus

*mrdn, zu lat. inertia, durch Fick BB. 7, 95. s. J. Schmidt Krit. 83;??

Jedenfalls auszuscbeiden hat (gegen C'urtius Gdz 5 229, Fick 1 4 355, Osthoff

Pf. 457 ff. m. Lit.) gr. uq6o> ,,benetze“, aodei

m

„bewassere“, aodgo? ,,Tranke‘‘,

aoddi’iov ,,Wassergefa8“, da fiir uodm, agd^io; d- von Herodian ausdriieklich

gelehrt wird (Schulze KZ. 44, 353), das nach Kretschmer Glotta 3, 294 f.

kaum aus sekundiirer Dehnung Ton a- vor o<5, sondern aus Kontraktion

aus *ayap<5- zu erklaren ist, was auch den Hiatus von hom. vEO-[f\agdi]g

am einfachsten aufbellt (Ehrlich Z. idg. Sprachgesch. 30 f., Bechtel Lex.

58 f., Bgm. II 2
3, 132, vgl. auch Pf. iggadamt, iogadmo aus *ftfgad~, Aor.

gdaoaie, wenn letztere Formen nicht besser nach Solmsen IvZ. 37, 590 f.

aus uryd-. tf-Erw. neben galvio erkliirt werden. s. uren-)\ AnschluB an lett.

verdtt „sprudeln“ usw. (s. unter Wz. net- „fliefien, naB“; Ehrlich und Kretsch-

mer aaO.j ist freilich sehr bedenklich, da diese bait. Sippe eigentlich

„wirbeln. wallen“, nicht „feucht“ als Bedeutungskern hat.

Als Form ohne Yorschlags-a- konnte auch doda „Schmutz“, dessen an-

lautende Kiirze durch den Akzent verbiirgt wird, zu dgdan gestellt werden,

da „Feuchtigkeit" — ..tiasser Schmutz“ ein baufiges Bedeutungsverhaltnis

ist ; Gdf. dann *faodtd, woraus uoda fiber *faozdd. Doch kann es als

*rduci oder *ardud auch zu ai. rdu- in niichster Beziehung stehn.

t)ber arm. aft ,,Schmutz, Unreinigkeit“, altiur, either, elteur „feuchte

Niederung, Wiesengrund, Wiese. Sumpf;t
s. Petersson KZ. 47, 250 m. Lit.

und Wz. *al- „modern, faulen“.

er(o)d- (er(o)d-; kelt. lat. ard- erweist nicht idg. ar(p)d-) ,.hoch“, er(e)db-
„ds., wachsen‘\

Lat arduas „hoch, steil“, gall. Arduenna silva, air. ard „hoch, groB“
(Ebel KSB. 2, 156, Stern ZfcPh. 4, 577), ay. aradica- „hoch“ (aber uber ap.

arda-stana-, Bugge KZ. 19, 402, s. vielmehr Bartholomae Airan. Wb. 193,

lat. </ ist nicht aus dh gewinnbar (weder Entlehnung aus dem Gall., Kretschmer
BPliW . 189S, 212, noch eine Gdf. *aradheuo-, Sommer Hdb. 2 178 zw. ist

annehmbar), erweist daher idg. d, s. Liden BB. 21, 113 Anm. 1, BrugmannI 2

323; aisl. grdugr „steil“ ist kaum nach einer germ. Entsprechung yon gr.

oodog, ai. urdhva- !s. ueredh-) umgebildet, sondern setzt (wie allenfalls

auch srddwu-) eine Parallelform auf dh- fort, indem verschiedene Erw. von
er- „(in Bewegung setzen) hochbringen" teils durch d (vgl. ogodaitvog), teils
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durch dh (vgl. doo!)vvm usw. vorliegt) (wie bei ai. vardhate
:
(f)oddlg). s.

Brugmann aaO. Niedermann IF. 15, IJ9.

Mit dh lat. arbor „Baum‘‘ Fick I 3
24, II 6 24, I 4 117. wozu nach Bartholo-

mae IF. 9, 270 f. kurd. at - aus *ard- „Baum“ in ar.mntj „die durch Wind
und Wetter verursachte dunkle Farbung auf den Baumen“, eig. „Baum-
rost“. Dagegen ai. rdhnoti, rdhati „gedeiht usw.“ ist trotz der nichts be-

weisenden Proportion rclhati : vardhate = arsati : variati (z. B. Petersson

Stud, zu Fort. Reg. 93 f.) und trotz der an sicb moglichen formalen Gleich-

setzbarkeit von ardhiika- ,,gedeihend“ mit aisl. qrdagr (ibd., Persson Beitr.

277 a 2) wohl ausschlieBliche Entspreeliung von uldouai, s . al- „wachsen“.

Hierher arm. ordi ,,Sohn“, urja „Stiefsohn“ (Wiedemann BB. 27, 221, der

dafiir wie fiir lat. orior usw. aber eine Gdbed. „geboren werden" annimmt

:

Pedersen KZ. 39, 360); alb. fit „waehse“ rd- oder rdh-, G. Meyer Wb. 367.

Alb. St. Ill 29, 79).

Slav. *orstu, abg. rastq, russ. vast it, rech. rostu usw. „wachse“ (*ord-, ordh-

tij; ein *ors-tu zum -es-St. gr. agog, ai. ril'd- ist trotz Ehrlich KZ. 39, 506
Persson Beitr. 346 a 1 zw. nicht wahrscheinlich

;
iiber bsl. Worte mit Anlaut

r- wohl aus ur- s. u. ueredh-).

Aber Brugmanns BSGW. 1906, 174 Deutung von gr. mogtiog „Scho61ing,

Trieb, junger Zweig“ aus .Tv-dodo? ist ganz verdachtig (s. aucb Petersson

KZ. 47, 272 f.)
;
nicht einleuchtend stellt van Wijk IF. 2S, 131 hierher auch

ahd. rato „lolium, zizania“, nlid. Bade, as. rado ds., sowie ahd. raota .,Rute“

usw.; iiber welches s. ret- „Stange“).

Zusammenfassend (auch zur Verwandtschaft mit er- i Persson Beitr. 276 f.,

346, 657 Anm. 3, 767 f., 853.

eras- (ers-, ras-) ,,flieBen
;
Feuchtigkeit, Tau“ ds. und res- von lebhafter Be-

wegung iiberhaupt, auch „umherirren“ und ,,aufgebracht. aufgeregt sein'h

Ai. rdsa-h „Saft, FIussigkeit“, rasa ,,Feuchtigkeit, Xafi“, auch FluBname
wie av. Bahhd, ebenso 'Pa, der skythiselie Name der Wolga (E. Kuhn
KZ. 27, 214 f.)

1
): aksl. rosa „Tau“, lit. rasa ds.; lat. ros, ruris ,.Tau“

(kons. St. mit ursprunglich bloB nominativiseker Dehnstufe d) 1
): alb. rei,

reien „es schneit“, auch „regnet Asehe, Feuer“ ( Jokl SBWAk. 168,1, 73;
wohl ebenfalls aus *ros-)\ gr. dn-egdio „gieBe eine Fliissigkeit, speie weg",
ii-sgaio „schiitte aus, speie aus“, y.areoam ,.gieBe hinein", uer-tgaco ,.gieBe

um“, avvegdm „gieBe zusaminen“.

Zum Yokalismus: gr. *coa[a]- scheint mit den ar. und bsl. Worten auf

idg. *ras- (oder *ercis-

)

zuriickzugehn, wozu '*ros- flat., alb
)
ebenso Dehn-

stufe ware, wie *ou(i)om „Ei“ zu *auei- „Yogelt: und *o(tt)s- „Ohr“ zu *aus-.

Aber in der bedeutungsverwandten Sippe *uer(ax)s- von gr. [f}ego?] „Tau !!

,

ai. varsati „regnet“ > usw. bestimmt mir. fross ,,Regenschauer“ den 2. Wz.-
Yokal als o.

Wzf. *-ers-,rs-

:

ai. arsati .,flieiit“
2
) ; ferner mit der Bed. „mannlich“ (aus

„benetzend, Samen ergieBend“) ai. rsabha-h „Stier“, aja-riabha-h „Ziegen-

r
) Zuriiekfiihrung von Ensa , Ensb auf eine nasalierte Seitenform *ronsa. die auch

durch 'PtDf als Xameu der Wolga widergespiegelt werde, ist trotz Knauer (IF. 31. (17 tf.i

nicht uberzeugend; es mag slav. rqsa in nichtslavischem Munde zu rqsa geworden und
als rasa ins Slavische zuruckeutlehnt sein.
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bock“, av. ap. arson „Mann. Mannclien“, gr. cigar] v, uggyv, ion. aol. kret.

Egarjv (olme f-!) „mannlich“ (dazu anvy(f.)6g — so bei Horn, fur dgvuog zu

lesen — „AVidder“ = att. dgveojg, aol. agvyadeg f. dazu, ugvevco „mache

einen Luftsprung, tauche“, eigentlich „mache einen Bocksprung“, agvevnjo

„wer einen Purzelbaum schliigt, einen Luftsprung macht“, Lit. bei Boisacq

u. agveiog und agrevryg Nachtr.) wohl auch ahd. or[re]hnon, anord. orre

„Auerhahn“ (daraus dureb Kreuzung mit ahd. Ur, iirohso das mlid. urban,

nhd. AuerJuthn : s. Falk-Torp 7, 1429 m. Lit., Suolahti Yog. 250), air. err,

g. erred ,.Held, tapfer'
1 (Fiok II 4 41).

Ygl. das gleiehe Bedeutungsverhaltnis zwischen ai. vrsa-h, vrsulha-h

lat. verres und ai. varsati.

Zugehorigkeit unserer AYz. *eras- zu *er~, *or- „in Bewegung setzen,

lebhafte Bewegung :t
ist sehr erwagenswert (ygl. z. B. rlvus, dt. rinnen : ogivco:

s. Yf. LEWb. 2 OSS und bes. Persson Beitr. 5S6f., 630 f. auch uber das flgde.,

767 f., S30f.), ja wahrsclieinlich; doch ist sie, vermutlich unter \Yechsel-

wirkung mit *ucr(a)s- (s. o.), bereits ursprachlich als scharf umrisaene

Gruppe der Bed ,.fliefien, na£S
u

verselbstiindigt gewesen. Andere s-Formen

von AA
r

z. er-, or- zeigen weitere Bedeutungen

:

Gr. egcoy „Schwung, Audrang‘ ; (*rosa; davon aber auch igcoeco „flie8e,

strome, eile“), lat. rorarii „leicht bewaffnete Planklertruppe“ (s. A
r
f‘. LEAYb.

65S und bes. Persson KZ. 4S, 132, wonach Ableitung von *rdsa „Schwung“

= fte/.ecov, Sovgog. tocoy)
;
anord. ras f. „Lauf“, mndd. ras n. „heftige Stromung“,

ags. rces m. ,,Lauf, Anfall“ (engl. race skand. Lw.), mhd. rasen „rasen“, ags.

rcesan „anstfirmen“, anord. rasa „einherstfirzen“
;
anord. ras n. „Eile“, rasa

„stfirzen, gleiten“ (Ablaut *ros- : *res- : *ras-) 3
). Arm. eram (

*ersa-(o
;
vgl. oben

ai. ariati) „siede, yvalle; bin in unruhiger Bewegung; wimmle, kribble; ent-

zfinde inich; bin leidenschaftlich erregt; bin oder werde eifrig, zornig“,

erandn „AA
r
allen usw.; Erregung“, erandn marti „Kampflust“, s-eram „be-

yvege inich umlier, bin stark bewegt, erregt, schwimme usw.“ (Liden Arm.

St. S3), yvozu mit dem Begritfe teils der unruhigen, auch ziellosen Bewegung,

teils der Aufgeregtheit, des Aufgebrachtseins, des gewalttatigen Zornes,

die Gruppen

:

einerseits lat. erro „irre“ (= arm. cram), got. airseis „irre, verffihrt", ahd.

irri „irre“, got. airzipa „Irrtum, Betrug“, ahd. irrida ds., irr(e)on „irren“,

anderseits as. irri „zornig“, ags. corre, yrre „zornig, erbittert
i!

,
eorsian,

yrsian „fibelwollen“, ai. irasydti „zfirnt, will tibel, benimmt sich gewalt-

tatig
1
', irasyd „das t)belwollen“, av. aras-ka „Neid“, mp. np. arask „Neid,

Eifer“, tiefstufig drssi- „Xeid“, ai. IrsyOt- „Neid, Eifersucht“ (letzteres aus
*
erdS-ia, wie :) av. arasyant „neidisch, miBgfinstig11

(s. Bartholomae Airan.

AA
r
b. 206 in. Lit.; gr. agog’ dy.ovaiov (ikd/log Hes., hom. agetrj „Schmahwort“

(= ai. irasyd), crrygeia „geyvalttiitige, feindselige Handlung“ (urgr. e, vgl.

ark. mit Zusammendehnung auf Grand eines *&i-ygyg, idg. n

‘) rout, rasa, ros, kaum mit Anlaut gr- zu *neres- „ua£‘, s. \
T
f. LEWb.'2 65b.

2
)
Aber gr. atfoggo; nicht als *-onoo

;

hierher, sondern dureli aip6-go[f)or zu ersetzen

(Bechtel Lexil. 79
;
.-zai.iroQoog erst gr. Bildung mit Suffix -oo- von ogrv/u aus (Solmsen

Beitr. 245).

3
)
Dazu wohl ahd. rase ,,schnell, kraftig“, nhd. rasch, s. Persson Beitr. 8o7, Falk-

Torp. 881, 1511.



el- 151

*eros, vgl. aucli sgeo/qAew „Neckerei treiben", Boisacq m. Lit.j, hom. ao«
(Yok.j „ft/.ajiuxe“ (in

rAgeg dosg; Schulze Qu. ep. 456, s. auch Proehde

BB. 20, 380, Boisacq 76; “.igqg „Gott der Gewalttiitigkeit“ scheint nach

Bechtel Lexil. 59 nicht urspriinglich cs-St. gewesen zu sein, sondern Per-

sonifizierung des wzvenvandten Subst. agq „Yerderben, Gewalttat“ (s. auch

Kretschmer Gl. 4, 347), woven ug^uevog „betroffen, versehrt, gequalt“);

arm. her „Zorn, Neid, Hader“ (Liden aaO., m. Lit.); sehr zweifelhaft ist

Zugehorigkeit von. russ. dial, jeresb „hitziger, zankischer Mensch“, jnrsitbsja

,,sich widersetzen, zanken“ (*jbrs- : ai. 7rsycL) (v. d. Osten-Sacken IP. 23, 380,

Persson Beitr. 636 f.). Neben diesen Gruppen, die auf einem s-St. *eres-

(: ers, eres, rs), *eros- (erdS-) beruhen tBrugmann Grdr. II 2
l, 192, wonach

vielleicht auch lat. error nach errare mit rr ausgestattetes alteres *erds ist),

stehn mit vergleichbarer Bed.: gr. dor], dgt]f.ievo

g

(s. o.). ai. irin- „gewaltig,

gewaltsam“, gr. rot;, igedco, fraglich ob dazu russ. dial, jeretitbsja „sich

argern, zanken“ u. dgl., s. Wz. *er-, *or~.

1. el- in Baumnamen fur ,,Erle“ und „Ulme“.

1. „Erle, Eller“.

Lat. ohms „Erle, Eller“ (wohl aus *alsnos und nicht, wie friiher Peder-

sen IF. 5, 40 wollte, mit altem Bindevokal aus *alisnos herzuleiten, vgl.

dazu Johansson, Beitr. z. gr. Sprachk. 106 und Vf. LE\Vb. 2 2S; das an-

lautende al geht auf alteres J- zuriick). — Fiir das got. ist nach Aus-

weis des span, aliso „Erle“, frz. alize „Elsbeere“ ein "alisa „Erle“ an-

zusetzen; ahd. elira und mit Metathese erila, nhd. Eller, Erie, mndd.
elre

(

;

*nlizo), else (

:

*uliso), ndl. els ds.; altn. elri n., elrir m., air, qlr (*ahiz)

ds., ags. alor ds. Das idg. e der \Vz. wird durch aisl. jqlstr (*t lustra)

„Erle‘' und Ustre „Weide, Salix pentandra“ (*elis-tr-jo
-)

mhd. dial. Mister
,

halster ds. mit sekund. wie schwed. (
h)ilster

;

s. Falk-Torp 469) absolut

sichergestellt, weshalb Bernekors Ansatz einer idg. «Z-W z. iSlEtWb. 453 f.)

nicht zutrifft; vgl. dazu die lit. Formen (Persson \Yortf. 894 Anm). Eine

adj. Bildung ist ahd. crlln „aus Erle“ (vgl. unten die balt.-sl. Formen).

Nach FickIII 4 26 ware vielleicht auch ags. ellen, ellern
,

engl. elder „Ho-

lunder“ zu vergleichen. Zu vergleichen ist ferner lit. alksnis, elksnis
,

lett.

dlksnis . ostlett. elksnis
,

ostlit. aViksnis
,

apr. alskande (Hs. abskande, vgl.

Bezzenberger BB. 23, 297) ,,Erle, Eller“. Nach Berneker aaO. gehen

die bait. Worter elier auf *alisnis mit Synkope (doch s aTilcsnis) und Ein-

schub von k vor s (Fick I 4 357, Pedersen KZ. 38, 316) als auf *als-kni-s

(Bezzenberger BB. 23, 297, Anm. 1) zuriick, doch wird man verschiedene

Grundformen *alsnia, *elsnia (mit Ablaut, gegen Berneker aaO.) und *alis-

nia anzusetzen haben (Trautmann Bsl. Wb 6, doch vgl. v. d. Osten-Sacken

IF. 33, 192). Das Suffix von apr. alskande erinnert nach Trautmann an

si. *jayncdt „Schwarzpappel“. Ygl. auch gall. ON. Alesia, Alisia usw. ?

Auch das Slavische zeigt alten e/o-Ablaut; auf si. *jelbcha (*elisa) gehen

zuriick: abg.jehcha „ErIe“, bg. (j)clhci (mit Metathese auch chid, evld ds.),

auf si. *ohcha
(
*ulisa): poln. olcha, russ. ohcha „Erle“ (dial, auch eh ha,

elocha, vohcha). SI. *jehsa bzw. *ohsa liegt vor in skr. dial, j'elsa i vgl.

•jelasje „Erlengebiisch“ aus *jchhje), slov. jetsa, dial, jlsa, joba ds., russ dial

olssa, olbiina , ehsina und InAna wozu vgl. Pedersen KZ. 3S, 310, 317)
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ds. Weitere si. Formen bei Berneker aaO. Yergleiche auch Trautmann

aaO.

Als abgeleitetes Adj. erselieint bait. -si.
*
al(i)seinu- : lit. alksn'tnis, ostlit.

(d'tksninis, abg. jchiim (vgl. alid. erlln).

Die Yerwandtschaft mit abd. do „gelb“ usw. 's. *elu-\ welche von zahl-

reichen Forschern vorgeschlagen wird, ist nicht unwahrscheinlieh. doch

konnte man auch an Bezieliung zu ''del- „sich biegen“ denken.

Im Zusammcnhang mit cl- in dec Bedeutung „Erle“ dfirfte sicherlich stehen:

2.

„Ulme“.

Lat. uhnns „Ulme, Rfister11 geht wohl nicht auf idg. *ol-mo-s
,
sondem

auf seliwundstufiges *l-mo-s zuriick. Die gleiche Ablautstufe in mir. Ion

„L
Tlme !

' (* lotos), bei FickII 4 57. Ilinzu stellt man gall. Lcmo -, Limo-

t^vgl Vendryes Msl. 13, 388, Pedersen KG. I 175 und bes. Haber! ZsfceltPhil.

8, 86 f., fiber angeblich ligur. Lomu- in OX. vgl. Kretschmer KZ. 3S. 117);

cymr. llicyf „Ulme“ ffillt aus dem Rahmen heraus, da auf Grand der

Grundform *1. iota (vgl. Pedersen KZ. 3S, 314, Sutterlin IF. 25, GO' eine

idg. Form etwa *elcimo- :*elmo- 'so Sutterlin j angesetzt werden muBte.

Vgl. weiter ahd. elmboum .,Ulme“, altn. uloir mit o-Stufe
,
mnd engl.

dm ds.
;

nhd. Ulme, mhd. ulmboum soli aus dem Lat. stammen (Kluge

EtAVb.), was durchaus nicht sicher ist, denn vgl ags. ulmtrcoiv. mnd. olnt,

so dad moglicherweise das Germ, alle drei Abl.-Stufen enthalt. Ygl. Falk-

Torp 21, 1431. Russ. Hem, G. lima usw. stanimt aus dem Germ.
Ygl. im Allg. Fick I

4

357, II 4
57, 242, III 4 26. Falk-Torp 21, 1S7. 1431.

1454. Ygl. auch Lideti IF. 18, 485 f.

2. el(eu)- „Wacholder
; vielleicht auch ffir andere Nadelbaume“.

Arm. eleven, g. elevni ,,Zeder" (vgl. gr. y.edgos zu lit. liuclayjjs ,AYach-

older"), russ. usw. jdlovec „\Yaeholder“; mit anderem Formans wr. jd'euec,

russ. mdartl. jelend; ds. ; ist dessen M-Formans alt. nicht erst dutch Suffix-

tausch fur -orbCb eingetreten, so konnte gr. t/.dr?; ,,Fichte, Rottanne" als

*t'l-n-ta verglichen werden (doch s. auch *lcnto-j.

Liden IF. 18. 4111 ff., Berneker 272.

3. el- „ruhen“?

Xach Persson Wortf. 743 wird eine idg. IVz. el- „ruhen“ und Ba»e *elt-

mit folgenden Beispielen verteidigt: ai. ildyuti „steht still, kommt zur

Ruhe“ {ildyuti soil fehlerhafte Schreibung seinl, andayas „ruhelos, rast-

los“, wozu wohl ai. alasus „trage, mfide, stumpf“ (zum .s-Stamm *alas-

,,Hudigkeit“ wie rojasds ; rajas- ; nach Uhlenbeck Wb. 15 gehort jedoch
alasus als a-lasa- „nicht munter1- zu Idsati

, s. S. 386 i

,
lit. alsci „Mudigkeit“,

tlstu, ilsti „mude werden 1

', ilseuos, dsetis „ruhen“, cit-ilsis „Ausruhen“. Die
zweisilbige Basis zeige gr. t/.tvveo „ruhe, raste, bin unwirksam, zogere,
hore auf". Die gesamte Koustruktion ist sehr zweifelhaft: vgl. *Zf(/)-

„nachlassen“ Bd. II S. 394.

4. el- : ol- „modrig sein, faulen“.

Eine Wz. mit verscliiedenen Wzdeterminativen.
Ohne kons. Erweiterung scheint die V'z. schwundstufig vorzuliegen in

norw. nl „angegangen, verschimmelt“, dial, auch „von Ekel erfullt
11

. schw.
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ul „ranzig, schlecht riechend, muffig“, norw. schw. dial, ulen in gleicher

Bedeutung, lioll. uilig „verfault“ (von Holz); abgeleitete Yerba sind norw.

schw. nla, altn. norw. schw. ulna. S. dazu, wie zu der gesamten skand.

Gruppe die zahlreichen Formen bei Falk-Torp 1327, 1328. Ob ai. ala-,

alaku „Gift“ hierher gehort (z. B. Falk-Torp aaO.) bleibt zweifelhaft.

Gutturalerweiterung liegt vor in:

ai. rjisd-h „klebrig, glatt, schliipfrig“ (?; nach Liden Stud, zu ai. u. vgl.

Sprachgesch. 29 If.), lat. alga „Seegras, Seetang" aus *
elya (vgl. ags. wos

„Schlamm, Feuchtigkeit“ : engl. ivoos „ileergras“) und sehr zahlreiche germ.,

bes. skand. -isl. Formen (s. Falk-Torp aaO. und Fiek III 4 2
1 j

wie: norw.

dial, ulka „eitern, ekeln“, refl. „anfangen zu faulen“, tilhi „Schimmel. an-

haftender Schleim; widenvartiges, unreinlicbes Weib“, ulkcn ,,libel, unrein-

lich‘
,

schw. dial. ulka. ylka, olka „sich erbrechen wollen“ usw. Hierzu
auch dan. nil; „cottus“, norw. ulk „Froschfisch“, norw. dial, ulka

,
nd. dial.

uTk ,,Frosch“; s. weiter norw. dial, olga ,,ekeln, Ubelkeit empfinden", isl.

olga „sich erbrechen wollen“; norw. dial, elgja „sich erbrechen wollen 11 usw-

isl. auch cda (gallium). Dann norw. dial, alka „sudeln, sauen“, nd. alktn

„in unreinen Sachen riihren, in Schmutz treten :<

; -sk zeigen diin. dial, alske

„sudeln“, nd. alschen
,

fries, ahk
,
disk

,,unrein, verdorben' 1 usw.

DaS lat. ulva „Schilfgras, Seegras“ hierzu gehort, ist sehr wahrscnein-
lich, doch wird ulcus „Geschwur“, gr. c/.y.o; „Wunde, Geschwiir“ kaum zu

verbinden sein, wie auch die llerleitung von altn. [/Ida ,,Moderduft“ aus

*nlhipon (Falk-Torp aaO., Fick III 4 559) unwahrscheinlich ist; vgl. *elkus

„Geschwiir“. Lit. dlksna ,,Lache“ kann auf *ahj-snu zuriickgehen.

Dentalerweiterung erscheiut in

:

arm. alt „Schmutz, UnreinigkeiY, altiitr, cttiur (u. clteurj ..feuchte Niede-
rung, Wiesengrund, Wiese, Sumpf' 1 (nach Bugge. Beitr. I 35 zu gr. aoda,

bzw. gr. dgdco

,

ai. drdm, wozu man erd- „zerllie£5en, Feuchtigkeit“ ver-

gleiche; weiter Petersson KZ. 47, 250ff.). mit anl. *ld- diber die arm.
Formen im Bes. vgl. Petersson aaO.j. Dazu altn. nldua „schimmeln“,

wohl auch [/Ida „Moderduft“ (s. o.l, isl. uldinn (Bed. wie bei ul, ulen
,

s. o.)

usw., ahd. oltar „Schmutzkrume“. tlber das im Not'd, auftretende u vgl.

(nicht iiberzeugendj Falk-Torp aaO.

w-Formantien finden sich in:

norw. dial, ithna ,.schimmeln“. nd. ostfr. ulm, uhn „Fiiulnis, bes. im IIolz“.

ulmen „verfaulen“, mnd. idmich „von Fiiulnis angefressen“, mhd. ulmic ds.

:

lit. times, almens „die aus der Leiche flietlende Fliissigkeit".

Labialerweiterung liegt in arm. alb ,,Dreck“ vor (Liden aaO. 30).

S. auch Yf. LEWb. 2 unter alga.

5. el-, ol- Schallwurzel.

Arm. abnuk „Larm, Aufruhr usw.“ {[mo-, oder vielleicht *ubno-), isl. jalmr
,,Larm“, jalma „strepere, stridere, crepareT norw. mdartl. jalm, jelm „Schall“,

schwed. mdartl. jalm „Scbrei, Mi61aut“; norw. mdartl. alka .,Handel an-

fangen 1

’, ostfries. itlken ,,Unwesen treiben, sclireien, spotten, hohnen“ (nhd.

ulkcn), schwed. dial, alkeu „zu knurren anfangen"; lit. mialdcti „erschallen‘
:

.

S Falk-Torp u. id, Petersson KZ. 47. 2fi3: vielleicht beruhen auch die
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Namen fur Wasservogel von einer Wz. el-, ol- auf dieser Schallvorstellung.

Yerscliieden ist der Gefiihlswert von id-.

0.

el- „Hirscli und ahnliche Tiere“.

1. mit ft-Formans:

Ahd. iilho, elaho „Elch. Elentier“, ags. eolh, engl. elk ds. (letzteres mit k

aus ags. h nacli Ritter Anglia Beibl. 15,301, nicht nord. Lehnwort)
;

mit

o-Abtonung (*olkls) anord. clgr „ds.“; aus einer anfangs betonten Form
grm. *dlyjs stammt lat. alecs, alec (Caesar) und gr. dlxrj (Paus.) „Elch“ (s.

Much ZfdA. 39, 26, Osthoff Par. I 3 IS m. Lit.); russ. losb, cech. los, poln.

to$, osorb. los (letztere nicht aus dem Russ, entlehnt, s. v. d. Osten-Sacken

IF. 33, 192) „Elch“ (aus *olkis)\ schwundstufig ai. fca-h rcya-h „Antilopen-

bock‘ r
i, pam. rus „wildes Bergschaf“ (s. dazu Ostholf aaO. 3 IS). Lit. bei

Zupitza GG. 1SS. Yf. LEWb. 2 24.

2. Stamm *el-en-, *el-n-, mit Schwundstufe der Wz. *l-on-:

Gr. tlaffOQ ,,Hirseh‘
-

(*eln-bho-s), „junger Hirsch"
(*elnos ;

gegeii

Osthoft's aaO. Gdf. *dnios s. Brugmann Grdr. II 2 264a I); aksl. jelem, gen.

jelene „Hirsch“ (fem. lamp, laniji, alniji „Hirschkuh“ aus abgetontem *olnl
;

zur Form s. Brugmann Grdr. II 2 219), lit. elnis, altlit. ellenis, ellinis „Elen-

tier“ (daraus mhd. elent, nhd. Elen), lett. alnis „Elentier“, lit. elne dine

.,Hirschkuh“, apr. alno ds. ; cymr. elain „Hirschkuh“
(
*eltnl ), air. el it „Reh“

(*rln-lt-s ; Fick II 4 42; iiber Formans -ti- in Tiernamen s. Petersson KZ. 47,

240 f.), gall. Elembiu Monatsname, entsprechend dem gr. ekayrjfiofawv (Ricci

Rc. 21, 17, 23;; arm. t In, gen. el in .,Hirschkuh“ (Hiibschmann Arm. St. I,

29, Arm. Gr. I, 442).

Apr. lonix „Stier“ aber lit. *!onikas setzt einen n. sg. idg. *lan

voraus, s. Trautmann Apr. 371 mit Lit.; Osthoff Par. I 278 will aucli aksl.

laniji auf *ldn-i, nicht *olnl zuriiekfiihren) ; ablautendes *lon- in gal. Ion

„Elentier“ (Strachan BB. 20, S f. Anm. 4 ;
Ficks II 4 255 Annahme von Ent-

lehnung ist haltlos); dazu weiter (nach Ilirt Abl. 122, Osthoff aaO. 303ff.)

sehr wahrscheinlich als *l-on-bho-s (mit demselben Suffix wie elacpos) auch
got. lamb „Schaf", anord. lamb „Lamm, Schaf”, ahd. lamb „Lamm“ (groBen-

teils neutr. -es-St.. was gemeingerm. Neuerung nach Kalb scheint; gegen
andere Deutiingen von lamb s. Falk-Torp 620, 1506, Endzelin KZ. 44, 62).

Als Umstellung aus *<lcn- fa lit Niedermann IA. IS, 78 f. gr. i've/.og ' veftgog

lies.; aber arm. nl „einjahrige Ziege“ kaum dazu als *oido- (Riedermann
BB 25, 84 ; anders, aber auch nicht tiberzeugend Liden Arm. St. 24 f.

Ehrlich Z. idg. Sprgesch. 75f.j.

Als Gdbed. unseres Tiernamens vermutet Much ZfdA. 39, 26, Liden
Stud. 68 ansprechend einen Farbbegriff ( : ahd. clo, eluicer „lohbraun, gelb“,

ai. antnd- „rotlich, goldgelbk arunv „rotliche Kuh“, arum- „rotlich“, av.

auritsa- „wei8”; s. dazu Uhlenbeck PBiB. 22, 536), dagegen Osthoff aaO.
den Begriff ,,lIorntier'

i unter Berufung auf arm. dungn „Ragel am Finger
oder an der Zehe", eljinr eljeur „IIorn, Horntrompete“ und von ihm als

„Hornhaut £ gedeutete germ. Worte wie anord. il „FuBsohIe, Schwiele",

schwab. illcn „Beule‘ -

;
doch ist eljiur, das allein der Bed. „Ilorn‘

:

eine

1 Unrichtig daruber Siitterlin IF. 25, 60: rb, Yariante zu ^ratJc- in dt. Belt.
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Stiitze ware, doch nicht fur den Ansatz eines idg. el- in dieser Bed. aus-

reichend (s. aucli Falk-Torp 460, 1489, Boisacq 245).

7. el-, ol- in Worten fiir grofiere Wasservogel.

Lat. olor „Schwan‘ :

(*elor); mir. da ds., mit 7r-Suffix acorn, derhc, cymr.

alarch (a- aus e-, s. Pedersen IvG. T 40)
;

gr. ehboiog „rotffiBiger Stelzen-

laufer 11
i nicht ganz gesichertes AYort, s. Robert Noras des oiseaux 37, der

die Zugehorigkeit von eXea „ein kleiner Sumpfvogel' 1 mit Recht bezweifelt)

;

alter scliwed. und schwed. mdartl. idle, al(l)a, alyl) (finn. Lw. alio), schwed.

scbriftspracblich alfagvl „fuligula glacialis
11

,
norw. mdartl. hav-al, -ella; mit

germ. /r-Ableitung (wie anord. kraka neben ahd. hrawa, kraia „Kralie“; zu

idg. -g- bes. bei Yogelnamen s. Brugmann II 2
1 50s ff., 513) anord. idka

,,Alca torda, Pinguin“ (aber nicht nd. aleke „I)ohle“, s. Kluge Gl. 3, 2S0).

S. Pick I 4 365, II 4 42 (liier wie schon bei Stokes KZ. 33, 74 fiir die kelt.

Worte mit der abzulehnenden Alternative: aeketa, palumbes, apr. poalis

„Taube“), fiir die germ. Worte Liden Afnf. 13, 30f., Arm. St. 82, Falk-
Torp u. alke. Yielleicht nach den letztgenannten zur Schallvvz. cl-, ol-

,.schreien“
;
kaum (nach AYood Cl. Phil. 3, 83) von der Farbe

(
:albus

,

ahd. elo).

Da idg. -k(o)- eiti in Tiernamen hiiufiges Suffix ist (Brugmann II 2
1, 505

und vorlier, sowie oben corn, derhc), darf nach Falk-Torp aaO. aucli an-

gereiht werden gr. a/.y.vcbv ,,Eisvogel“ (lat. alcedo scheint daraus umgebildct

oder aus einer gr. Form a/.y.gbiov entlehnt, s. Yf. LEWb. 2
s. v., Persson

Beitr. 531 f.; aXy.vcbr nicht zu dt. Schwalbe (: russ. solovej ,.Nachtigall“, s.

Solmsen AfslPh. 24, 575); ahd. alakra „mergulus“ bleibt fern, s. Kluge Gl. 3,

279 nach Suolahti Yogelnamen 23, 195,396), schweiz. irUs-clg und birch-

ilge von verschiedencn Entenarten.

el- ,Streifen“ ?

Ai. all-, all f. „Streifen, Stricli, Linie, Zug“ konnte zu gr. ib/dyyg „Streifen.

Furche oder Runzel auf den Augenlidern“, welches wr/-Suffix deminutiven

Charakters enthalt und von Solmsen Unters. 26
1
grundlos auf *coXy.iyy- (zu

(3A| „Furche“) zuriickgefiihrt wird, gehoren (Persson AArortf. 224). Ilierher

konnte man (Falk-Torp 3) aisl. all (idg. *clo-) „Rinne oder Furche im FluB,

Sund oder Fjord, tiefes Tal zwischen Fclsen, Furche oder Streifen liings

des Riickens von Tieren" stellen. Ygl. aisl. alottr „gestreift ‘, norw. dial.

aal = aisl. all und nhd. Aal „Streifen im Zeug“: nlul. Aalstrcif,- sirich

„Streifen auf dem Riicken von Tieren“ konnte jedoch nach Persson aaO.

zu nhd. Aal „anguilla :
‘ gehoren, wobei umgekehrt die Moglichkeit der Be-

nennung des Aales nach seiner Ianggestreckten Gestalt moglich wiire

(Persson aaO.).

ela- ..treiben, in Bewegung setzen; sich bewegen, gehn -1

.

Redupl. ai. iy-ar-ti „setzt in Bewegung' 1

,
mod. trie (* i-oe-), gthav. 7rata

„er soli sich erheben' 1

(die ar. Worte enthalten mindostens z. T., wohl aber

nur die idg. Wz. er-. s. d.), gr. la).ho ..scliicke, werfe ' (y l-a/.-xo ;
Kuhn KZ. 5,

195, Curtius 5 551 J. Schmidt Krit. 24: Lit. fiber abweichende Auffassungen

bei Boisacq s. v.); arm. cla-nem „komme heraus. steige hinauf 1

,
clanim
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,,werde“ (s. Pedersen KZ. 39. 424, KG. II 333, 309: dazu eliisanem „bringe

lieraus, hinaufA dessen Yergleichung mit gr. slevoofiai er KG. II 378 offen-

bar und mit Reeht aufgegeben hat); gr.
*
t'/.aiu (arg. Tim-c/.dim, ko. ildvtoj)

und i).<ko „treibe“, fnt. att. Ud>, avr. bom. ela-oaa
,

pf. liom. ttijlmai, Uan'jg

„Treiber“. ekavvto „treibe, fahre ‘
(
*r/.avvia). von einem e/.a- -vo; ,,Treiber,

Fahrer“, Brugmann II 2
1, 321): teils vielleicht hierher, teils sicher zu pel-

,.pello, nttvafiai" gehoren kelt. mcymr. Praes. Konj. 1 sg. elwyf. corn, ylhjf

,
gehe“, mbret. 3. sg. me a y-el(o) ,,ieh werde gehn £

', air. ad-ellaim (
)(<Z-Praes.)

,,gehe hinzu, besuche a
,
diellahn „devio. declino“, lase sechmi-n-dla „indem

er voriibergeht
11 usw., mit kaus. Bed. „gehnlassen“, c-t-com-la ,,er fiigt

sich selbst liinzir', t-eVn ..nimnit weg, stiehlt; gibt Raum fiir etwas £i usw.

(». zum kelt. bes. Ostboff, Suppl. S, 57 m. Lit., Pedersen KG. II 353. 509),

reclat, Dat. escht „Ausgang. Ausfahrt“ (*t‘l's-kom-ld- io-. Pokorny ZfcPb. 10,

200), ro-ln- „legen, setzen, werfen“ (bildet die ro-Formen zu cuir- ;
Curfcius

aaO , Pedersen IvG. II 502 : aber claim „fliehe, entkomme u
ist

*
eJcs-lii siebe

Pedersen II 571 f. ; und mcymr. ry-yalhs „ist fortgegangen“ corn, gallas „ ist

gegangen, geworden i£ mindestens ganz unsicberer Zugeliorigkeit, ebda II

2754 ; sicher zu *pcl- gebort (s. Thurneysen Miscellany K. Meyer 62 und bes.

Pokorny IF. 38. 1 15 i'., s. aucb Marstrander IF. 38, 194f.) das Fut. -ebla zu

ay id „treibt :< lacymr. ay it „gebt‘‘), wahrscheinlich aucb ad-ella usw. als Ent-

sprechung von nth-auai, ap-pcllcre (Thurneysen Hdb. 91).

An. Ion f. „IIausei,reihe 1<

, ags. lanu , lane f. ,,schmaler eg. Gang -
', ndl.

laan
,
.Alice 1’* ein no-Ptc. unserer \Yz.?? (Fick III 4 354,i. — Uber lat. ambulo

; : ambio) s. dl- „planlos umherschwcifen u
. — Alb prjtr „drehe um, kehre

um, senke mich" aus Praef. p(e)i- und *jcl- aus *el ? ? (G. Meyer Alb

Wb. 354). — Anord. nnorw. elta „driicken, stampt'en, forttreiben, verfolgen"

[*(il(itjan i‘! s. Falk-Torp s. v. m. Yachtr.

Fine versebiedene Sippe ist wohl lat. alrrer „munter, lustig, aufgeregt“

und got. (tljan n. ..EiferA anord. eljau „ds.. Kraft, Unternehmungslustp
i'eljit „Yebenbuhlerin“), alul. nllian

,
elten, as. ags < lien „ Fif'er, Tapferkeit 11

(ahd. ellu „NcbenbubIcr“). s. Vf. LEWb. 2
s. v. m. Lit. (ai. art- „verlangend:

Feind"? I hlcnbeckAi Wb. 13?), iiber die vermutete Zugehorigkeit zu *al-

„brennen t< aucb dieses
;
gegen Yerwandtschaft mit e/.avvco (Fick I 4

365, III 4 20

spricht bes., daS lat. und germ. « dann yersebiedener ITerkunft sein mutiten.

e(i)la ,.Ahle u .

Ai. dra
,,
Aide 11

,
ahd.ala t'., mbd. fdc ds. (*cld germ.); dazu sekundarer

Ablaut i
7

: a in altn. air m. „Ahle, Pfriem“, ags. cel m. „hook, fork“. ahd.

alan.vi . alun-ut „ Able
t: t*alesna, woraus frz. alenn).

Aus got. *cla stammen lit. f/la ,,Pfriem £l

. proud. ijlo ds. ; vgl. lett. 7b us ds. Fick

1IT 4 26 (cla I >, Falk-Torp 4 (aal Y), Yasmer bei Senn Germ. Lw.-Stud. 47.

elei-. lei- „biegen“.

Hierher stellen sich zuniichst Bezeicbnungcn fiir „Ellenbogen“ und „Elle“:

Gr. tb/.tvy ,,Ellenbogen“, v>h)v. -trog ds.: d>/.Ey.guvov (aus d>/.tvo-y.ouvor durch
Ferndissimilation, vgl. Brugmann Bcr. d. siichs. Ges. d. W. 1901, 31 ff.i „Ellen-

bogenkopf": <b)./.ov iyv tov jkoayioroi yapayv lies., lat. ulna aus *olena)

„Ellenbogenknocben, der ganze Arm"; air. uilenn „Winkel“, mir. itill'tnd



„Ellenbogen, \Yinkel“ (-11- aus -In- der synkopierten Kasus, vgl. Pedersen

KG. If 59), cymr. cl in, acorn, elin, bret. din „Ellenbogen“ (*olina ,
Thur-

neysen Ildb. I 44, Fick II 4
52, Pedersen aaO.). Den gleichen langen

Mittelvokal zeigt das Got. : aleinu „Elle“, doch haben die iibrigen germ.

Formen kurzen Mittelvokal: ags. eln (engl. ell), ahd. clma, mhd. elline,

elne, nhd. Elle
;
das Altn. zeigt Formenbuntheit: aisl. selten alen (anorw.

auch idun) mit erhaltenem Mittelvokal, sonst nln, eln (gin, aln), vgl. dazu

Noreen IF. 4, 321, sonst Fick III 4 21, Feist GEW. 2 26. Andere Suffixe

zeigen ai. aratni- „Ellenbogen“, av. arodna- ds., fra-radni- „Elle‘‘, npers.

iIran (*arhn-, vgl Hiibschmann Pers. Stud. 6, 20S, Bartholomae Airan.

Wb. 196, 1021). In alb. hre geg. Ians „Arm vom Ellenbogen bis zur

Hand" 1*1end \
s. G. Meyer Alb. Wb. 233, dock vgl. Pedersen KZ. 33.

544) fehlt der anl. Yokal. Die gleiche Wz, steckt weiterhin in: ai. Cini-h

„Beinteil liber dem Ivnie“
(
*arni-

,

idg. *olni), araht-h „gebogen“, urtnl

„Bogenende“, wohl auch in alaka- „Haarloeke :

‘, vielleicht in ala-vcdcini

„Vertiefung um die Wurzel eines Baumes, um das fur den Baum bestimmte

AVasser einzufangen", dock zweifelhaft in aided- „un\vahr, falsch", oder gar

asthild „Kugelf6rmiges“ und nsthlvun „Ivniescheibe‘ :

(aus *ol-sthl\ s. Fhlen-

beck 12 usw.)

.

Arm. obi (gen. olin) „Riiekenwirbel, Riickgrat, Schulter", ulu „Riick-

grat, Schulter“ (aus idg. *oln bzw. *ulen

;

vgl. Liden Arm. St. 1 27 ff.
,
wo

auch die Bibl.). Weiter arm alelu (gen. atelan „Bogen, llegenbogen", tl

(gen. Hoy
)

^urgay-Tog. Spindel, Spille“ (*clo-), ilik ds. rLiden aaO.. Bugge
Beitr. 36), abg. lanita ( *olnita ;

Torbiornsson Liq. Met. I 68).

Nicht ganz sicher ist die Zugehorigkeit von ai. dni-h ,,Achsennagel“,

ahd. Inn „Lunse“ usw., vgl. dariiber wo aucli iiber av. rdnu-, 1 ett. ida.

Unwahrscheinliche Betracktungen bei Persson AVortf. 545 ff.

Vgl. Boisacq 1 0S 1 ,
Ar

f. LEAA
r

b.
2 848 und aaO.

VI it g - AVeiterbildung

:

1. In Bezeichnungen fiir Ellbogen, Arm, gelegentlich auch andere Ivorper-

teile

:

Arm. olok ,.Schienbein, Bein“ Liden Arm. St. 95 f.): gr. ukug ‘ xyyog.

Ada/aaveov Hes. .Bechtel KZ. 44, 128 vermutet als ursprgl. Scklagwort

dkg y.al dkag' Tzfjyog) ;
lit. uolektis, lett. uolckts „Elle“ (ursprgl. kons. St., g. pi.

•uoleklu
,
olektu, olaktu, und nach Bechtel mit dial; zu einem Paradigma

ohlct : dhkt- vereinbar, woneben *olekt und cndlich dlkt : Akt, letzteres in

dkg. wenn richtig aus der Buchstabenfolgc bei lies, erschlossen, ersteres

in:) apr. woaltis, woltis „Elle, Unterarm“; lit alkune, elkunc, apr. alkunis

,,Ellenbogen :

‘, abg. lakzlb, russ. lokotb „Elle“ (*olkz-tb) vgl. zum zugrunde

liegenden «-St. unter kaput „Kopf" sowie Trautmann Apr. 298, der wegen
lett. Akuons ds. an yek-vvrj : -covy erinnert

1

) ; russ. mdartl. uhHikz'A) ,,talus
11

"vgl. Fick KZ. 19, 80 und zu den bsl. Formen bes. Zubaty BB. IS, 253).

2. Gr. kogog „verbogen, verrenkt, sell rag 1
' (mir. lose ,.lahm“ Fick II 4

244?? lat. luxus „verrenkt", luxare „verrenken“ gehort zu leug- „biegen“),

ktyjiiog ,,schief, quer“ i *key.o-oiog ;
nicht iiberzeugend Ehrlich Z. idg. Sprg.

78). keygig „quer“, ktxonpig „quer‘ :

(diss. aus *kr/Qi<jlg, Saussure Msl. 7, 91.

Hirt IF. 12, 226; das i der 1. Silbe wohl nach Brugmann IF. 27,265 aus

£ assimiliert, als nach Hirt Abl. 15 mit i = e ,
wie allerdings:) hy.ool Hes.



1 58 elei-. lei

neben ley.ooi „die Zinken des Hirschgeweihs", /Jg. kiyg nXayiog Hes. (trotz

Kretschmer KZ. 3
1 ,

376, Persson Beitr. 151 nicht mit idg. i zu lei-q- „biegen“,

s d.); cymr. llechwcdd „Abhang, Noige", gall. Lexovii, Lixovii YN. B. bei

Pick II 4 244, Pedersen KG. I 7b); lat. licinus „krummgeh6rnt (aus *lecinos
.

,

trotz Persson Beitr. 151 nicht zu lei-q- .,bicgen“ ; als „Einbiegung, Mulde"
gr. Xey.ogn. (nicht hierher ir. lestar „Gefa8“, s. u. les- .,sammelnt!

), Xey.lg, Xey.dvq

,.Mulde, Sclnissel" [X.qy.v&og'!’! Bois. s. v., lat. laux, -cis ds. wohl auch
Incus usw., s. *laqu~ . Ganz fragwiirdig ist die Deutung von abg. lono

„Busen, Scholl-
1 usw. aus *loq-s-no- „Einbiegung“ (Mikkola BB. 22, 246,

Reichelt KZ. 46, 349; freilich nicht minder die Falk-Torps 623 f. aus *lopno-

zu dt. Lappen. as. lappo „Zipfel :i

,
(s. Berneker 732 ;

ebenso die von bulg.

Idncc usw. „Topt“ aus Juq-s-no- s. Berneker 732); auch fiir lit. Jcketns

„kleine Winde zum Drehen von Stricken", Vekets „kleine holzerne Rinne,
wie man sie in einen Baum steckt, um dessen Saft zu gewinnen

;
Ztipfchen

im Halse“ (v. d. Osten-Sacken IF. 33, 221) steht ..drehen" als Gdbed.
keineswegs sieher (eher „St6ekchen") : s. noch leq(u

)
„Reis“.

\ gl. Pick I
3 215. IT 3 215, III 3 262 und z. T. die unter leg- „Gliedma6on"

angefiihrte Lit.

Zu lei- „biegen‘‘ gehoren auch

:

Lett, leja „Tal, Niederung", lejs „niedrig gelegen"; vielleicht (Bezzen-
berger BB. 3, 81) got. undarleija „unterster, geringster 11

.

Mit wi-Suffixen : vermutlich gr. Xtiticbv ,,Wiese : avXcor, •daXaaaa l) av-

ihjnog roTiog-' ,,*Kiederung, Einbuchtung. vgl. z. B. dt. Anger ; Wz. *ank-
„biegen“), Xipqv „Hafen“, thess. „Markt“ .'„*Bucht“), Upviq „See, Teich"
„*Yertiefung, eingebogene Niederung"

; lat. limits „schief“, limns ..der

schrag mit Purpur besetzto Schurz der Opferdiener", limes „Querweg,
Rain, Grenzlinie zwischen Ackern" (zur Bed. s. Gl. 5, 332', o. lihnitiim

Jimitum" i sprieht fiir eine ital. Gdf. *li-mo-, nicht *lik-smo-, s. Johansson
PBrB. 14, 301 ff., Persson Wzerw. lS6f. ; Wz. z. T. also lei- : li : hi-, siehe

lumo- „link‘‘), lat. Ilmen „Turscliwelle“ („*Querbalken“, Curtius 365, Nieder-
mann IA. 29, 34, Osthoff MU. VI 68;; anord. limr (w-St.j „Glied, diinner

Zweig“ i ,.*biegsam“
’,

lim f. ds., Inn n. „die feinen Zweige, die das Laub
tragen", ags. hm n. „Glied, Zweig", hochstufig anord. llmi m. „Reisbund,
Besen" (lit. liemuu m. „Baumstamm, Korperstatur", ursprgl. „Rundholz,
Rundung"?

Mit w-Suffix: vielleicht mir. lian „Wiese“ (aber cymr. Ilivyn m. „Hain“
aus lat. lignum’! Doch vgl. ystlwyn , Anl. sl-1 s. Pedersen KG. I 84; acvmr.
PI. loinoa „frutices“, FickII 4 242'.

Mit r-Suffix : vielleicht ;Jokl SBWienAk. 168, I 38 f./ alb . kl’ir-te „Tal“
aus Praef. ke + li-r.

Mit t-Suffixen : lat. lituus „Krummstab der Auguren; krummeB Signal-
horn im Kriege, Zinke“ iauf einem *li-tu-s „Kriimmung“ beruhend: nicht
nach Ehrlich Z. idg. Sprgesch. 6S aus *mlituos zu gr. fiXatoog); got. lipus

„Glied‘-, anord. lidr («-St.! „Gelenk, Glied, Kriimmung, Bucht", ags. lip,

as. lith „Gelenk, Glied“, ahd. lid, mhd. lit
,

tides m. n. „ds., Teil, Stuck",
wozu anord. lida „beugen", ags. dlipian „zergliedern, trennen", ahd. lidon
„in Stiicke schneiden", sowie anord. lidngr ,,'gelenkig! leicht beweglich,
frei, ungehindert", schwed. ledig auch „beweglich, biegsam, unbehindert".



elu-, (eluo-) — elk-
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ags. lipig „biegsam, geschmeidig 11

,
mhd. ledec „ledig, frei, unbehindert 11

s. Falk-Torp u. ledig, van Wijk IF. 35,265: anders Kluge 8 u. ledig
,
der

den Ausgangspunkt der Bed. in mengl. It'lhe ,,MuBe, freie Zeit“ sucht, und

Persson Wzerw. 6
,
der an germ, llpan ^gehn11

ankniipft, s. leith ,.weggehn‘ ).

Lat. lltus nicht ala „gebogener Rand 1 hierher (Johansson IF. 19. 120

Anm ), sondern zu *lei- „gie8en‘\

Gutturalervveiter ungen:
Lat. obliquus „seitwarts gerichtet, schriig, scliief

' 1 -uo- (kann Suffix sein,

ygl. curviis
),

liquis ds. ' wohl mit 7), Unquiet• (Accius, Brutus 28) ,,obliquari“

(reicht kaum aus, urn den ausl. Gutt als 5
“ sieherzustellen, s Persson Beitr.

94 L, licium „Eintragsfaden beim Weben, uberhaupt jeder Faden des Ge-

webes, dieses selbst; Gurt um den Unterleib 11 („*Querfaden“, Breal-Bailly

Diet. el. s. y.\ lixulae „Kringeln“' iaber lieinns „mit krummen Ildrnern
11

trotz Persson Beitr. 151 aus Hecinus, \Vz. *lek-, bei der auch hy.oiqk

/.e/oios
,
Itxgoi und ley.got. ' oi d£oi tojv elaqcetcov yeodraiv Hes., li}'£, Hi'

,,rtldr/iog“ Hes. zu verbleiben haben, s. Yf. LEWb .

2 u. lacinus, lacertus.

Giintert Abl. 22). Wood KZ. 45, 64 vergleicht auch norw. mdartl. Jiga

„sich biicken, biegen; bes. beim Tanze sich gelenkig biegen" und (doch

kaum richtig, s. u. leig- .,hiipfen“', aksl. likz „Reigen“. likovati „tanzen“.

Ygl. Fick BB. 1
, 333, Wb. I 4 123, 538. Ill 4 365. Curtius 3 365, Wrede

AfdtA. 16,63, Persson Wzerw. 186 f., Johansson PBrB. 14, 301 ff., Prell-

witz 2 263 f., Yf. LEWb .

2 u. lituus
,
obllquus

,
Boisacq u. lei/ntbv.

Uber ahnliche Yr
zln. und deren z. T. sehr fragliche Abgrenzung s. u.

*lei- „sich ducken 11

;
man hat z. B. lid£oLicu „weiche aus“, Uvanai • jotno-

fiai Hes. als „ausbiegen“ gefafit iSolmsen Beitr. 217 Anm. 1).

elu- (eluo-) „gelblich a
.

Auszugehen ist vom germ. *ehva- „lohbraun, gelb‘‘: ahd. elo (
elaivet ),

mhd. el
(
elwer). Ilierzu vielleicht ahd. illi(n)t1so (nhd. litis) und ellediso (nhd.

dial, elledeis), nd. iillek. „Iltis“, wenn aus *illit-wtso (letzter Bestandteil zu

d. Wiesel; vgl. Kluge EWb., Falk-Torp 461); germ. *ella- ware aus el-na-

zu erkliiren, der litis also nach den rotgelben Haaren benannt. Weitere

mogliche Ankniipfung an el- in Baumnamen wie Erie
,
Ubne (s. *el-).

Yerglichen wird ai. aruna- „rotlich, goldgelb 11

,
amid „rot, feuerfarben“

(Fick III 4
27), av. auruia- „weiB“ (Ygl. S. 359 unter reudh-), wohl mit

Recht, weiter lit. divas
,

lett. alvs, alva
,
apr. alicis „Zinn“ (*olu-), abg. olovo

„Blei“, ru. olovo „Zinn“
(
*olou-), vgl. Brugmann Grdr .

2 II, 1,201. Persson

Wortf. 302 f. ; s. u. Bd. II 359 {reudh-). t)ber lat. luridus s. u. ghtl- „gelblicli“.

elk- „hungrig; schlecht“.

Lit. dlkti, lett. alkt „hungern u
,
apr. alkins „nuchtern“ (Basis *eldxk-) aksl.

al(P)kati „hungern“ (vielleicht als eigene Gruppe von den folgenden ab-

zutrennen), vgl. Liden Arm. St. 99 m. Lit., Trautmann Apr. 298. Lewy
IF. 32, 160.

Air. ole, elc „schlecht“ (ibd.), wahrscheinlich anord. illr „bose“ (als *11-

hila-, alter *elhila- Falk-Torp u. tide mit Yerz. abweichender Deutungen)

;

auch lat. ulciscorl ? (s. *elkos „Geschwuru
). Liden aaO. vermutet Yerwandt-

schaft mit elg- „armselig, diirftig“ (unsicher, s. auch u. *elkos) Gr. bAry to
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steht in einem in keiner Bezielmng zu unserer Wz., selbst wenn diese

(und *elg „armselig“?) nach Persson Wzerw. 169 Erweiterung von *d- in

oXXvtu und lat. aboleo sein sollte 1 ?)

.

elkos- n. „Gesckwur‘\

Ai. areas- n. „Hamorrkoiden“, gr. eXxoi n. ,,'Wunde, bes. eiternde Wunde,
Geschwiir“ (Spir. asper nach s'Xy.oj ;

Solmsen Stud. 18 Anm.) eXxava ’ rgav-

/Liara Hes., tXy.aivto „bin verwundet :t

, lat. ulcus, -eris .,Geschwiir“ (*elkos'.

Curtius 137, Yerner KZ. 23, 126. Zu lat. ulcus wohl auch ulciscor
,
ultus

sum „fur jemanden oder etwas Racbe nebmen, sicb an jemandem rachen“

als „schwaren, gegen jemanden Eiter, Groll ansammeln“ (s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Letzteres wird dagegen von v. Rozwadowski Rozpr. ak. um. w Krakowie
wydz. filol. Ser. II, tom X 423, Pedersen KG. I 126 zu air. ole, eh- .,malus“

gestellt, s. *elk- „hungrig; schlecht": unwahrscheinlich, wenn letztere Wz.
ebenso wie *ilg- ursprgl. eine auf Armseligkeit beruhende Mifiachtung be-

zeiehnete, was freilich nicht sieher ist. — Xicht iiberzeugend reiht Fiek

III 4 559- anord. ylila ,,Yerfnulungsgeruch“ als *ulhipdn- an.

elg- ^armselig, diirftig“.

Arm. alkali: „armselig, diirftig, gering; sehlecht“, lit. elgcta „Bettler“

(Liden Arm. St. 99 f.
;
Yerwandtschaft mit *elk- „hungrig : schlecht“ ist aber

ganz fraglich, s. d.); ahd. Hit „IIunger“.

Gr. aXyoi „Schmerz u bleibt wohl fern (unsichere andere DeutungeD siehe

unter leg- „sich worum kiimmern“). Uber anord. lakr, lake „schlecht“

s ebda. bereehtigt also nicht zu einem Wzansatz *eleg-

.

elni-s „ AchsennageP.

Ai. Hht-h ,,Zapfen der Achse, Achsennagel“ (aus *alni-
,
idg. *tlni- oder

*olni-r, germ, ablautend *luni- in ahd. as. htn, mhd. hm„Achsennagel,Lunse“,
nlul. Lonnagcl, vgl. ahd. liming „Liinse“, ags. hjnebor „Bohrer ;<

,
woneben

eine s-Ableitung ags. Ignis, and. lunisa
,
mnd. hms, htnse

,
nhd. Liinse. Die

neunord. Pormen wie diin. lundsttkke usw. sind aus dem mnd. entlehnt.

Ygl. Fick I 4 123, 305, 541, III 4 375, Falk-Torp 663.

Moglich ist Zugehorigkeit zu eht- „biegen“. Yerbindung mit av. rana-
,,SchenkeP (Bezzenberger BB. 17, 215) zweifelhaft; zu lett. ala „Radnabe“
vgl. Liden IF. 19, 351 und oben *aulos.

es- „sein“.

Ai. usmi
,
asti „bin, ist*‘, av. ahmi, asfi

,
ap. amiy, arm. em „bin“, gr.

£((<(, tori, alb. jam „bin“, lat. sum
,

cst altlat. escit, eseunt, obescet wie gr.

tay.t), o. sum, est. 1st, u. cst, air. am, is, got. im
,

ist, lit. esm't, csl(i), apr.

(tsmai. ast cst, aksl. jesnib, jcslz usw, s. die Grammatiken und vgl. Wb.
m. Lit.

Ptc. *scnt , sent „seiemP, z. T. m. Entw. zu „wahr, tatsachlich“ und
weiter teils zu ,,gut“, teils zu „der wirkliche Tater, Schuldige 11

: ai. sant-
„seiend, gut“, gr. dir, tdtv, dor. pi. tvreg usw., lat. pmesens, absens, sons
(s. u. *snta „straffiillig, schadlich“ (morbus sontinis, s. Yf. LEWb. 2 725)
= ags. sod „wahr“, anord. sannr „wahr“ und „wessen Schuld aufier Zweifel
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steht 11

,
woneben tiefstufig germ. *sun(d')jd-, got. sunjis ,,wahr u

(sunja

„Wahrheit“; die eigentliche Bed. noch in bisunjunc ,.ringsum u
,

ursprgl.

g. pi. „der ringsum seienden“ = ai. satyd- „wahr, recht“, n. „Wahrheit“,

av. hcith/a- ,. wirklich
11

, ap. hakiya- ds. ; lit. esas m., esanti f.. abg. sg, snsta

„seiend“.

^o-Pte. *s-e-ta-, s-o-fb- (s. Curtius 3 207. Brugmann II 2
1, 401) in gr. ha’

dhgfHj. dyada Hes., hd£a> „priife“. heog, hv/uog „wahr, wirklich 11 und ooiog

„recht, erlaubt
11 (kaum Umfarbung eines *anog = sntios *nach siehe

auch Boisacq s. v.).

ti-Abstr. : ai. ahjil-sti- f. „Hilfe“ (abhi-sti

-

m. ,.Helfer“), alwisti- f.

„Studium u
,

ai. upa-sti- m. „Untergebener“ ( ai. sv-asti- f. ,,Wohlsein“ wohl
ar. Neubildung, s. Vf. LEWb. 2 u. sospes); vgl. gr. lord) „ova(a u

. dureozd),

dxeozvg Hes. .^Abwesenheit 11

u. dgl. (Boisacq 290).

io&),6g (dor. eAog) „tuchtig, gut, edel“ (Curtius 5 375) mit derselben Bed.-

Entw. wie hog (s. o.) und Formans -&),o-; ob ai. rdhatc ,,gedeihtu (das

kaum nach Uhlenbeck Ai. Wb. 36 mit mind, r = r zu rdhdti ,,gedeiht“)

als d/t-Praesens dazu nfihere Beziehung hat (Brugmann KYg. 201, 522,

Grdr. II 2
3, 12S, 374), ist zweifelhaft. Scheftelowitz IF. 33, 160 vergleicht

es zunachst mit av. azdtju- ,,wohlgenahrt, feist
11 (das Bartholomae Airan.

Wb. 229 als scliwundstufige Form zu Wz. wad-, dt. Mast usw. stellen will).

Nicht sicher gr. t)vg, t.vg „tttchtig, wacker, gut 11

,
ev Adv.. tv- Praef.

:s. Lit. bei Boisacq; nicht fiberzeugend Ehrlich Unt. 131 f ), da das der

Form rj vg noch Schwierigkeiten laBt (sollte es Ersatzdehnung fiir *evvg

sein konnen, Fick I
+ 360, welchenfalls die Formen mit s- aus dem gen.

*tvf.fog usw. staminten, aber die Zsform tv- analogisch sein mfiBte, so

wiire der Yergleich mit got iusiza „besseru , ai. rasu- „gut“ vorzuziehen);

wenn aus *esus, so zuniichst vergleichbar mit gall. Esus, Esu-nertas,

Esu-genus = air. Eogan, cymr. btcein (vgl. gr. Evyevrjg, Evyevtog ? Pedersen
KG. I 73) und lat. eras, era. altlat. esa „Herr, -in

11

,
,,*tuchtig“ ; auch av.

ahtliu-, alia- „Herr“? doch s. darfiber, sowie fiber aliura- die Lit. bei Yf.

LEWb. 2
u. eras). Air. Eogan enthalt aber wohl eher eo r Eibe“.

es-en, os-en,-er- ..Erntezeit, Sommer 11

, im Germ, auch von der Ernte-
und Uberhaupt Feldarbeit und dem Yerdienst daraus.

Skr.-ksl. jrsen

b

f., russ. asm 6 f. usw. „Herbst“, apr. assanis ds. (kann
fiir essanis stehn): o-stufig im Germ.: got. asans f. „Ernte, Sommer 11

,
ahd.

aran , am, mhd. erne „Ernte u (ahd. amen, arnon ,,ernten
11

,
anted „Ernte“,

ags. earnian ,,verdienen w
), aisl. gnn (*aznu) „Feldarbeit“ (zusammenge-

flossen mit gnn „Eifer, Anstrengung 11

,
s u. an- j^tmen 11

); as. asna „Lohn,
Abgabe 11

. afries. rsna „Lohn 11

,
got. asneis, ags. esne, ahd. asni, esni „Tag-

lohner -1 (entw. von as. asna abgeleitet, oder von asans als ,,zur Erntezeit
gedungener Arbeiter 11

, Uhlenbeck PBrB. 27. 116, Feist GWb. 33).

Lat. nnnona „ Jahresertrag 11

enthalt weder in der ersten Silbe (Froehde
BB. 1, 329: *asn-) noch in der zweiten (Froehde BB. 21, 322 if. : *ann-
osna) eine Entsprechung von got. asans, s. Yf. LEWb. 2

s. v.

Mit einem Verhaltnis wie zwischen alit. rasara, neben riisara : abg. rema
hierher nach Schulze Qu. ep. 475 hom. usw. drrcdga „Sommersende, Erntezeit 11

,

W a 1 d e . Etymolosrischo'' WurtcrWch. I. 11
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dno)Ql^oo ,,ernte-‘. ep. ojtojqivo? herbstlich" wohl eigentlich djiooagivos) aus

tm- (: om&£v\ -f- *dja]a£>h „aetas quae sequitur *znv *ddgav. i. e. to fie.oo s
-“:

co als Kontraktion aus on- bestatigt Alemans ondga. s. Boisacq s. v.

es-ok- „Lachs“.

Ir. to, gen. inch (aus *csohs, *csokos) unci Nebenform r ('csols mit ana-

logiscb eingefuhrtem o-Yokal; vgl. Pokorny ZfceltPhil. 10. 201 j: cymr.

ehuicc. eoy
,

corn, choc (gl. isicius 1. salmoi: bret. eok „Lachs“. Daraus
entlehnt lat. e-sox, -ocis ,.Fisch. wahrscheinlich Hecht“. Auch bask, izokin

„saumon‘ :

diirfte ein Lehnwort aus clem Kelt. sein. Ygl. Pick II 4 43,

Ernault Rev. celt. 5, 274.

Moglich ist die Verwandtschat't mit ahd. usku, nhd. Andie, Asthe (Hirt

IF. 22, 69 f.). Die Yerbindung dieses Fischnamens mit apr. assegis ,,Barsch“

usw. ; Lewy IF. 32. 160) ist verfehlt: vgl. unter *ci'ihi- „Igel‘\

es-r(g"), gen. *
e^-u-rs, *sencs „Blut“.

Ai. dsrk. g. asndh „Blut“, asrja RY. 3. 8, 4. nachved. a-sm- n. ds.:

arm. arian „Blut‘
- (Bugge Beitr. z. Erl. d. arm. Spr. 24, KZ. 32. 17; Yer-

biudung von r-, i- und eu-St. ; von Ostboff IA. 58 wegen r statt r aus sr

beanstandet und zu *ser- „flieBen“ gestellt);

Gr. mg, dag {gag Hes. > „Blut“ wohl mgr. *gag mit ders. Debnstufe
wie gang: s. Schulze Qu. ep. 4 65 f.)

;

alat. aser (asscr) „Blut“, assaraium „Trank aus Wein und Blut gemischt“
(wohl nsec mit eint'achem -s. das auf nicht echt romischen Ursprung weist;

dial, nach Ernout El. dial. 1 1 4 f. ; Bugge Verh. d. Etr 1 3 3 f. vermutete darin

die etr. Form des ursprgl. ital. Wortes: iiber allfallige Zugehorigkeit von
lat. sanguis als Verbindung des «-St. der Kasus obi. *(j)stn- mit dem nomi-
nativischen (fi von ai. asrg-. sowie von sanies „verdorbenes Blut und andere
Safte des Korpers, Wundjauche, Geifer, Gift“ als Verbindung desselben
*(o)sen mit nominativischem i s. Yf. LEWb. 2

s. v.. Reichelt KZ. 46, 320 f. ;

lett. asins „Blut“ i *9sen; oder *esen-l): vgl. dazu Trautmann Bsl. Wb. 14,

Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 143.

Curtius 5 398. J. Schmidt PI. 173, Meringer SBWienAk. 125 II 61'.,

Pedersen KZ. 32 245, Wackernagel Ai. Gr. I 5 (nimmt wie J. Schmidt Ab-
laut c- : 9- an, doch s.

:)
Reichelt IvZ. 39, 67 f.. Giintert Abl. 48 Gegen

Auffassung von gr. afiviov ,,Opferschale“ als *-saiog'iniom s. Osthoff MU.
VI 342.
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ibheuo- „Efeu“??

Sehr unsicher ist die Zusammenstellung von ahd. eba-hewi, mhd. ebe-

hou, epliou
,
nhd. Epheu (siidd. noch ep-hen gesprochen) „Efeu“, mnd. 5(w)

-

Ibf, if-lof, ei(g)-luf- ds. Ableitungen : ahd. ebawi, ebab
,
ags. ifig, ifegn ds.

aus etwa germ. *lbwa mit gr. t'cpvov „eine Gemiisepflanze“. Falk-Torp

182 (efoi), 1453, Fick III 4 28.

Unglaubhaft Petersson IF. 23, 160, wo die germ. Gruppe zu einer ima-

ginaren Wurzel *ibh- „biegen“ gezogen wird, wozu got. ibulcs „riickwarts,

zuriick“, ibdalja „Abhang, Tal“, ahd. ippihhon „zuruckrolIen“, ahd. ebuli

„simu8“; gr. ty>og „Epheu“ Hes. und lat. ibex „Steinbock“ (nach den ge-

bogenen Hornern benannt) gestellt wird. Letzteres Wort stellt auch Hoops
IF. 14, 484 dem germ. „Epheu“ zur Seite. Die Grundbedeutung sei

Kletterer", urgerm. sei *ibahz, ‘"ibahaz und mit gramm. Wechsel *ibagid

(ags. ifegn) anzunehmen. Ygl. epi-.

Il- „Schlamm“ und „schwarz“ (= „schmutzig“? oder umgekehrt „Schlamm.
Hoor“ als das „dunkle“?).

Gr. 7/e?, -do? „Schlamm, Kot“, eilv (d. i. )lv)‘ uelav Hes.; lett. 7fe„stock-

finster“; aksl. il* „lutum“, russ. il*. gen. >la „Schlamm“, cech
.
jil „Schlamm,

Lehm, Ton' :

,
poln. it, jet „Letten, Ton“, wozu (Bruckner KZ. 46, 197) viel-

leicht der Name des im Schlamm lebenden WeiBfisches (Squalius vulgaris;,

russ
. jelee, gen .

jelcd, cech. jetec, jitex. poln. jelec, nsorb . jalica (zum Anlaut

wechsel s. das unter *i1i „Weichen“ Bemerkte).

Bezzenberger BB. 27, 163 f. (m. Lit. iiber iilterc Deutungen von ilvs),

Uhlenbeck KZ. 40, 556. Boisacq s. v., Berneker 424. — Nicht nach Bruckner

aaO. weiter mit *ili- „Weichen“ zu verbinden.

Ili- „Weichen, Eingeweide, Geschlechtsteile“.

Gr. ilia • juogia yvvatxeta : Thor • to t ijg yvraixb; irpijfiatov dgloT. y.al

y.oo.utov yvvatxetov rcaod Kcooig Hes. (vermutlich 7-, vgl.
:)

lat. din, -uni

,.die Weichen, der Unterleib“ (sg. ilium Gl., Tie „Scham“ bei C'atull lier-

gestellt; kaum nach Froehde BB. S, 162. FickI 4 373 als *iksli- zu gr.

t$i'S „Weichen“, oder nach Johansson BB. 18, 20, Leumann Adj. auf -lift

1 7 f. aus ng’i-sli- zu lat. inguen).

B. bei Fick II 4 46 vermutet „schwellen“ als Bed. der Wz. und vergleicht

noch einerseits cymr. ilio „garen“, iliad „Garung“ und gall. Namen wie

Hiatus (aber „garen“ ist in andern Worten dieser Bed. aus „brausen, auf-

schiiumen“ u. dgl. entwickelt und die versuchte Bedeutungsvermittlung mit

dem gr.-lat. Worte rein konstruiert), andrerseits mit der germ. Sippe von

anord. il f. (PI. iljar) „Fu6sohle“, ags. He m. (*ilip), ill n.
(
*ilja -) „Futi-

W aide, Etymologisches Wortertmch. I 12
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sohle, Schwiele“, afries. Hi, mnd. tide, elt, ele „Schwiele an Hand oder

Fu6“, schwab. Men „Beule“, mit anderm Suffix anord. ilki m. „Fu6sohle“

(germ. T-! berechtigter Zweifel bei Falk-Torp u. il; die germ. Worte ent-

behren noch einer befriedigenden Deutung; weder nach Ostboff Par. I

282 ff., Berneker 264 als *eli *elja- Hornhaut“ zu einem *el- „Horn“,

das niclit geniigend beglaubigt ist, s. u. *el- „Hirscb“; noch nach Persson

Wzerw. 78, Johansson IF. 2, 57, Noreen Ltl. 76, 171 zu *ei- „gebn‘
!

).

Beachtenswerter stellt Bruckner KZ. 46, 197 auf Grund slaviscber An-
lautscbwankungen zwischen ji-, je~, ja o- und Null hierher slav. *jehto

usw. „Weicben, Darm, Hoden“ (i-Formans wie in lanita „\Vange“, isto

„Niere“, lysto „Wade“, usta „Mund“) in wruss. jal'ity ,,Hoden“, serb. alt

jelito „botulus, botellus“, rak. oldo „intestinum, farcimen", poln. jelito

„Darm“, mdartl. „Wurst“, PI. „Eingeweide“, russ. litomja „dritter Magen
bei Wiederkauern, Blattermagen“ (apr. luitian n. „\Vurst“ wohl aus einem
apoln. *lito; oder zu lit. lieti „gie8en“? s. Trautmann Apr, 368. — Nicht

uberzeugend fiber die si. Sippe Berneker 452f.).

Brfickners weitere Yerbindung mit *ll „Schlamm“ unter „weiche Erde —
Weichteile" ist dagegen abzulehnen.



0 .

o Ausruf (s. auch «).

Gr. co, co Ausruf bes. des Erstaunens, Vokativpartikcl idavon oo'Qeiv „oh!
rufen“, do) „heda !“, vgl. auch chon, on „ermunternder Zuruf der Ruderer")
(nach Kretschmer KZ. 38, 135 auch in gr. ib-gvouni „heulen, briillen").

Lat. o Ausruf verschiedenster Stimmung.
Ir. a, a = cymr. corn. bret. a Vokativpartikel.

Got. d (dreimal „c6“, einmal = „ovd, pfui!
:i

j,
mhd. U bes. beim Vokativ,

und (heute oh geschrieben) Ausruf der Verwunderung. Riihrung, Klage‘ !

(s. auch Weigand - Hirt
;
germ. r> mag z. T. auch lautliche Entwicklung

aus idg. a sein, s. d.).

Ai. a (z. T. auch aus idg. <7, s. d.).

Abg. o „co“ (Keusch6pfung“).

oiua, oiua, lua „Beere, durch ihre Beeren auffallige Biiume -1

.

Gr. oh], or], oa „Sperberbaum. Vogelbeerbaum“ i *oifh. wohl aus oiua)
= lat. ilea „Traube“ (dessen friihere Verbindung mit lit. tioc/a „Beere“. ksl.

vin-jagn „\Veinrebe“, abg. ayocla, jaijoda „y.aonog
,
Frucht 1-

, Wiedemann
Praet. 37, Kretschmer Einl. 148, Osthoff IF. 4, 283 Anm. 1, auch Berneker
25, unter eiriem Ablaut o[u\i/,‘

: Cojl oder der Annahme von volketym. L’rn-

bildung eines *ora nach nveo nicht vorzuziehen ist ; s. Liden IF. 18, 500 ff.
)

;

arm. ttigi „Weinstock“ (Liden; kann *oiuiia aus aber auch diviia

sein); lit. leva, jievu, lett. icra „Faulbaum“ (: of?/, slav. ha nach Bezzen-
berger BB. 23, 314, zw. auch Liden aaO.) aus oiua (*riua lietle er-

warten) : schwundstufig ahd. iica, ags. 7ti\ aisl. yr ,,Eibe" daneben mit
einem wie in Juyend sekuudaren Gutt. ahd. iya, lyo, schweiz. like, lye, as.

Ich, ags. eoh
;

z. B. Weigand-Hirt 409; daB nach Schrader RL. 2 224 eine
Wz. mit idg. -</!- vorliege und die ubrigen nordidg. Eibenworte aus dem
Germ, entlehnt seien, ist nicht vorzuziehen : ir. co „Eibe“. cymr. yw(en) m.,
acorn, hiuiu, bret. ivin „Eibe“ (Fick II 4

46, Pedersen KG. I 62; es scheint
hier bloB luo-, als Gdf. moglich, da auch ir. beo, cymr. bi/w „lebendig“
nicht mit lat. vlvus usw., sondern mit got. qiwa- gleichzusetzen ist)

;
lett.

Ive „Eibe“ ist Lw. aus mnd. live (Bezzenberger aaO.), wie vielleicht auch
apr. iuwis, fiir welches aber Trautmann Apr. 349 wegen des zum Kelt,
stimmenden m. Geschlechts Urverwandtschaft offen halt: russ. ha, skr.
ira usw. „AVeide'‘ (*lua; aber im Cech. bedeutet jha, mdartl. act — durch
dt. EinfluB? — „Eibe“, wahrend „Weide“ rrba ist

; das Demin, russ. idea,
skr. tvicu bed. auch „Gunsel“. „Gamander“ und andere Pflanzen. Zur
slav. Bed, „\Veide“ s. Berneker 438; kaum spielt Umstellung eines zu lat.

ritis usw. gehorigen *cija herein;.

Zum Sachlichen s. Schrader aaO., Hoops AValdb. 127.

1
-2*
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oid- ..schwellen".

Arm. ait (?-St.) „Wange“, aitnum „ich schwelle", aitumn ..Gescliwulst"

(Hiibschmann Arm. Gr. I 418).

Gr. oldaco, oldsco „schwelle“, oldo

;

n. ..Geschwulst", oidat; ..unreife Feige“,

oldfza „ Aufschwellung, Scli\vall“.

(Fern bleibt air. oil „Wange“ Stokes KZ. 35, 595); ahd. exj, nbd. mdartl.

Eis „Eiterbeule, Geschwiir", und als Bezeichnung von deren giftigem Inhalt

ahd. eitar
,

ags. dl(t)or. aisl. eitr ..Eiter" (aisl. auch ubertragen „Raserei.

bitterer Sinn“, ostfries. eitel „zornig, rasend"): aisl. extill m. ..EinschluB in

einem Stein", norw. eitel ..Druse, Knorren am Baum, Knoten, Knospe“

(= mhd. ei$cl „kleines eiterndes Geschwiir
11

;
aisl. eista „Hode“

(
*oid-s-to(n)-,

von der Tiefstufe des es-St., gr. oldo?; s. u. slav. isto, *esto); vielleicht

auch ags. ate, engl. oat „Hafer“ (Binz ZfdtPli. 38, 369 ff. nach Skeat, vgl.

dann zur Bed. unten mss. jddrica ..Gersten-, Hafergriitze"), lett. idra „das

faule Mark eines Baumes", idrudt „einen faulen Kern bekoinmen“; mit slav.

V-, *ja- aus oi- (lautlich von Bruckner KZ. 46, 202 mit Unrecht be-

stritten) wohl abg. ->'dro, jadro (usw.) ..sinus
; velum, Segel, poln. kaschub.

auch Netz" (Gdbed. „Sch\vellung“
;
gegen Bernekers 270 f., 442 Zerlegung

in zwei versch. Worte s. Briickner KZ. 45, 317 f., der aber irrig auch slav.

ji-clro, russ. jadro „Kern“ damit gleichsetzt; andere Deutungen von slav.

jadro s. bei Berneker aaO., Mikkoll Ursl. Gr. 47),

Yermutlich auch nhg.jadz ..Gift" (mit iibertragener Bed. „Zorn, sich giften".

slov. jiuhti „argern“, skr. ijediti ..erziirnen"; wenn lit. aidinti „reizen“ nach
Bezzenberger BB. 27. 172 anzuschlieBen ist, entschiede es fur Entstehung
von slav. jadz aus *oidos und gegen die von Berneker 271 als zweite
Moglichkeit zugegebene Herkunft aus *edo- zu ed- ..essen". etwa wie Gift
zu yeben) und ksl. isto, pi. istesa ,,Hode, Niere" aus schwundstufigem *id-

s-fo-, woneben *oid-s-to- ( ; aisl. eista) vielleicht in aruss. jestesp n. Du
„lIoden“, wenn damit *<

r
-stesp gemeint ist (s. Berneker 434); lit. hikstas

..Niere", apr. inucze (recte *hixte) ds. wiirde. wenn hierhergehorig, Nasal-
infix und parasitisches /.' zeigen is. Berneker 434, Trautmann Apr. 347
m. Lit.; auch u. *en, *nifos „in. drinnen"). Wenn man eine nasalierte

Wzf. *ind- und deren Entw. zu *<d-
(
jcd-

)
auch fiirs slav. anzunehmen

berechtigt ist, wiirde auch si. *jedro, *jedn in abg. jcdro ..schnell" (aus
,,*stark“ = „*geschwollen‘ l

), russ. njadretb „stark werden. sich kraftigen;
schaumen, brausen, perlen (von Getriinken)“, skr. jedar „voll, kriiftig, frisch.

stark" und r.-ksl. jadro ..nucleus, testiculus", r. jadro „Kern“, jadrovityi
..kernig, stark", jddrica ..Gcrsten-, Ilafergriitze", poln. jadro „Kern; pi.

Hoden", jedrny ..kernig, kriiftig, riistig" (usw.. s. Berneker 455 f., Bruckner
KZ. 45, 317f.) viel einleuchtenderen AnschluB hier finden, als beim iso-

lierten gr. ddgo? „voll ausgewachsen. reif, stark, dicht", mit denen sie

von Fick I 4 363. Prellwitz 2
s. v. (beidc mit unvereinbarem) und Berneker

aa(). (wo weitere Lit.) verbunden werden.

Fick KZ. 21, 5, 463, Bugge Jbb. f. Phil. 105. 91. Fick 1 4 359, III 4 2
Falk-Torp u. odder, eiste. eitel.

Lat. uemidus ..tumidus, zieq-vo>jfievog“ (Gloss.; mangels literarischer Be-
lege ist die ursprgl. Bedeutungsfarbung nicht feststellbar), das Fick und
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Bugge aaO. unter einem Ablaut ai : oi anreihten, vermag einen solchen

SchluB nicht zu stiitzen; vielleicht als „vor Hitze oder durch Yerbrennung
gedunsen“ nach Froehde BB. 5, 273 zu aiclh- „brenneir‘, lat. aedes, aestus.

— Nicht geboten scheint es mil-, dt. Eis, Eiter

,

lett. klra, slav. j<uh mit

Bezzenberger BB. 27, 172 aus obigem Yerbande zu losen und zu einer

versch. Sippe mit der Bed. des ..krankhaften Einschlusses“ zusammenzufassen;

denn dieser Begi'iff ist aus „Geschwulst“ ohne weiteres zu gewinnen (siehe

Binz aaO., Yf. LEWb. 2 u. aemulus), und die lett. Anwendung auf faules

Mark ebenso aus „gequollen“ (Berneker 270 f.).

Oies- „Stange, Deichsel“ ( :ois-:ts-).

Slov. skr. cech. oje „Deichsel“ (St. ojes-, gen. slow ojese)
;

bait. *aisd

als Quelle von finn. wot. (usw.) aisa ,,Stange der Gabeldeichsel, Femer-
stange“ = gr. *oi[a]d m. oh'fiov „Steuerruder“. att. oiaf, -y.og „Griff des

Steuerruders, Steuerruder“, hom. ohjaeg _.,die Grille zu beiden Seiten des

Joches“ (s. zu dieser Bed. Bechtel Lex. 244 f., ai. lift „Deichsel‘', Bezzen-

berger GGA. 1896, 966, Liden Stud. 60 ff. (verfehlte Weiterungen — gr.

okovog usw. — bei Sadel IvZ. 43, 245 ff., s. auch unter *eis- „sich heftig

bewegen"). Liden vermutet neben oi-es- stehende en- und fir-Stamme

*oi-en- (vgl. slav. oko, ocese
;
,Auge“; ok-no „Fenster“) und oi-(ijr- (vgl.

ai. udhar : udhndh) in lit. lena. meist pi., auch ietie, -vs
,
.Gabeldeichsel,

Deichsel am Einspanner, Handhabe am Schubkarren“ und in aisl. ags. dr

„Ruder“ (eig. „*Stange“), die nach Ausweis der L\v. finn. a iro und lett.

airis, ahr, lit. vairas „Ruder“ (die bait. Worte kaum urverwandt) auf urgerm.

*airo beruhen; bei der Vereinzelung der beiden Bildungen unsicher. (Andere,

aber verfehlte Deutungen von germ. *airo verz. Falk-Torp u. aare I).

oui-s
;
,Schaf“.

Ai. act- m. „Schaf“, avika- m. ds.. avika ,,weibliches Schaf 1

(= abg. ocsca),

dvga- „vom Schaf“, vgl. gr. oia; gr. on, olg (argiv. an. pi. dfirs') „Schaf“,

ol'eo? „vom Schafe“, oi'a, da „Schaffell“, dehnstufig gia, dm ,.Schaffelh‘ (wie

ai. dvika n., Kretschmer KZ. 31, 456); lat. ovis, umbr. out, uvef a. pi. „oves“

(au-bubulcus „pastor bovum“, auch avillus „Lamm“, s. u. lufthiios): air. oi

.,Schaf‘, cymr. vwitj, acorn, eultic „cerva“
(
*ouika

, Stokes BB. 23, 62, Peder-

sen KG. I 251); aisl. cer, ags. vowit, voice, as. eici, ahd. ouwi, on „Schaf“
<*awl, g. aicjUz), got. awistr „Schafstall“, ags. rawestre ds

,
ahd. awist. < wist

(mit zu sta- „stehen“ gehorigein 2. Gliode -sto-, a/[a]/ro-: s. Bezzenberger

KZ. 22, 276f.. Osthoff KZ. 23, 316. Meillet Msl. 12. 218 f.. Brugmann II 2

1, 347, Niedermann Essais 79 f.), got. aiccpi, ags. eowde, ahd. ewst „Schaf-

herde; lit. cv'ts. lett. acs f. „Schaf“, lit. dcinas, lett. duns, apr. (twins „Widder“
- abg. on,

m

ds., ab. onca „Schaf;t
. Das von Bugge KZ. 32, 16 auf

ouijid

-

zuriickgefuhrte arm. Jtociv .,Hirt“ bleibt fern, s. Pedersen KZ.
38," 1 98 f.

Curtius 390 f. usw. DaB idg. oui-s als „Kleidung scliaffendes Tier" zu

<u- „anziehen“ gehore 'Fick I 4
12). leuchtet nicht ein.
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ous- : ens- „Mund, Miindung, Rand".

Auf idg. *uus gehen zuriick ai. u-h „Mund“ (vgl. asyam n. „Mund, Maul.

Offnung einer Wunde"). av. ah- ds.

Lat. os, oris „Mund. Antlitz, Offnung"; ir. a ,,Mund“ (*6s).

Dazu u-Ableitung ved. asayd „von Mund zu Mund“ (instr.), lat. ora

„Rand, Saum, Grenze, bes. Meereskiiste“ (dagegen gr. Coa kaum hierher,

vielmehr „Saum des Ivleides" nach Sommer Gr. Lautst. 1 S f. als „Besatz

mit Schaffell“ gleich coa „Schaffell“. Ygl. Bezzenberger-Fick BB. 6, 236).

Zu lat. ora gehort sicherlioh lat. coram adv. (u. prap.) „angesiehts, in

Gegenwart, vor". aus com- und einer Form des n-Stammes entstanden.

Dann ware an einen Akk. (Yanicek 33, Lindsay-Nohl 669, Brugmann
KG. 451) und nicht an einen Instr. (vgl. Stolz HG. I 132 f. ) zu denken

Moglich ware auch Yaehbildung von palam, dam (Breal Msl. 15, 138 f.)

aus *core = *co>n ore.

Altn. oss m. „Flufimiindung“ geht auf germ. *osaz zuriick, hierzu ags.

dr, dra „Rand, Anfang“ (vgl. J. Schmidt, Plurbild. 117). Aus ags. dr ist

mir. or „ora, margo, linea“, acvmr. dr ds. entlehnt. (Bugge KZ. 19, 405

verteidigt Ansatz germ. *ostas > altn. ass;. Die schwache Stufe idg. *ous-

erweisen : alb. one ,,Seite, Saum. Ufer, Borte“ (aus *aasna, G. Meyer
Alb. \Yb. 11) gr. ion. ,-raoiji'ov, att. rtaoeiu, lesb. naoava faus *-aus-ia mit

Dehnung des *aus- zu *aus- in der Ivomposition, vgl. J. Schmidt Plurbild.

407 a). wenn nicht die YYorter zu idg. aus- „Obr, Geh6r“ zu ziehen sind

(s. sclion Pott Et. Fo. I
1

, 138). Hierher lat. aureae. Oreae ,.Zugel“. Hierzu

aureax und auriya, drhja „Wagenlenker‘\ Letzteres Wort enthalt -iya zu

ago und nicht ctwa jni/uni, wie Yanicek 226 will. (Vgl. Yf. LEWb. 2 75).

Fick I
4 17. 174, 372, II 4 23. Ill 4 29, Falk-Torp 803 (os II; vgl.

1525;, 1420 (or subst.: vgl. 15S2 , J. Schmidt PI. 117, 221, 407, Yani-

cek 32 f, Yf. LEWb. 2 s. os. cdscun, auriga. Wiedemann Prat. 37; aas-

rulum . dscuhun ,.Miindchen, Ivufi'
£

,
bei denen man (s. spiiter auch austimu,

osttuni) nicht ctwa an idg. Doppelformen mit *dus : *aus zu denken hat.

Ausgehen mull man elier von '"on- (Meyer-Liibke ZfromPhil. 25, 357) als

von *rn- (Skutseh. Rom. Jahresber. 5, 1. 62). da vulgares 0 unterstiitzt

durch os fur an in die Hochsprache eingedrungen sein kann. Ob bei

alien genannten Wortern mit d- : cm- Wechsel die Lb'stufe *au- anzunehmen
ist, bleibt allerdings zweifelhaft.

t-Ableitungen sind ai. ustliah- „Lippe“, av. aoifa- aostra- ds. {*3us-), lat.

(iiistunn (inschr.) u. Ostium (cm : o s. o.) ,,Flu6mundung‘ ! (— slav. *usibje):

aksl. usta „Mund :
' (usw. Trautmann 19). Slav, nslsje n. „Miindung“ ist an-

zusetzen nach bulg. ustijc, russ. nslbje usw.: vgl. aksl. ustwia slov. listno

„Lippe“. aksl. nstiti (naustiti
)
„bewegon, anregen, iiberreden“. Unsicher,

wenn auch wahrscheinlich ist Zugeborigkeit von aksl. uzcia usw. „Zaum“
(Trautmann aaO.); apr. austo „Mund“ (n. plur.?; akk. sg. uustin). lit. dus-

rioti ,,schwatzen, munkeln“, left, afisdt „schwatzen“. Ablautend lit. uostas

in. „FluBmiindung, IIatf“, lett. ousts in., iwsta f. ,,Hafen“.

Die Zugehorigkeit von altn. eyrr f. „Sandbank, sandiger Strand 1
' zu dieser

Wurzel (z. B. Kretschmer KZ. 31, 452) ist nicht sicher (Falk-Torp 1420
(0r subst. 1582, Fick III 4 6b Abzulehnen ist die Yermutung Kretschmers
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KZ. 38. 128, daB lat. orbis aus *dri-ilhi-s „randbildend“ hierher gehore, da

die Spaltung von dh, p in f (

b

)
und p (d) alter ist als der Rhotazismus

(Unbefriedigend auch Brugmann Ber. d. sachs. Ges. 38, 1 28 f.).

ok- ,,iiberlegen“.

Gr. ukvos „Bedenklichkeit, zaudern“, dy.vecn „zaudere“, dy.vijgo; „saum-

selig“, uoxvog „rustig“:

got. aha „Sinn, Yerstand", ahjun ,.glauben, meinen“, ahma m. „Geist“:

ahd. ahta „Meinung, Nachdenken, Aufmerken“ (nhd. achtgeben), ags. caht,

ceht, eht f. „Uberlegung, Erwagung, \Yiirdigung“, ahd. as. ahtbn, ags. eak-

tian „erwagen, beaehten, schatzen“, nhd. achtcn, beachten,
aisl. cetla (*ahti-

lon) ,.meinen, denken, beabsiehtigen“.

Uhlenbeek PBrB. 27, 1 15. — Die in der Bed. untadelige Verbindung der

germ. AYorte vielmelir mit ocpi- „sehen“ (vgl. unser „Einsicht“, sowie ooooyai

„sehe“ und „sehe geistig, ahne“, das mit ahjan gleicbsetzbar ware, wie

auch ahma mit ojnjaa im Formans iibereinstimmte) ist wegen des got. h,

nicht k schwerlich aufrechtzuerhalten
; denn daB aha, ahma erst nach

dem allerdings auf *ahjan zuriickfuhrbaren ahjan h fiir k eingefiihrt

hiitten. ist nicht wahrscheinlich (vgl. Zupitza Gutt. 72 f., Falk-Torp u. acjt I,

Boisacq 701, 723.

oqU- ^sehen^: ocpk, ocj'i(e)n- (dieser St. in den Kasus obliqui).

“(e) s- „Auge‘\

Arisch autierhalb der Zs. nur Formen vom St. oc/‘s- (worauf z. T. der

/- und «-St. geschichtet ist):

Ai. dksi n. „Auge“ (dieser /-St. ved. nur nom. acc. sg. und in Zss.

:

aksi-pni ..ein klein wenig“, eig. „was ins Auge fliegY; nachved. auch in

den W<-Kasus und im Lok. pi.), gen. sg. aks-ii-ah usw., nom. du. aksf =
av. as/ ,.die (beiden) Augen“ (vgl. *07“' ds. in lit. aki, abg. o< i und als

Grundlage von arm. ac-k und gr. daae: formell nicht als Bildung vom /-St.,

sondern wegen der Endbetonung aksf als solche vom kons. St. *aks- zu

betrachten, s. zuletzt Brugmann II 2
2, 202 gegen II 2

1
,

132, 174, 577:

dieser St. aki- auch in andk RY. II 15, 7 „blind“i; av. asi fiir *axi>i nach
usi ,,Ohren“, nicht samt boot, dy.rakkog auf ein etymologisch verschiedenes

*okp- zu beziehen, nach Brugmann I 2 790, vgl. die dem Einflusse von
as/ entriickte A erbalbildung, av. aiwy-axsayeinti (dehnstufig oder mit -ya-

aus -ia-, Brugmann BSGAY. 1S97, 32 f., Bartholomae Airan. Wb. 311) „sie

beaufsiehtigen", aiirynxstar- „Aufseher“; redupl. ai. fksate „sieht“ lidg. ig'i-

aus */-„5“-); akid- m. „Wiirfel“, d. i. „mit Augen versehen“ (der Vergleich
mit lat. (ilea ist triigerisch

;
s. dariiber u. al- ,,planlos umherschwreifen“)

:

ksaga- m. n. „Augenblick“ (scheint aus einem Lok. *[a]A-sd» erwachsen .

Nicht tibergewuchert ist der s-St. in die verdunkelten Zss. ai. prut/ka- „zu-

gewandt, entgegengesetzt“, n. „Antlitz“ (: aoog-ojTiov), dnika- n. ,,das zuge-

kehrte, Yorderseite“, av. ahiika- m. „Antlitz“
(
*proti

,
*eni -

- 0q
u -

:

s. zur

Frage dieses Ausgangs Mahlow AEO. 798 bes. J. Schmidt aaO.. dazu
Kretschmer KZ. 31, 385, Yf. LEWb .

2
u. untlguos. und s. slav. nicb unter



*ni- „nieder“), ghrtaci f. „fettig taussehend); Opferl6ffel“, qvitict f. „gliin-

zend“.

Arm. akn, gen. akan ,.Auge, Offnung, Loch“ («-St.), nom. pi. ac.-k plura-

lisiert aus dem nom. du. *03“? (s. Hiibschmann Arm. Gr. I 41 3 f., IF. 4,

1 1 2 f
. ;

arm. Zubehor bespricht Pedersen KZ. 36, 99).

Gr. oaoe nom. du. „Augen“ mit aus dem m. f. Dual stammenden
-e, fur *03“?), att. *otte, wovon xgionig „Halsscbmuck mit drei glasernen

Augen“ (Kretschmer KZ. 31, 432) ;
daaoftai „sehe; sehe geistig, ahne“, att.

drevo/Liai „ahne, fiirchte" ; 01j’Oficu ,.ich werde sehen“, onwna „habe ge-

sehen“; omitevco „gaffe nach“, nao&evommjg „Madchengaffer“ (wohl Praep.

opi-\- 0q“, Yf. LE\Vb. 2 532 ;
an eine Reduplikationsbildung denken Curtius

463 f., Kretschmer KZ. 31, 385: *oqu i- 0q
1
i. was hochstens bei nominaler

Fassung des 1. Gliedes „mit groSen Augen schauen. Augen machen“ be-

riicksichtigenswert bliebe; verfehlt Hirt IF. 31, 19: uq'it = slav. ocl. — For-

mans -quo-\ ai. drcj-ka ,,Anbliek“); ouua ,,Auge‘ :

(s. u.), ocpdaluo; ,,Auge“

(wabrscheinlich mit einem zu dhel- .OVolbung 1
' gehorigen 2. Gliede. etwa

„Augenhohlung“ oder „Augapfel“; zur Sicherung dieser Deutung ware
freilich eine befriedigende Erklarung von boot. dy.raU.og, lak. ojtt/Ao?,

epidaur. dnitXkog, areQ-omi/.og notig, die noch aussteht; Gleichsetzung des

Dentals als p mit ai. -s- scheint verfehlt, andrerseits ist Yereinigung von

boot, oht- mit ai. «/*}-, av. ai- unter einer verseli. Wz. okp- nicht haltbar

und inuG eine intern griecli. Losung der Konsonantenfrage gesucht werden;
vgl. J. Schmidt PI. 407 ff., Kretschmer KZ. 31, 432, 435, Johansson BB. IS,

25, Brugmann BSGW. 1897, 32 ff., Grdr. I
2 547, 790 f. ; klarungsbedurftig

ist aucli der Lautstand von dxxoV dqOaljaor und von lesb. omrara „6nuona
letzteres vielleicht fiir *d.iara mit Geminata nach o/j/ual und o/u/ua aus

*0.-7-up Ersatz einer kiirzern, daher weniger widerstandsfahigen Form des
n. a. sg., etwa *04“» fur otj'iP so dab zuerst ouua : *<hazog fiektiert worden
und erst spiiter o/iuazog usw. nachgefolgt ware? Schwer gangbar ist der
Weg Brugmanns BSGW. 1S97, 32 ff. : dxxov aus *oy.v-ov, omzaza aus
*°quu-V-, da ein «-St. oq'iu- problematisch ist): dm) „Liicke, Offnung" (iv-

f. pi. „Ohrringe“ u. dgl., Tio/.v-ionog „Netzen mit vielen Offnungen
oder Maschen"i; dehnstufig cdq< „Gesicht“, ursprl. nur eig oma Horn., y.ar

h’-cona „ins Gesicht, entgegen" (kann neutr. 7,(fin sein , woraus (seit Theokr.)
durcli Fmdeutung des Ausgangs nach akk. zgfya usw. geschlechtiges coi/>

;

aguaojnov is. o); utzahiov „Stirn‘
;

Kvx?.(oq\ fio-conig u. dgl. s. z. B. Aly
Gl. 5, 69 f.: daneben al&oyi u. dgl. mit Kiirze; vergleichbar lat. atr-nx,

fer-ox. s. Schmidt PI. 392. Duvau Msl. 8, 256, Kretschmer Einl. 160: fiber

(vovorra s. aber u. » „sprcchen“). Gr. dmg „ehrfurchtige Scheu; Ahn-
dung. Strafe, Yergeltung" 'eig. „animadversio‘‘) rechtfertigt wohl auch

Brugmanns IF. 12, 31 Anreihung von ~npao „du hast zurechtgewiesen, be-

straft", tv-im) „tadelnde. liigende Anredc“, udooco igeneuert ii'fmo) . aor.

qvlxanov und rrhuTiov ,.tadeln. riigen, ahnden, tiitlich zurechtweisen" idg.

IqH- aus redupl. *t- 0q
,
‘, vgl. ai. fkintC: Lit. liber friihere Deutungen bei

Johansson Beitr. 61 Anm. 2 .

Alb. sii ,.Auge“ 1 : lit. al'ts: s. Pedersen IvZ. 36, 291, 318 m. Lit.: nicht

nach G. Meyer Y7

b. 383, Brgm. I 2 102 als *1:1- zu abg. sinaji. got. skei-

nan, ~SXz. skni-). Lat. oculus ,.Auge“: atrox usw.. s. 0.; aus lat. oculus



entlehnt ist mir. ugail „oculi“ (s. Vendryes De hib. voc. 185) und air. dor-

ochol „foramen“ i Pedersen KG. I 362; nicbt urverwandt nach Stokes KZ.

38, 463).

Unglaubhaft ist die Deutung von air. enecli
,
mcymr. enep „Gesicht, Ant-

litz“, mbret. enep ds. und Praep. „gegen“ aus *eni-quo- mit Schwundstufe

von oq'i (Fick II 4
48, Pedersen KG. I 38, vgl. gr. evcoma

,
ai. dntkam

,
von

deren Behandlung der Zsfuge es eben abwicbe; eymr. wyneb „Antlitz“,

aeymr. leteinepp „pagina“ soil nach Pedersen sekundare Anlautdehnung (??)

von e- zu e- haben; aber dali cymr. wybren „Himmel“ usw. unter der-

selben Voraussetzung eine ganz singulare idg. e-Stufe *eq“- widerspiegeln

sollen, ist unannehmbar. Fiir enceh usw. erwog Yf. LEWb. 2 u. ocuhis

eine Gdf. *eni-seq ,io- zu seq'i- „sehen“, wobei aber Thurneysen brieflich eher

cymr. *enhep erwarten wiirde).

Aisl. qgur-stmul „Augenblick t!

; ahd. awi-zoraht „augenscheinlich“

nach Auge aufgefiillt augi-ivis „publice“, got. and-uugi „7iq6om7iov“ ,
andan-

gibu Adv. „ins Gesicbt, offentlich“). ags. tewan, ywan
,

cowan „zeigen“

( *awjan
),

afris. anwa
,
awa ds. (s. auch Falk-Torp 12, 1430 u. afberr);

mhd. z-ounen, mndl. t-unen „zeigen“ Osthoff PBrB. S, 261 f.;

die verkiirzte Praefixform wie in as. t-Sgian
,

ahd. z-ougen, mhd. zbayen

,,zeigen“ gegeniiber got. at augjan ds., ahd. ougm, aisl. eygia ds., Kluge

KZ. 26, 69, Falk-Torp u. tone N.).

Got. augd
,

aisl. auga
,

ahd. ouga
,

ags. cage „Auge' 1

ist eine vielleicht

durch ausd usw. „Ohr“ unterstiitzte Kreuzung der im abstufenden Para-

digma nebeneinander entstandenen Stammformen a^[w]cn-, u^wen,

die bes. leicht verstandlieb ist, wenn in der antekonsonantischen Stellung

des 5w in letzterer Form der j-Scbwund zuerst einsetzte (aim-) und
in den danach umgebildeten Hochstufen au~wbn-, auburn die Beseiti-

gung des w dissimilatorischer Art war (s. Brugmann I 2 6l3f.. weitere

Lit. bei Zupitza Gutt. 73 f., Falk-Torp u. <j>u\ Feist Got. Wb. 35; nicht

nach Uhlenbeck GWb. 2 19 zu ai. abate „nimmt wahr“. oder nach Zup.

aaO. und Stokes KZ. 35, 151 f. zu mir. nag „Hohle“, wenngleich dies ir.

Wort nach ihm, gegen Thurneysen I A. 6, 196, anznerkennen sein wirdj.

tlber got. aha, ahd. ahton s. vielmehr u. ok- „uberlegen“. Zweifelbaft

ist die Auffassung von got. frisahts „Bild, Beispiel, Ratsel“. s. Feist Got.

Wb. 89 f.

Lit. ak)s „Auge“, alc'i (= abg. oci
,

s. o.; „die beiden Augen 1-

. lett. azs

„Auge <:

,
apr. ackis n pi. „Augen“', abg. oko (russ. oho), gen. ocese, du. oci

,,Auge“, lit. akytas, abg. mnogo-ocilz; lit. alylas ,,aufmerksam“. poln. ob-

uezye (debnstufig) ,,sehen, bemerken, erblicken, sicli besinnen 1
'. woraus

durch Suffixverkennung (ob : o; Berneker 23 f. i baezye „achtgeben. auf-

passen, wahrnehmen, sehen“; vom w-St. abg. okno „Fenster‘ !
(vgl. engl.

wind-oiv ds., eig. ,,Windauge“).

Uber lit. lioksauti „unaufhorlich lauern“ s. u. od- „riechen‘\ — Zuge-
horigkeit von lit. dkas „Wuhne, Loch im Eise", lett. aka „gegrabener

Brunnen“, russ. FluBname Oka (Yasmer brieflich'1

,
lit. elect? (aket?, akyte

in das Eis gehauenes Loch zum Wasserschopfen. Wuhne“, lett akate ..mit

Wasser gefiillte Grube im Morast“ ist moglich
:
,.Wasserauge“. vgl. „Meer-

augen“ als Bezeichnung der Tatraseen; bestritten von Bezzenberger BB.
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27, 1 7 4 f
. ,

dessen Yerkniipfung der bait. Worte mit ar. klid- n. „H6hle,

Offnung 1

, A;/(«- „Quelle, Brunnen“ unter idg. *o<jho- : qho- nicht vorzuziehen

ist (s. u. qhenax- „graben“).

Ygl. Curtius 463; bes. J. Schmidt PL 38Stf., Johansson BB. 18, 25;

BrugmannI 2 613f.. II 2
1, 132, 173, 309, II 2

2, 202. — Verkehrt will

Lewy KZ. 40, 422 oq'i- „sehen‘ i mit s-ecfi- „sehen, sagen“ und u-eq'i- „enog“

unter Annahme verschiedener Praeformanten vermitteln. Es ist ja gar

nicht ausgemaclit, daB die verbalen Anwendungen in unserer Sippe das

altere seien.

oku-s „schnell‘\

Ai. (leu- ,,schnell“, Komp. (inyirn. Sup. unstha-, av. Cisu- „schnell“, Komp.
ttst/Ct, Sup. asiZta-. gr. Jjttvs. tbyJcov. mxtaxos, lat. ddor ,.schneller“, Sup.

ocissimus (Positiv fehlt), acymr. cli-ciuc, ncymr. diog, corn, dioc, bret. di-ec

„trage“, eigentlich „unschnelb‘ (Curtius Gdz. 5
131, Osthoff IP. 6, 2f. m. Lit.).

Eine Ablautform *aku

-

„schnell“ steht nicht fest. Lat. acupedias „schnell-

fii6ig“ ist auch als tfbersetzung von gr. divnovg verstandlich: lat. accipiter

„Habicht, Falke” Ur jedenfalls durch volksetymologische Anlehnung an

accipere) kann zwar den Begriff „schnellfliegend“ voraussetzen (vgl. drs.vg.

(hy.vjuTt'jg, dry.vnxtoog, eXupQoxarog nET£i]vd>v als Beiworter des Habichts

bei Homer; Solmsen Enters. 149), erweist aber auch dann nicht ein *ahi-

pctrts als Gdf., da auch ein *ocu-petns fvgl. aufier tby.v-TreTijg, wxvjtxegog

auch ai. Cigu-patvan- „schnellfliegend“) iiber „ociipeter nach accipere zu cu-

cipitcr werden konnte (Thurneysen aaO. erwagt „spitzfluglig“ als Gdbed.

:

dann aus *ilrri-petri-s durch Dissimilation zu *acipiter und durch Konso-
nantenseharfung unter EinfluS von accipere zu accipiter). Auch ob got.

ninths .,Taube“ (ahd. lheinfr. dk-falla „Taubenschlag“ [nach Feist Got. \Yb. 2

442 zweifelhafte Glosse]) von einem solchen *aku- abgeleitet sei (Solmsen
Unters. 149 A 1), ist hochst zweifelhaft (s. Feist Got. Wb. 2

12).

Eine Ablautform *ckn- mit Praef. ga- vermutet Erdmann (Zitat bei

Noreen Ltl. 44) in ahd. gain „rasch, hastig, plotzlich“, mhd. ijcehe, nhd.

jdh bair. gdcli). aber ags. gehda „Ungestum“ ist recte gehdu „Sorge“
(Zweifel hinsichtlich der Bed. und Lautform des ags. Wortes bei Zupitza

GG. 190 a 1 . Doch konnte gal)

i

auf grm. *yan/i- beruhen und neben
gangnn „gehn‘ :

i lit. iengiu, idg. *y]ungh-) und ir. cingim „gehe“ (idg.

*kcngh -
)
eine dritte idg. Yariante *ghenk- { *ghonkio-j fortsetzen. Bei solcher

Ausschaltung einer Ablautstufe e in unserer Sippe ware Sommers (Hdb. 2

51) Yerknupfung von idg. *oku-s als „scharfgehend“ mit IVz. *aA'-, *ok-

„scharf‘‘ ohne Bedenken hinsichtlich des Ablauts, wenn sie auch nur eine

Vermutung bleibt.

Ein verwandtes *ok-ro- < vgl. zum Formans *ak-ro- neben *ak-u-

)

ist

vielleicht die Grundlage von slav. jastrcbo „IIabicht‘ iMeillet Msl. 11, 185;

s. auch Berneker 32 m. Yerzeichnis anderer Deutungen; unrichtig Peters-

son IF. 34. 246 f.j.

Okt0(u) „acht”.

Ai. astd, oStuu. av. akta; toch. B. old ; arm. ui (Hiibschmann Arm. Stud.

I 47 ; wahrscheinlieh aus *opUi mit von der Sieben iibernommenem p wie



onxib ; Lit. bei Brugmann II 2
2, 19;; gr. oxro7; lat. octo: air. ocht n- (Nasal-

wirkung nach sccht n- und nbi n-\ dafi das auslautende *<7-, woraus laut-

gesetzlich *-«, niclit Yerdumpfung zu *ueht bewirkt hat, berubt einfacb

darauf, dafi die Lautgruppe cht die Hebung des o stets verhindert; gegen

Pedersens KG. II 661 Zuriickfiihrung auf idg. oktou), cymr. wyth, ncorn. eath,

bret. eiz (*oclitl
,

alter -ii aus -r»); got. ahtau
,

aisl. dtta
,
ahd. as. ahto, ags.

eyhta : lit. astuo-n<; abg. osnib (nach dem Ordinale ostm umgebildet > : alb.

Me (*stc-te, ste = *oktn
; G. Meyer Alb. Wb. 42S).

Ordinale: lat. octavos ivgl. auch osk, Uktavis „Oktavius“) wohl aus *oc-

foilos Thurneysen KZ. 28, 154); gr. oydo(f)og, aucli verbaut in d'/dogxovra

(horn, zu dydoixovTci umgebildet nach oxtoj) und entsprechend lat. *odu-

dgintd. das einstige Vorbild von septiidgintn und in sehr spiiter Zeit nach

letzterem wieder neu aufgekommen; nach dem Ordinale zu septm (und

clekm gerichtet haben sicli ai. astama av. aitomo-, air. ochtmad. cymr.

icythfed. lit. iismas
,
apr. asmann (aec.), abg. osmz.

An anderen Ubereinstimmungen sind zu nennen ved. nistddaca 1 S. av.

ustadase- „der 18.“, gr. dxT(o(xai)dexa, lat. odbdedm. ahd. ahtozehan IS:

gr. oxTaxoaroi, lat. octingentl.

Ygl. Curtius 163, Brugmann II 2
, 2, 19, 56. Idg. oktolu . war ein alter

Dual auf Grund einer Tedratenreehnung, s. auch unter eneum „9“. Ganz

problematisch ist Zusammenhang mit ah- „scharf, spitz“ imit o wie lat.

ocris. gr. oxQtz), indem *oktr>u eigentlich „die beiden Spitzen der Hiinde

ohne Daumen“ bezeichnet haben solle (Fick I 4 15, Prellwitz 2 327). — Ai.

anti-h „S0“ (gegeniiber av. astditi-) darf niclit mit Brugmann II 1
480, II 2

2, 3

darauf geschlossen werden, dad das t von oktou suffixal oder kein notwendiger

Bestandteil der Achtzahl gewesen sei: vielmehr Diss. aus *aSttti-.

og-, ag- „wachsen: Frucht, Beere“.

Lit. dgis, ugf/s „Jahreswuchs“, ubglis „SchoBling“ ; uoga „Beere, Kirsche“.

lett. uga ,.Beere; Blatter, Pocke‘‘, abg. agoda, jagoda „xug7r6g, Frucht“.

russ. jdgoda „Beere“, ksl. vinjaga
,
slow vinjdga „wilde Weinrebe" (usw.,

s. Berneker 25) ;
redu^itionsstufig got. akran n. „Frucht, teils von Biiumen.

teils vom Getreide“, aisl. akarn , ags. teceni
,
mhd. ackeran

,
eckern „wilde

Baumfrucht, bes. Eichel, Buchecker“, nhd. Ecker, wozu niichstens ('Zimmer

bei Zupitza Gutt. 213) ir. dime (*agrtnia) „Schlohe‘\ cymr. acron „Baum-
fruchte". eirin-cn „Pflaume“ (Umlaut), mbret. irin, nbret. hirin „Schlehe“:

vielleicht hierher arm. acem „wachse“ i*ogin\ nicht nach Pedersen KZ.
39. 393 als *d[u]g- zu *aueg- „vermeliren“).

Ygl. Fick I 4 371 = Bl>. 16, 170 (mit fernzuhaltendem) und bes. Liden

IF. IS. 503 f. (ob norw. osal- „sorbus aria“, ditn. akselbcer und schwed. oxel

als ah-sla -, dh-sla- anzureihen seien, ist sehr fraglich : nicht besser freilich

Falk-Torp u. asal). Uber lat. lira, um dessentwillen man die Wz. friiher

mit ,r/” ansetzte, s. u. *ohia „Beore“.

Gegen Yerbindung von got. akran usw. mit akos, uygio^, agre-stis (s. ng-

,.treiben; z. B. Fick III 4
7. Falk-Torp u. agem. Much ZfdtWtf. II, 216)

s. Liden aaO.
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Oghlos „zusammengedrangt, Haute 1
' ?

Gr. ox^-o? „gro8er Haufe, Larm, Belastigung-1

, dyJJot „belastigen, weg-

drangen“, dylgoog „beunruhigend“ gegenuber einem idg. *agh-(lo-) „wider-

wartig“ (s. d.) mit einem nicht zu erklarenden o. (Lit. aglii, aglum'i „in

Bauseh und Bogen, in Summa u sind weiBruss. Lw.). Fick 1

4

14,

367

.

Prellwitz 2 347. Fiek III 4 9. Feist Got. EtWb. 2 Ilf. Boisacq 735.

1. od- „riechen'‘.

Arm. hot „Duft, Geruch“ (Meillet Msl. S, 153 f., Hiibscbmann Arm. Gr.

1 468);

Gr. ofco ,. 1'ieche, duftc!

(
*odt-co

,
mit lat. ole re unter einer erw. Basis

*odei- vereinbar, Hirt Abl. 109), odcoda, horn. usw. dd/uj, att. do,at] „Duft,

Gerucb“, dr;-, rv-iodtj; „iibel-, wohlriechend“, do-ipgaivoficu „rieche, wittere“

mit *o<5o- ( : lat. odor
)

als erstem Gliede (Lit. bei Boisacq s. v.) ;
alb.

amsze „Geruch, bitterer Gesehmack 11
(*odmu = ddf.it/, -f Suff. -ze, Jokl SB.

Ak. Wien 168 I 3 ), lat. odor „Geruch u
, odefacio (Paul. Fest 189 L.), olfaeio

,,rieche, wittere“, oleo
,

-ere „riechen, stinken“ („sabin. w l — d vielleicht

festgeworden dureh Anlehnung an oleum ; Osthoff MU. 4, 336);

lit. liodzm, uosti „riechen u
, uodtmas „das Riechen u

,
lett. udzu

,
uost „riechen l‘

udsttt
,
uozindt „schnuppern-:

,
lit. uostjii „herumriechen, schniiffeln'

1 = lett.

uost it (und udksfit mit demselben parasitiseben k lit. uoksauti „unaufhorlich

lauern 11

u. dgl., s. Leskien IF. 32, 205 ff.) ; cecb . jadati „forschen, unter-

suchen t! („*ausscknuffeln“ : s. Berneker 24 m. Lit.). Strittig schwed. os

„Geruch, erstickendes Gas‘ !

,
nonv. dan. os „Dunst, erstickender Dampf“,

aisl. spun-osa „nach Span riechend -1 (Tamm Ark. f. nord. fil. 2, 348, sielie

auch Falk-Torp u. os I, Charpentier KZ. 46, 40 f„ undu. we-, ties- „wehen“).

Dio gr. lat. und lit. Worte bei Curtius 244. — S. auch od- „ Widerwille
1'.

2. od-
,,
Widerwille, HaB".

Arm. ateam „ich hasse-1

,
atdi „verhaBt, feindliclr

1 (Hiibschmann KZ.
28, IS. Arm. Gr. I 422);

Gr. ddvz- i,nacli Schulze Qu. ep. 341 als *od-vd- das Ptc. pf. enthaltend;

von Froehde BB. 7, 86, Solmsen KZ. 42, 225 nicht einleuchtender mit dem
Typus fisdv(i)o}, dnvho zusammengestellt) in ovdvhai ' sgtCerai Hes. (oe-

metr. Dehnung fur <>-), ddotdvoTat, ibdvodittjv, ddvooaodai
,
ddvodijvai „ziirnen,

grollen L

‘, 'Odvooedg (Froehde und Solmsen aaO.); lat. odl „empfinde Wider-
willen. hasse". mlhim ..natiirlicher Widerwille, HaB"; ags. at61 , aisl. citall

„dirus, atrox" (Fick BB. 1, 334; 2. 195).

Aber lat. atrOx ,,graBlich, scheufilich" kaum mit Ablaut hierher (Thur-
neysen KZ 32, 5H2 nach Wharton Et. lat. 125, 131), sondern wrnhl als

„finster blickend" (im Ausgang allenfalls erst nach ferox geschaffen) zu
riter mit einem lat. Yokalverhaltnis wie zwischen ucerbus : acer lYanicek
LEWb. 2

4, Prellwitz BB. 23. 70; zw. Yf. LEWb. 2
s. v.).

DaB unsere Wz. als „Widerwille infolge des jemandem anhaftenden Ge-
ruches" eine — bereits urspracblichc — Abzweigung aus od- „riechen"

sei (vgl. slav. Parallelen bei Berneker Gl. 2, 246 f). ist durchaus glaubhaft:

das Perfekt hatte also ursprgl. ,,ich babe von jemandem die Kase voll"

bedeutet. Ygl. Skutsch Gl. 2. 230ff.. Yf. LEWb. 2 S73. IF. 28, 396—407,
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Skutsch, Gl. 3, 285 ff., Yf. IF. 30, 139 f. — Pedersens KZ. 36, 96 Erwagung.

daB eine Ablautstufe *ed- in unaerer Wz. vielleicht nur zufallig nicht be-

legt aei, ist dadurch der Boden entzogen.

o(d)ego- „ Stengel".

Yed. adga- m. „Rohrstab, Stengel"; lit. uodega „Stengel, Stiel; Schwanz",

lett. uodega „Schweif“. Liden BB. 21, 118. Aber cech. odr „Pfahl“ (Schef-

telowitz IF. 33, 141, 144 f.) s. u. edh-. Aueh air. odb „Knoten“, eymr. oddf

„Auswuchs, Knoten“ (Bezz. bei Fick II 4
50, Johansson IF. 14, 323 z\v„

Scheftelowitz aaO.) bleibt, obwohl „Pflanzenknoten — Trieb, SchoBling,

Stengel 4
' eine mogliche Begriffsentw. ware, fern, sichert also nicht g'i furs

idg. Wort, odb, oddf verbindet Liden BB. 21, 111, 118 irrig als *odb(h)o- mit

lat. offa „Bissen, KIoB, Stuck Fleisch" (doch unerklart, s. Yf. LEWb. 2
s. v.)

und mnd. add, al in. „Geschwulst, Geschwiir", bes. „Fingergesehwiir“,

Pedersen Aspirationen i Irsk 20 (weitere Lit. bei Boisacq s. v.) lautlich

befriedigend als ozbho- mit dacpvg ,, Ilufte (ware dann „ Ansehwellung"

:

vgl. zunachst ipoai, gioiai, ipvtai „Lendenmuskel“, Prellwitz 2
s. v.), Fick

KZ. 43, 152, so daB ein *o.ibheu- zugrunde lage, kelt. ozbh(u)o-; wenig ein-

leuchtend zerlegt Kretschmer KZ. 31, 332 oo<pvg in ost- ndoTeov
u -\-bhn-

unter Vergleich von ai. mayo-blui- „labend", und Persson Beitr. 415, 717

in dor- -f *o<pvg „Knochen-schwellung“, *ayvg (Z-lose Form neben lacpvdco-

juevog „vollgestopft“; ahnlich L. Meyer Ildb. I 540: unrichtig iiber oacpvc

Fick BB. 16, 171 und Johansson BB. IS. 24).

Gegen Verb, von adga- als *
oz-g'io - mit *ozdos. *ozghos s. Scheftelowitz

IF. 33, 141, 144 f. m. Lit,

1. op- „arbeiten (auch. oder nach Meringcr IF. 17, 127; 18, 20Sf. ursprgl.

vom Feldbau), zustandebringen
;
Ertrag der Arbeit, Reichtum-'; die

Dehnstufe auch mit alter Anwendung auf religiose Handlung oder

Feier.

Ai. apas- n. „Werk-‘ (=lat. opus'): av. hr-apah- „gutes Werk" und (wic

auch lm-apah) „gutes Werk verrichtend" : upas- n. „Werk, religiose Hand-
lung" (: ahd uoba ,,Feier“): dpnas- n. Ertrag, Habe. Besitz", av. afnah-

vant- „reich an Besitz" (-nes wie in ai. rfknas-, ahd. Irhan und andern

auf den Besitz gebendcn Worten, daher kaum in Beziehung zum u-For-

mans von gr. o/ctju/, aisl. efnan
, rfni usw.. s. u.) ; ved. aprd- ,. tiitig. eifrig(?)"

(iiber das von Kluge KZ. 25, 312 damit verglichene got. abrs s. u. bbh-

„stark").

Gr. mit (aus dem Formans stammender?) Binnennasalierung wohl da:ttvi]

,,Nahrung, Getreide. Feldfriichte. Reichtum. Besitz". ofwios ,.reiehlieh“.

Oimv’ia Demeter" ;

lat. opus, -eris „Arbeit, Beschaftigung, Handlung. Werk". opus est „es

ist notig" („*ist MuBarbeit" nach Meringer aaO.). wovon opera ,
-are „ar-

beiten", osk. upsannam „operandam", apsahdi sent (s. Gl. 3, 346), perf.

upscd „fecit", uupsens „fecerunt, operati sunt" (dehnstufiges Pf. wie fml.

bdt), umbr. osatu „facito", palign. upsasdrr ,,operaretur oder -entur": lat.

ops, opts „Yerm6gen. Reichtum, Macht; Hilfe. Beistand", bei Ennius auch

,.Bemiihung, Dienst", Ops „G6ttin des Erntesegens". inops. cdpia (*co-op in).
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opulentiis „reich an Yermogen, machtig" (eher mit dem lat. Suffix -uutus
,

,

als in altem Suffixzusammenhang mit aisl. afl: s. Prellwitz BB. 24, 215,

Brugmann II

2

1, 363: Jacobsolm Phil. 67, 502 Anm.). wohl auch optimus

,,der beste" (eig. „der wozu hilfreiehste" oder noch eher „der \vohlhabendste“;

s. Sommer IF. 11, 213; von Ciardi-Dupre BB. 26, 21 I und anderen nicht

besser von der Praep. ob — s. *epi. *opi abgeleitet, weitere Lit. bei Stolz

Hdb. 4 235 Anm. 6); vielleicht der Name der Oscl, Opsn, ’Omxoi als ,,die

Reichen" oder allenfalls „die Bauern“ : vielleicht air. sonime „reich“ damme

„arm“ (su-, dus-op-smio-, Strachan BB. 20, S).

Ags. cefnan ,,wirken, tun“; dehnstufig ahd. uobo „Landbauer“. uoben ..ins

Werk setzen, ausiiben, verehren", nhd. uben. ahd. noba ,.Feier“, mhd. nop ,.das

Uben, LandbauA as. obian „feiern‘\ aisl. e>fa „iiben ‘, vfr „gewaltig, heftig“,

aisl. efna „ausfuhren“, cfni „Stoff, Zeug fur etwas“ (s. Wood IA. 2<>, 24,

auch Falk-Torp u. evne: das von Fick II 4 14 verglichene cymr. an ..Stoff,

Element 11 bleibt jedenfalls fern), ags. cefnan, efnan „ausfiihren“; ahd. afa-

Idn „zuwege bringen, arbeiten", aisl. afla .,ausfiihren, ausrichten. enverben“,

ags. afol n. „Kraft“, aisl. afl n. ,,Kraft, Starke, Hilfe“, afli m. .,Starke

Macht, Ertrag, Yorrat, Baumfriichte", afl m. „Esse“ (eig. .,Arbeitsstatte“)’

efla „starken, ausfiihren, vermogen" (s. zu diesen Z-Bildungen noch unten).

Lit. apstas „Uberflu8, Yorrat", upstiunas ,,Fiille, Reichlichkeit", apstits

,,reichlich“.

Ygl. Curtius 510 (aber dqevo; bleibt fern, s. Lit. dariiber u. <fihen-

.,schwellen“: iiber air. anal ,,Reichtum“, auch bei Stokes IvZ. 36. 274. siehe

Pedersen KG. I 441, II 5S5, aber auch 677j. Fick I 4
16, 372, II 4

14, III 4

15, Liden Stud. 73 f., Yf. LEWb. 2 u. ops, optimus, opus. Der Begriff des

..Erntesegens, Ertrags" ist nicht aus ,.saftgeschwellt“ enstanden k d.-roc

.,Saft“?? auch im Vokal widerspricht dp- „\Vasser; Froehde BB. 21, 19,

2 f., Johansson IF. 4. 136). sondern ist ..das erarbeitete" (: lat. opus usw.:

L. Meyer BB. 7. 31 Iff., Fick aaO .j.

Mit aisl. afl, ags. afol „Kraft'* ware in der Bed. nachst vergleichbar gr.

*<i7xekof) „Kraft“ in Av-ansXdaag ' dvaomoadeig lies., jon. m;."T£Aj/s „kriiftig“,

dhytjTiekeibv „schwach“, bhy>)nf/Jv „Schwache‘ !

,
jon. vtjnsXeto „bin ohnmachtig"

i Diintzer KZ. 13. 17 f., Prellwitz BB. 24, 214 f., YT

b. 2 47, 313, Brugmann II 2
1,

303. Bechtel Lex. 246 f.). wozu vermutlich Arte/dwv, AttoXXcov, thess. Aa/.ovv

(Prellwitz) als „der starke Gott -
‘ und der elische MN. Tevxl-ajrXog (Prellwitz

KZ. 45, 159). Doch ist das gr. d- gegentiber dem o- der andern Sprachen noch

nicht befriedigend erkliirt, zumal im cs-St. ^utteXos auch ein d- als Reduktions-

stufe keinen Platz htitte: entwedcr ist daher *dneXog nur zufalliger Anklang
(*n-pclos Mim-pulsus“??;, oder cs ist allenfalls mit ags. afol, aisl. afl (die dann

mit ags. (efnan usw. erst durch sekundare Gruppenbildung zsgeschlossen

waren) unter einem verschiedenen idg. *ap(f)lo- „Kraft“ zu vereinigen.

Ivein Beleg fur Ablaut a (: o) in unserer Wz. ist (gegen Holthausen IF.

35, 132) lat. apis „Biene‘‘ (sei gegentiber der Drohne, fileus, als ,,Arbeits-

biene" benannt; unannehmbar).

2. op- „auswiihlen, den Yorzug geben, vermuten“.

Die Wurzel steckt, wie Wackernagel IF. 3
1 ,

258 ff. gezeigt hat. in gr.

imotpopai zu em-orr- „wahlen. auslesen“: lat. *opere ist durch praed-opiont
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iHdschr. praedotiont) ,.praeoptant“ (Fest, 244 ThdP.j belegt. Abgeleitet

*opid(n ) „Erwartung, Meinung“, wozu Denominativum opinio „Meinung,

Erwartung“, oplnor
,
-uri „vermuten, wiihnen, meinen‘ - ipopiln- : *opin- wie

lat. natione : n. natine
,

lat. legiOnnn : osk. leginum). Frequentativum zu

*opio, -ere ist lat. opto, -arc „wiinsehen“, wozu optio f „freie Wahl“, m.

„Gehilfe, FeldwebelA (Gegen die Yermutung v. Fierlingers KZ. 27, 477 f.,

da6 lat. opto als *o-peto zu erklaren sei, apricht optio
,
prnedopiont , oplnor).

U. upetu „eligito, optato“, opeter gen. ,,boni“ (v. Planta I 334), o. nftcis

„optati oder dgl.“ (v. Planta 1 425, IF. 2, 440, Skutsch BB. 23, 101) ge-

lioren nach aller Wahrscheinlichkeit hierher.

Ab. za-(j)apz „Vermutung“, ne-m;-apbm „unvermutet“ (vgl. lat. in-, nec-

opintis „unvermutet“, welches Riickbildungen aus inoplnatus sind. vgl.

Skutsch. De nom. suff. no- ope form. 23) s. Fick KZ. 19. 259, Berneker

SEW. 29 f.

Gr. eiamvgg „plotzlich“. welches Bezzenberger-Fick BB. 0, 236 vergleichen

(zweifelnd Fick I 4 367), gehort nicht hierher, da der Yokal nicht stimmt

und die Negation fehlt. Nicht annehmbar auch Breal Msl. 13, 3S2f. Am
ehesten *e£-a-mvfas zu mvinog „klug, verstandig11

. t)ber Brugmanns
Deutung lat. oplnor aus *op-isna- ..worauf verfallen“ s. unter cis- „sich

het’tig bewegen“.

Meillet Msl. 9, 55 f. stellt lat. opinio als *op-vrnio zu got. terns „Hoffnung“

usw., was aber wegen des 7 von oplnor unmoglich ist.

Uber lat. oplnor zu gr. ahog „Rede“ (Moulton IA. I, 161; und zu *ei-

„gehen“ (Stolz HG. 1, 26S) vgl. Yf. LEW. 2 542.

Fick I 4 367. Muller Aldt. Wb. 302f.

3, op- ,,Feldahorn“?

Lat. opulus „acer campestre !
‘. Einem idg. *opolo- konnte germ. *a['ara-,

*abara- zur Seite stehen, welches moglicherweise nach Falk-Torp 757 in

norw. dan. mur ,,Feldahorn‘ -

, iilt. dan. naver ds„ schwed. dial, narrr ds.

zu finden ist. Yielleicht stammen die Worter aus dem alteren Nieder-

deutschen und haben, wie sonst oft. ein n- im Anlaut angenommen. denn

deutsche Dialekte haben fiir den gleichen Baum die Bezeichnung B liff-

ebern und TVeifineber, Wei/leper und Wei/lncper.

Doch ist opulus vielleicht gar nicht lat. (Varro RR. 1, S, 3: ..Mediola-

nenses . . . vacant opulos").

Falk-Torp 757, 1521 (naur).

5bh- „stark heftig“??

Pedersen KG. I 49 vergleicht air. obar, unbar ,.Ubermut". cymr. ofer

„eitel“, bret. cuvcr ,,(gout) fade; paresseux, negligent'
1 mit got. abrs ,,io/v-

Qog'\ abrabu „sehr“, biabrjan „vor Erstaunen oder Betroffenheit auBer sich

geraten“ (Gdbed. jedenfalls nicht „furchterlich“, so daB Ficks II 4 50 Ver-

gleich mit gall. Exvbnus MN., eig. „furchtlos“, cymr. of

u

„Furcht“, air.

— mit analogischer Dehnung — onion
,
uamon „Furcht“. den Pedersen

zw. mit obigem koinbiniert, wohl zu entfallen hat). Uoch ist die Be-

deutungsubereinstimmung nicht recht scharf zu erfassen. obar setzt einen

^-Diphthong, nicer Langvokal voraus, und wird abrs xon Liden St. 74 mit
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*apo „ab, weg“, aisl. afar „sehr“ verbunden, wasfreilich aucb nicht zweifels-

frei ist (s. nach Uhlenbeck PBrB. 30, 253, auch gegen Johanssons IF. 3,

241 Verb, von abrs mit ai. ambhas- „Gewalt“, cech. obr „Riese‘' (dies mit

aruss. obrim „Aware" zum Awarennamen), wogegen auch Yf. LEWb. 2 u.

omnis : abrs auch nicht zu ai. ciprd- „tatig, eifrig (?)“, s. idg. *op- „arbeiten“).

obhel- „fegen“.

Arm. a velum „ich fege“, gr. dcpe/lm ds., bcfekim „Besen“, ocpehgov
xdllvvTQov Hes.. dcpefaoevco „fege‘, Pedersen KZ. 39, 336.

om(e)so-s „Schulter\

Ai. dnisa-h „Schulter ‘
; arm. us gen. nsoy ds. (Hiibschmann Arm. Gr.

1 484);

gr. thyog ds. aus *omsos und nicht *Umsos (so Solmsen KZ. 29, 62 f.),

vgl. eTiouuddtog hei Theokr. lat. umerus aus *omesos ds. umbr. use, ose

,,in umero“;

got. ams ds. (germ. *atnsa -), altn. ass „Bergriicken“.

Fick I 4 168. 369, III 4 16f., Falk-Torp 9 (acts II ;
vgl. 1429) Boisacq lOSlf.

Moglicherweise zur Wz. em- „nehmen — tragen“.

Ohio-, onie- ,gehobene KraftauBerung, energisch in etwas oder gegen
etwas vorgehn“; daraus einerseits „fest worauf bestehn, festmachen
= eidlich bekraftigen“, andrerseits „zusetzen, qualen, schadigen“.

Ai. cmtfi „dringt an, bedrangt, versichert eindringlich, schwort“ (in

letzterer Bed. amlsva „schwore!“, Con it „er schwur“, sim-cLmirC „sie ge-
lobten“. thennat. s un-amcmU „sie geloben“), abhy-anilti „plagt, schadigt“,

dniirci „Drangsal, Leiden, Krankheit“ mit themat. Gestaltung der 2. Silbe

('write „bedrangt“, cimatra- ,,fest“, dmatkmt- „ungestiim. kraftig“ = av. ama-
mnt- „kraftig. stark, inachtig, gewaltig 11

, ai. dma- m. „Andrang, Betaubung“
= av. anin- „Kraft, miinnliche Potenz. Angriffskraft -1

, Adj. „stark“, ai. Clmrt-

yaU „schiidigt; ist schadhaft, krank'*, dmnya- m. „Krankheit“.

Av. amayavd „Leid, Drangsal“ (vgl. dazu Bartholomae Stud. II 178:
vielleicht nach einem **amayeiti fiir condyciti aus einer Form wie ai. amira
umgebildet. aber doch wohl auch in diesem Falle einen AVzansatz *omdi-
empfehlend, welchem auch das feste t von aini-li

, -ca ziemlich giinstig

ist, vgl. Brugmann II 2
1, 207, II 2

3, 154, Persson Beitr. 669; s. auch unten
zu gr. dtionog. Venn ai. amind- „ungestum. stiirmisch“ bedeutet, diirfte

freilich nicht von festem i als ind. Tiefstufe gesprochen werden). Dazu
(Aufrecht RhMus. 40. 160), gr. duvC’iu. oyvvco ,,schwore“ (oyooai

,
buib/ioy.a

;

Fut. ufmrai Xeubildung fur *ofi6erat, s. Brugmann-Thumb GrGr. 4 371 m.
Anm. ! : einen St. due- hat Bechtel A

7
okalkontr. 95 nicht erwiesen), avv-

oabout : ai. scuu-amantf
,
hom. buoitog (Beiwort von nohuo;. rely.og, Oava-

rog, yijgag) „plagend, leidvoll“ (s. Solmsen Unt. 101 f. m. Lit.; -wolil metr.
Delinung eines auf *o/<o-p« : ai. amt-va beruhenden du6(f)tog, kaum als

-buot-. buoH-f-iog als gr. Sttitze fiir einen Wzansatz *omr,i- „auszubeuten;

:

hierher (Jacobsohn Phil. 57, 512. KZ. 42. 160 Anm. 1; buo-y.h) „Zuruf. Schel-
ten, Drohung“, buo-y.Xdco (:ai . oma-li).
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Obwohl opvvvat, o/liogcu an sich aus *apvvvat, *au6c,ai assimiliert 8ein

konnte, ist die gr. und ar. Sippe nicht nach Neisser BB. 30, 299 (wo aber

gute sachliche Bemerkungen zum Schwur unter Anfassung des Gegen-
standes, bei dem man schwort) mit *am- „fassen“ zu verbinden.

Aisl. ama „plagen, belastigen”, amasfc „AnstoB nehmen, Unwillen fiihlen.

sich womit abplagen“, nisi, ami m. „vexation, annoyance”, norw. ama „an-

dringen, antreiben”, ama seg „sich anstrengen, alle Krafte aufbieten”, nisi.

amstr „rastlose Arbeit, Anstrengung”, ami n. unaufhorliche, bes. erfolglose

Beschaftigung mit einer Sache“, norw. amla „sich abmiihen, arbeiten, bes.

ohne Erfolg”, Amali der Name des ostgotiscben Konigshauses, die Ama-
lunge. Amulinge der dt. und ags. Heldensage”, ahd. Amal-olf u. dgl.

;
ahd.

cmi-j „bestandig, fortwahrend 11

, emiffig, ema^lg „bestandig, beharrlich”,

nhd. cmsig (ags. nit „Riese“? aus *am\i\t-V>
. Liden Stud. 57 f.).

S. FickI 4
16, 167, 368 f., Ill 4 16 (iiber lit. iimaras „Sturm, Ungestiim“ usw.

s. aber u. eum -
;
*omo- „roh“ ist in der Bed. nicht zu vermitteln), Brug-

mann IF. 12, 401 f., Grdr. II 2
1, 207 (unter moglicher Verkniipfung mit

*md- „sich miihen” nach Noreen Ltl. 85, Hirt Abl. 95), Liden Stud. 57 f-

(aber in Verb, mit idg. am-, s. auch 75 Anm. I, Falk-Torp u. amper
Nachtrag); zur Bed. aufier Brugmann (und Neisser) aaO. auch Schroder
Abl. 88.

omo- : omo- „roh ^bitter, scharf”?).

Ai. amd-h „roh“: gr. tburk „roh, grob, grausam” (vgl. ib/nyon)? „rohes

Fleisch fressend usw.“ = ai. amad- mit schon idg. Kontraktion von *omos
und *ed- „essen“, Boisacq 1082); arm. hum (mit u<o oder u nach Hiibsch-

mann Arm. Gr. I 468) ds.; air. om „roh tl

,
c. of ds., hierzu air. umac „Erz.

Ivupfer”
(
*omiio-). eigentlich „Roherz“ (Pedersen KZ. 36, 85; KG. I 32.

Hessen ZsfceltPhil. 9, 13j.

Reduktionsstufe vielleicht in ai. amld-h, ambld-h „sauer, Sauerklee” (vgl.

iimriih „Hangobaum“ [der bitter schmeckenden Samen hat]; Curtius 338 f..

Osthoff Morph. Unt. Y 75, 124, Brugmann Grdr. II 2
,

I 350); arm. amoR
„siiB‘

:

? (zum Bedeutungswandel vgl. germ. *salta- zu lit. saldiis „siiB“), alb.

emM’e „sii6“, tembl'e „GaIle“; unsicher ist maked. dfigo- „zusanimenziehend“,
afiaov ' dgiyavov Hes. (Hoffmann, Maked. 41): lat. amarus „bitter‘ [worin
nicht etwa nach Prellwitz BB. 23, 72 die Wz. *as- „brennen“ (lat. area)

zu suchen ist. Auch die Beziehung zu amo „liebe“ (Zimmermann KZ. 3S.

503) ist abzulehnen]; ndl. amper „scharf, bitter, unreif”, apr ,.scharf‘
(
*am

-

praz iiber *appr). aschw. amper „sauer, scharf, bitter”, ags. ompre , ahd.
ampfaro „Ampfer“ (*ampra aus *ambra < *amro). Johansson IF. 3, 240
sucht fiir die germ. Worter andere, unglaubhafte Verbindungen.

Unsicher ist die Beziehung von ags. dm m. ,,Rost“, Oman f. pi. ,,Rose'
!

.

altn. ama f.. amu-sdtt f. „Rose“. Dazu lit. dmaras, emerai „Meltau“?
(Fick lll 4

16, Falk-Torp 4 (name; s. 1428). Abzulehnen der Zusammen-
hang mit idg. omi- : omo- (s. d.) (Fick III 4

. Falk-Torp aaO. und 21: amper:
s. 1431).

Vgl. weiter Fick I 4
17, 167, 372. Vielleicht ist wegen amld-h, amarus

amper eine eigene Wz. am- „bitter, sauer“ anzusetzen.

Walde, Etymologifcches Worterbuch. I. 13
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;
ngh-)

oner- „Traum“.

Gr. ovag nom. acc. n. „Traum“ und Adv. „im Traum“; dveigog
,

-ov
,

aol.

dvotgog, kret. avaigog (wohl durch Ass. aus *ovaigov, -cg) „Traum“, gen.

att. jon. dvdguzog ; arm. anurj „Traum“ (a- aus anl. o- wie z. B. in atnmn

„Zahn“, ateam „hasse“; -nr- aus -or-, so daft anur-j : drag = zexfuog : zex-

/Liag; -rj- aus -ri-, vgl. oveigog, *ovatgog
,
welcher i’o-St wohl auf Grund

eines /-Lokativs *oneri, oneri neben *onr, *onur entstanden ist. Ygl. Bar-

tholomae BB. 17, 103, IF. 2, 26S, Johansson BB. 18, 34; Hiibschmann Arm.

Gr. I 420, IF. 19, 476, wo gegen Pedersens KZ. 39, 405, auch Bartholomaes

Leugnung von r)aus ri) ; alb. gegh. ciders, tosk. endere „Traum“ (aber Gdf.

*anrio-, alter *onrio-, G. Meyer Alb. Wb. 11, lautlich unmoglich).

Der anl. Yokal wil'd durch dvag, oveigog als idg. o- bestimmt, da deren

ov- nicht als Aolismus fur dv- wahrscheinlicli zu machen ist.

oho- und ono- „schmiihen“.

Gr. ovo/uai „schelte, tadle“, dvozdg und (nach dvoooaodcu s. u.j dvooiog

„getadelt, tadelnswert“, ovozdCco „schelte, tadle“ : mit -a- der zweiten Silbe

horn, covazo und dvazai • djit/na^eiai. /le/ug erm Hes. (s. Bechtel Hauptprobl.

234, Persson Beitr. 669); mir. on ,,Schande‘
:

? (Stokes Mel. Kern [RC. 24,

21 7 1) ;
vielleicht (Fickll 4 14, Pedersen KG. II 61) mit Red.-St. auch der

ersten Silbe ir. mum (/-St.) „Makel, Fehler“, acymr. anamou „mendae“,

ncymr. unaf, mbret. nnuff „Makel, Fehler 11

.

Aberlat. nota (s. Yf. LEWb. 2 m. Lit.) ist *gno-tu, s.gcn- „erkennen“. Uber
ahd. anndo usw. „Krankung“ s. u. an- „atmen“.

Erw. (o)no-d- in ai. nd-nd-ati „schmaht. tadelt, verachtet", av. imdnito

„schmahende, lasternde" (s. auch u. n°.id- ,,heruntermachen“: ai. nadnt't

.,ertont, briillt, schreit“ ist wegen der Bed. fernzuhalten), gr. dvoooaotiut

usw., dvoozog (Osthoff Pf. 394 Anni. I, wo aber das Yerhaltnis zu dvo/iut

f-owie zu neid- „dveidog“ unrichtig beurteilt ist; Fick I 4 272).

ouogh- ( : ongh-, uogli- : kelt. ngh-) ,.Nagel an Fingern und Zehen‘‘.

z. T. mit Formans -u- (erw. -id-) und do-, wie bei *<pp-ut-, -(ejln-

„Kopf-i
i

v
s. Reichelt IvZ. 46, 336).

Ai. dughri- m. ,,FuC'‘ (vermutlich mit r aus l, *ouyhdi-); mit ar. Idi ai.

nukha- m. n., nnkhctru- m. n. „Nagel. Kralle“, np. nd.vun ds. (ar. kh- eher

eine noch aufzukliirende ar. Neuerung, als ins Idg. als Nebenform zuriick-

zuprojizieren, obwohl auch fiir die gr., lat. [?] und germ. Formen qh als

Grundlage erwogen wurde,s. Bezzenberger BB. 16, 257 f., Brugmann I 2 632j.

Gr. dvi’i -e^o? „Nagel, Kralle“ (-e- wcist nicht auf labiovelaren Cha-
rakter des Gutturals, dem das Germ, widerspricht; s. Brugmann I 2 591> ;

:

ahd. nagid , ags. ncegel „Nagel‘, aisl. nag! ds. ikons. St. geworden, PI.

negl); negl vielleicht ursprgl. sg. /-St., vgl. ai. aughri-, und in paradigma-
tischer Yerb. mit dem o-St. *naglah nach dem Yorbild der kons. Deklina-

tion zum PI. umgedeutet, woran sich die weitere kons. Dekl. angliederte).

got. ganagljcin „annageln“.

Lat. ungu-is „der Nagel an Fingern und Zehen", lingula ,,Klaue, Huf.

spiiter auch Nagel ‘

(
“ungui-la ? oder ((-loses *ongh-ie)la

,
niiher zu ahd.

nagal ?); air. ingni t.. Dat. pi. uignib
, n. pi. ingunt

,
acymr. (gum, ncymr.
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‘Win f., corn, cuiiin , bret. iviu I'm. geworden) „Nagel“ l*uy]ni-tna, Thur-

neysen bei Brugmann II 332, besser Handbuch 127; -ii- formantisch wie in

lat. img-u-is

,

s. Osthoff IF. 4,272 f., Pedersen KG I 107; mir. inga mit

jiingerm Ubertritt zu den /i-Stammen, Pedersen KG. II 111); lit. nugas

„Nagel an Fingern und Zehen; Klaue bei Raubvogeln". lett. nags ds.
;

lit.

naga ,Huf“, apr. nagc „Fu6“, abg. noga, russ. nogd ,,FuB“ (kollektive d-

Bildung, HirtlF. 10, 49: lit. nagittis, apr. nagutis „Fingernageb‘. abg. nogzfb,

russ. nugotb ,,Nagel, Kralle“.

Das Wesentliche bei Curtius 32 It". — Audi arm. etunyn „Nagel an

Fingern oder Zehen. Klaue, Eisenhakeu“ i^Bugge Beitr. z. Erl. d. arm. Spr.

34, Meillet Rev. crit. 1S97, 3SS, Msl. 10. 2S0. Osthoff Par. I 278 ff.) scheint

hierher zu gehoren; Osthoff vermutet darin eine Zs. ef-ungcu „Horn-nagel“(Y .

Fern bleibt arm. magil ,,Klaue". s. Osthoff aaO. m. Lit. [unbegriindet sind

die darauf gestiitzten Yermutungen bei Falk-Torp 761).

ong- „Kohle“.

Ai. diigara „Kohle". npers. angist ds.

Balt.-sl *angli- : apr. aiiglis. lit. <utglis, lett. hoglc „Kohle" (lett. itoglu

ist Neubildung wie tmhn fur *itt)ihs, vgl. Endzelin BB. 29. 180, Anm. 3i;

abg. gglb m. ds.. russ. ugoh, skr. ugalj. poln. u^gwl ds. usw. 1

'

0-Stiimme).

Ygl. Pick I i 14. Trautmann b.

Pedersen KZ. 36, 32S zerlegt (zweifelndi alb. dengd ..Kohle" in ein nicht

erklarbares de- und -uytl, welches zu der obigen Gruppe gehoren soil.

Eine weitere Ankniipfung an idg. *ugnis ,.Feuer‘ ist moglich.

ong?- ,,salben“.

Ai. auj-, anitldi (3. pi. aujnnti) „salbt. bestreicht, schmiickt“. ppp. alctd-,

Pass. njydP , aujanum „das Salben. Salbe". diijas n. ,.Salbe“. anji- ,,salbend;

m. n. „Salbe, Schmuck", njgam „Opferschmalz“ (a-r ana/di):

lat. unguo, audits: u. unita „unguito“. apr. audaii, mute „Butter";

arm. aucunem „salbe" (ein Yersuch. die «-Epenthese zu erklaren, bei

Pedersen KZ. 39, 409\

•>ng“en- „Salbe, Schmiere“.

Lat. nnguen, iniguen-tiim „Fett, Salbe", umbr. unu n ds , ahd. audio,

unco m., mhd. ante „Butter“. alem.-siidschwab. Anlce (in., selten f.) „Butter‘\

ngu-cu-
: ir. iwh (g. imbe) ..Butter", acorn, amcn-en , bret. amonn, aman-

din, cymr. ymtn-ya (aus umgelautetem *cmen-yn).

Uber gr. dfigo; „fein, zart, iippig ‘ s Prellwitz und Boisacq 3. 1086 (nicht

*ng"-rti-s
)

Lit. z. B. bei Zupitza GG. 89. Trautmann Apr. 300.

Olid-, lid- „Stein, Fels“.

Ai. add- ,,Stein, bes. zum Somaschlagen gebrauchter: Fels, Berg" : mir.

<md, onu. gen. ninth: (St. *ondrs~) ,,Stein. Fels". Liden Stud 56. 7.

Amlere Ankliinge sind unverlafilich : uber ags. ent „Iiiese“. nhd mdartl.

oiz ..ungeheuer" i.,Riese" aus „Fels"??i s. Liden aaO.. uber slav. jedro

,,Kertr‘ usw. s. u .aid- ..schwellen" : verfehlt Lagercrantz ZgrLtgesch. 95 a 1

fiber gr. gha'K/.ov (s. Boisacq)

13 *
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ondho- „blind, dunkel"?

Ai. andhu-, av. anda- „blind, dunkel", vielleicht nacb Bezzenberger BB.

1, 342 zu lat. umbra „Schatten“ (andere Deutungen von umbra s. bei Yf.

LEWb. 2
s. v.); dafi mndl. andoren

,
ahd. (nd.) andorn

,
mhd. andorv, antom

„Marrubium“ als ein Ausdruck wie „blinde Nessel“ verwandt sei (Lehmann
IF. 21. 192), ist hochst fragwiirdig.

(Gall.-) lat. andabata „ein Gladiator, der mit einem Helm oline Offnungen.

also blind kiimpft. urn dessentwillen man idg. *andho- ansetzte (FickH 4

15 zw.). mut! dock wobl das Praefix gall, mule- enthalten. Gr. voftog „un-

ehelicb. Bastard 11 berechtigt keinesfalls zum Ansatz einer zweisilbigen Wz.
onodk- oder anodh- (Bezzenberger aaO., Hirt Abl. 131) da „blind = heim-

lich geboren“ eine lediglich konstruierte Bed.-Yermittlung ist.

or-, or- ,,reden. rufen“.

Ai. dryati „preisf‘. lat. oro, -are „causam agere, verbandeln (ebenso osk.

urust). reden, sprechen, bitten" (kaum Denominativ von os „Mund“, da

o. urust dann Lehnwort aus dem Lat. sein miiflte, s. Vf. LEWb. 2 548 m. Lit.):

gr. att. dou, bom. agi) „Gebet“ [*agfu, vgl. ark. y.dragfo? „verflucht“; siehe

fiber die gr. Formen noch Wackernagel KZ. 25, 262, Danielsson Epigr.

4 Of., Schulze Qu. ep. 90, Brugmann-Thumb GrGr. 3
38, 48 m. Lit.), wovon

bgdoyai „bete, fluche“; doom ' dvruiysi, fioti; dgvovoar Aiyovoat, y.ehvovaai :

dgvoaodat • imy.a/Joao&ai Hes.
;

russ. oru, ordtz „schreien“, serb. oritise

,.widerhallen“ (vielleicht aucli lett. urdct „antreiben, schelten"?).

Ygl. Persson AYzerw. 243, Solmsen KZ. 35. 484. gegen Anreihung von
wgvoyat auch Kretschmer KZ. 38, 135.

Arm. ahicem „flehe. rufe an" bleibt fern, ebenso aksl. rota „Eid“ (gegen

Hoffmann BB. 21. 113: vielmehr zu ai. vratam
,

gr. fgyrga, Lit. bei Boi-

sacq 1097).

oven- ,.reu- „Darm“?

Gr. bora „Darm“ ' kann auch fiir *bgva stehn, vgl. :) lat. arvlna „Schmer,
Fett, bes. zwisehen Ilaut und Eingeweiden" (ware „das zu den Darmen
gelifirige. Gekrdsefett": dgfitrrty y.osaz. Ziy.e/.ot Hes., Thurneysen Thes.

kann lat. Ursprungs sein);

arm. orocnin „Bauch, AVanst. Gebarmutter, Mutterleib". FickI 4 436,

AY. LEAYb.2
s. v., Persson Beitr. 291, 774, IF. 35, 211. In alien Gliedern

ganz fragliche Zusammenstellung. Fur orovain ist Lidens Arm. St. 22
Ankniipfung an ai. Irp- „Gestalt“. lat. corpus, ahd. (h)ref „Leib, Unterleib.

Hutterleib" vorzuzieben. Und sollte dgva nach Persson als „*Loch“ zu

*rcu~, *cren- .,aufreilien" gehoren, entfernt sich lat. arvlna sehr von
dieser Gdbed. (es miiBte *

erua „*Loch“ bereits idg. zu „Darm‘‘ geworden
sein) : auch braucht ,,Darmfett“ niclit die urspriingliche Bed. von arvlna
gewesen zu sein.

ofglii-, rghi- m. ..Hode" (vielleicht auch *erghi-).

Av. onzi- m. „Hodensack“, Du. orozi „Hoden“, ai. urir-rjika- „mit siclit-

bar gewordenen. d. h. hervortretenden Hoden“ (Geldner ZdMG. 52, 746 a 2,

Btlil. Airan. AA"b. 352).
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Arm. orji-R pi. „Hoden“, orji „nicht kastriert"
(
*orghi-ios

), mi-orji ,.u6v-

gr. oq'/js m. „Hoile“; alb. herde f. „Hode“ (G. Meyer Wb. 151; nach

Pedersen KZ. 36, 335 vielleicht mit -e- als Umlaut von alb. a = idg. o
;

Gdf. dann orghi-a
,

vgl. zu ausl. -e aus betontem -a Pedersen KZ. 36. 279);

mir. uirgge f. „Hode“ (*orghia ? Pick II 4
51, Kuno Meyer SBAk. Berk 1912,

800, Pedersen KG. II 662, wo ein Versuch zur Erklarung der lenierten

Schreibung uirghe
,

s. dazu I 223); lit. erzilas „Hengst“ (ist beim bait.

Schwanken zwischen anl. c- und a- kein ganz zweifelfreier Beleg einer

idg. e-Stufe *erghi-s).

Ygl. Pick 1 4
17, 369, G. Meyer aaO., Hiibsehmann Arm. Gr. I 483. Ilirt

Abl. 156, Brugmann II 2
1, 168, 170.

Kaum hierher dt. nrg, s. u. ergh- „schutteln‘\

ovt- „Rebe“?

Nach Pedersen KZ. 36, 99 gehort arm. orf „Rebe“ zu alb. bardt „\Vein-

stock“. Ygl. Pedersen BB. 20, 231.

orbho- „verwaist, Waise“; daraus (kelt., germ., mit A-Ableitung) „Waisen-

gut = Erbe“, wovon „der Erbe“; „\Vaise“ = ..kleines Kind, klein,

schwach, hilflos“ (ai., slav.); „verwaistes, schutzloses Kind, das furs

Gnadenbrot alle niedrige Arbeit zu verricliten hat, Kneeht. Sklave“

(slav., arm.), wovon „Knechtesarbeit“.

Gr. dgipo-fiotar mixQonoi dg</ avojv Hes., (oggcoasr ' <oq</ dvioev lies., do-

(favog „verwaist“ (vgl. arm. arbancak
), lat. orbus „einer Sache beraubt“,

arm. (Hubschmann Arm. St. I 46, Arm. Gr. I 482) orb, -og „\Vaise“. Ai.

iirbha- „klein, schwach; Kind 41
.

Air. orb(l>)e, orpe m. n. „der, das Erbe“. comarbe „Miterbe“, gall. Orbius

MN. (dazu das Verbum air. no-m-erpimm „committo me“, ro-cirpset „sie

iibergaben" usw., das nach Pedersen KZ. 36, 94 f., KG. 1151 3f. eine Zs.

*air-orb- ist, also keine Ablautstufe idg. *erbh- fortsetzt, wie auch die Bed.

nur aus „[als ErbeJ iiberantworten“ zu verstehen ist)

;

got. nrbi n. „das Erbe“, ahd. arbi, erbi n. ds., ags. urfe, yrfe n. ds. (aisl.

nrfr m. „das Erbe“ ist auf Grand des lautgesetzlich ,/-los gewordenen aisl.

arfe, arfa „der Erbe, die Erbin“ neugebildet, s. Yf. LWb. u. orbus gegen
Zupitza WfklPh. 1909, 674 f., der die germ.-kelt. Worter mit Unrecht

von *orbho- „verwaist“ abtrennt), aisl. erfi n. „Leichenmahl“; davon got.

arbja , aisl. arfe (f. arfa), ahd. arpeo, erbo „der Erbe“, ags. icrfe n. „das

Erbe“.

Hoehst unsicher ist Zugehorigkeit von aisl. arfr „Ochse“, arfuni ds.

(altlit. arbonas „Rind“ konnte, wenn anzuerkennen, Lw. sein), aschwed.

orf „Erbe an fahrender Habe“, ags. orf, ierfe „Yieh“, inorf „Hausgerate“

als „Erbe xat' sio-/rjv“, wogegen der Ablaut und die Bed. Bedenken er-

regt; Sievers PBrB. 12, 174 nimmt die Bedeutungsentwicklung „Yieh —
Erbe an Vieh — Erbe iiberhaupt“ an, trennt aber „Erbe t4 von dgcpavog;

Peterssons PBrB. 40, 98, LUA. 1916, 37 Deutung von arfr aus *orbho-

„braun“ zu *erebh- trifft gewiS nicht zu). Beziehung auf ar- ,.pfliigen“



1S4 osi-s, oseii’. osk*

(„Ackertier", Formans -hho: Meringer IF. 17, 128. Falk-Torp 1432) oder

ar- „fiigen“ (ai. ar-p-dyati, Wood Men. 21, 39; „unters Joch gefiigt"';?)

spricht ebenfalls wenig an.

Auf einem intr. Yerbum *arbt-iv ,,bin verwaistes, zur harten Arbeit ver-

dingtes Kind“ beruht got. arbaips f. „Mubsal, Arbeit", aisl. erfidi n. ds..

as. arahed f., arbedi n., ags. earfop f.. earfepe n. „Miihe, Arbeit", abd.

nrabeit Arbeit" (aisl. erfidr. ags. earfepe ,.bcsch\verlich“), Gdf. arbeiidt:

(Brugmann KYG. 349. 527 IF. 1 9, 384, Fick III 4 19) : Zs. mit einem zweiten

Glied = aisl. id „Wirksamkeit“ oder *iSi- = ai. it'i-li „Gang“, Meringer IF.

17, 128, Falk-Torp 1432 m. weiterer Lit., ist nicht anzunelimen. Selir

zw. ist Entstehung aus *arb-ma-i\ii' got arms „elend“, aisl. armr (und

anmr
,
wolil aus *arbnma-) „elend, unglucklich", ahd. as. ar(a)m , ags. pane

„arm, diirftig" (Johansson PBrB. 15, 223 f.; Noreen Grdr. I 2 575; Gdbed.

ware etwa „armes Waiserl"; zu bestimmt abgelehnt von Osthoff PBrB. IS.

251 ff.; zu arm. ol-orm „Mitleid“, ol-ormim „erbarme mich" gestellt von Meillet

Msl. 10. 280, Pedersen KZ. 39, 408. doeli s. auch 416; got. arman ,.sich

erbarmen". anna-hairts „barmherzig“ kann als Naclibildung von lat. wise-

rert miscricors nicht als Stiitze dieser Et. gelten). Ygl. zu diesen germ. Gruppen

noch Fhlenbeck PBrB. 16, 562; 27. 1 15f. (gegen :) Grienberger Unt. 27 (arfr

.

Arbeit, arhbnas. -bho- Abl. zu ar- „pflugen") Meringer IF. 17, 128; 18. 246

i*arma „der Ackerer"); Osthoff aaO. ; Falk-Torp u . arbeide, arm, aro.

Arm arbane-k „Diener. Gehilfe. Mitarbeiter" (a- aus o- im vortonigen

Anlaut; Hiibschmann Arm. Gr. I 423; Brugmann IF. 19, 384, aber dafiir

wie fur arbaips und abg. rebz Beziehung zur Bewegungswurzel er- erwagend.

was nicht iiberzeugt).

Abg. rabz „Knecht“, rebuta „servitus“. iecli. rob ,,Sklave‘’. robe ,.kleine>

Kind", russ. rebjdt 1 „Kinder“, rrbenoko „Kind“ (dieser r-Formen widen eine

idg. Ablautstufe 'erbh- anzusetzen, ist unmdglieh: siehe Pedersen KZ. 38.

313, wo slav. Parallelen dieser Lautentsprechung; die russ. Formen gehen

auf mb-, urslav. *orh- zuriick (Yasmer brieflich) ; lit. «p-sirnobti „die haus-

lichen Arbeiten verrichten" klingt so stark an ap-rdpiu, -rdpti „Arbeiten

verrichten" an. daB es fiir rabo und arheips nicht den SchluB auf eine

versch. Basis oroh-, rubh- „arbeiten“ zu stutzen vermag; gegen Bezzeri-

berger BB. 27. 150: iiber aprbpiu s. u. rep- ,,an sich reiBen".

Altere Lit. bei Curtius 294. 292.

osi-s. osen-. osk- (vielleicht mit Formans -sko-. *os-sko-
r

! Charpentier

KZ. 40, 440) „Esche“.

Lit. nosis. lett. ausis (g. nusa). apr. tcoasis ,,Esche" 1
j

:

russ. (usw.) jase.no ,,Esche" (aber iiber si. jasika. osina „Espe" s. *apsa ):

lat. omits „wilde Bergesche" (*bsen-o$ oder bsi-n-os: Fick BB. 16, 171.

’) Gr. ayto-oii; .Weitipappel" [Fick BB. 16. 171. Sehiader RL. 205, Uldenbeck PBrB.

26, 295: zur Verbindung des 1. Gliedes mit si. jezero .See' usw. vgl. Rozwadowski, Roczr..

Slav. VII 19, anders Trautmann Apr. 30 If) ist vielmehr blofie Ableitung mittelst -id- voi.

dem Stamme. der auch der Fhifibezeiehuung ayporor zugrunde liegt : Bruckner K7.

45, 104 Anm. 1; ’.lyjoror wurde zum Strom der Unterwelt nur wegen des Anklaugs ai,

ayog, von dem tiotz Kretschmer Gl. 4. 3061' nicht urspiiinglich stammt;. — Lein,

norw. schwed. dial. Or, anorw. Or, Orir .Erie - (Johansson IF. 2, 51 Anm. 11 ist vielmehr
alte Entwicklung aus anord. olr iFalk-Toip 799 .
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Solmaen KZ. 34, 32 Anm. 1; verfehlt Bally Msl. 12, 323 f.); air. huinnius.

cymr. acorn, onn-en f., bret. ounn-enn „Esche“ (urk. *nnna aus *osnd ; *on-

nistn-; Fick II 4 51)

;

ahd. ask
,

ags. (esc, anord. askr „Esehe“ (Fick aaO., Schrader Sprvgl.
2
398), alb. ah „Buche“ (*bska ; G. Meyer BB. 8, 18(4, Alb. Wb. 4; mit

derselben, bei Baumnamen der Balkansprachen mit Parallelen belegbaren

Bedeutungsverschiebung wohl auch:) gr. dfib; „Buche; auch Speer, Lanze“
(Schrader aaO. 3173, Grdf. freilich kaum *dox[e]a-, Boisacq 107; es scheint

lautliche Anlebnung an oft's vorzuliegen, wenn auch kaum nacb Fick

GGA. 1894, 242 eine Kurzform von 6£vipvJMjg), arm. haci „Eache“ (Bar-

tholomae IF. 1, 304 Anm. m. Lit., Hubschmann Arm. Gramm. I 465) 4
).

S. uoch Meringer SBWienAk., phil. Cl. 125, II 8 (will ein Paradigma
*osi, *os-n-es erschlieBen), Uldenbeck PBrB. 30, 262 (gegen Johansson IF
14, 323k Hoops Waldb. 121.

ozgho- „Knospe, Pflanzentrieb, Zweig“.

Pehl. azg „Ast“ (nachgewiesen von Hubschmann IF. 4, 119, zw. ob nicht

azd — bgog zu lesen ; doch azg wegen
:)

np. azay „Zweig, Knospe“
:
gr.

boyog. ooyg, d>oyg „Zweig, Scho81ing“, Seheftelowitz IF. 33, 141. 1 44 f.

Die gr. Worte nicht walirsclieinlicher nach Brugmann IF. 19, 379 Anm..
Grdr. II 2

2, 816 eine dem idg. *o-zdos parallele Zs. b-zgho- (: I'.ym
,

oyeiv) „sich (am Stamm) festhaltend“
;
Kreuzung von bgog (d. i. bodog) mit

uboyog (Yf. KZ. 34, 523) wird dem iboyg Hesychs nicht gerecbt.

Seheftelowitz vergleicht ferner unter Ansatz der \Vz. als ongh- urslav.

iizgz>, russ. azg „Ende, Kamm“, poln. dial, wbzg (*witzq) „SchoBling“
(
*ongh-sqn

aksl. qzlo, russ. nzeh „Knoten“) und np. cizm .,(*SchoBling =) SproBling.

Sobn“; aber ein on\g]zglw- aus *on?jh-sqo wurde nur gr. boyog, nicht aber <boyg

rechtfertigen, auch wtirde pehl. azg dann als ngh-sqo- eine Ablautstufe neben

boyog darstellen und waren azg : doyog dann nicht mehr vollstiindig gleich.

— DaB zu ooyog mit andern Suffixen auch bgog (s. *ozdos), ferner air. odb

„Knoten“, cymr. oddf „Anwuchs, Ivnoten“ idoch s. u. i>d(e)go- „Stengel“)

gehoren sollen. bestreitet Seheftelowitz (Lit.) mit Iiecht.

ost(h)-
;
ost(h;i, ostt.h;r(g), Kasus obi. ost/h)-(e)n- „Knochen“.

Ai. asflii n., gen. asth-n-ah „Bein, Knochen", av. ast-, asti- n. „Knochen‘\

pali ntth 'dnco „Krebs“ (*asthi-lvnms ,knochenhiiutig“, Schulze KZ. 43. 380. vgl.

zur Bed. gr. bmay.bg ,.Meerkrebs“)
;
gr. bartor ,.Knochen“ (wrohl *ooreyov ..^bei-

nernes :i = lat. ossevm. Bgm. II 2
1 . 157; fur Sommers Hdb - 405 *boTf f-ov kann

weder av. aslava- „mit einem Knoclien versehen“ noeh lat. ossu, asstia als

Stiitze gelten, da ersteres jnnge m-Ableitung, letzteres nach Breal Msl.

10, 67 wohl Neuerung nach genu, genua), boray.bg (hellenist. zu aoray.bg

ass., J. Schmidt KZ. 32, 390} „Meerkrebs“ (*ostu-k6-s,
vom -cn-St. s. zuletzt

Schulze aaO., vgl. ai. an-dsthaka- „ohne Knochen"). woneben vom /-St.

boroay.ov ,,harte Scliale, Scherbe“ omgeov „Auster“ (wohl auch bornvg,

boTQva, borgvig „Baum mit hartem, weiBen Holz“ durch Diss. aus *bnroo-

M Esche, ogvij, ,th fiihrte Pedersen IF. 5, 44 auf *oqsu- „Buche‘ zuriick. gibt dips

aber KG. 1. 85 auf.



186 osdos

dovg
,
Brugmann IF. 19, 399, Grdr. II 2

1
,
581 Anm.), aorgayakog ,,Kn6chel“

(ass. aus ^oargayakog, J. Schmidt aaO.; setzt einen nom. *ost(h)rg voraus).

Alb. aSt, aste „Knochen“ (G. Meyer BB. 8, 187, Alb. Wb. 19). Lat. os
,

richtiger oss, gen. ossis „Bein, Knocben“ (oss am ehesten Auslautentwick-

lung aus Osthoff Pf. 531 Anm.. Sommer 2 278; auf ost(e)s-, vgl. ai.

aksi, slav. oko, ocere zu zuruckgefiihrt von Johansson BB. 18. 23 f.,

Brugmann II 2
1, 578, Stolz Hdb. 4 150 Anm. 5; Zubatys KZ. 31. 6 lat.

-ss- = ai. -sth- trifft nicht zu).

Yerfehlt wegen des Ai. ist der idg. Ansatz *ot-t(Ji)i oder *od-t(h)i (gegen

Johansson IF. 14, 321 ff. : ein Wzelement ocl- dieser Bed. ist nirgends zu

linden, s. Persson Beitr. 526); auch Fays JAmOr. Soe. 31, 412 Anm. 2 *od-s-

tlii (: ai. nd-ri- „Stein“ -j- st(h)i- „stehend“ oder st(h)i- „steif‘ : oreao; „Stein-

zustand habend“ oder „steif wie ein Stein“) ist verfehlt, ware auch lat. *osti-.

Eine 7.-0- Ableitung *ost-ko- liegt zugrunde in : av. ascu- „Scbienbein,

Wade“, arm. oskr „Knochen“ (Bugge Beitr. z. Erl. d. arm. Spr. 18 Anm.,

Fick BB. 2, 341, Hiibschmann Arm. Gr. I 482; unmoglich deutet Johansson

BB. 18, 23 f. oskr und cymr. asgicrn aus *ost-uer~)
;
cymr. asgwrn „Knochen“,

corn, ascorn, bret. aslcoum ds. (Bugge aaO.; Pedersen KG. I 85, aber mit

unhaltbaren andern Anreihungen; kelt. Formans -mo-, Pedersen KG. II

53; fiir eine Gdf. *ost-cornu ,
Foy IF. 6, 324 nacb Windisch, ist cymr.

7lost : llosgwrn „Schwanz“ keine Stiitze. da letztere Form erst nach asgicrn

geschaffen ist, vgl. auch migwni „Kn6cher‘)

Gr. oocpvg „Hufte“ bier anzureihen (Fick BB. 16. 171 unter *osqulia-s,

was aber *ooy.vg oder *6oyyg ergeben hatte; ebenso unmoglich Johansson

BB. IS, 23 f.), besteht auch seitens der Bed. nicht der mindeste AnlaB;

s. u. od(e)go- „Stengel“.

Ygl. Curtius 209, und zur Stammbildung und Flexion Saussure Mem.
226, Mahlow AEO. 80, Bartholomae Ar. Fo. II 122, BB. 15, 38, J. Schmidt

PI. 109, 266, Pedersen KZ. 32, 355, Johansson Beitr. Sff., BB. 18, 23, IF.

2, 17, Meringer SBAkWien 125, II 10. Osthoff BB. 24. 157f. — Beziehung

von ost(h)- zu lat. costa „Rippe“, abg. kosh „Knochen“ (Meringer aaO. 42,

Persson Beitr. 526 unter der unbewiesenen Annahme eines ^-Praefixes,

s. auch Berneker 583: Hirt Abl. 137 unter (o)qosth- : oq(o)sth-') iiberzeugt

nicht.

ozdos „Ast“.

Arm. ost „Zweig, Ast“ (Hiibschmann Arm. Gr. I 482), gr. o£og ds., got.

asts, ahd. ast „Ast“; daneben *ozdos in ags. cist, mnd. ost „Knoten im Holz,

Knorren". Yon Brugmann IF. 19. 379 Anm., Grdr. II 2
2, 816 f. iiberzeugend

als o-zdo-s ,,(am Stamme) ansitzend“ gedeutet, s. Praefix 5- und sed-

„sitzen“.

Johanssons IF. 14, 323 Analyse *od-do- von einer \Vz. *od- ist dadurch

viberholt. — Kir. at „Geschwulst“ (Fick II 4 24 = Stokes KZ. 33, 73) wider-

spricht im nir. t (Zupitza KZ. 36, 233) und im Yokal.



u.

1. u- in Schallworten.

Pick II 4 53 f. vereinigt ai. u- „verkiinden" (bezweifelt von Whitney
Wzln. 11), aviam uktam

,
aviyena (inatam „ordered bvword“ irrig mit mir.

ai, Gen. uath „(Dicht-)Kunst" (gr. vuvos bleibt fern).

u- als Nachahinung des Eulenrufes : ahd. uwila „Eule“, as. ilia, ags. die.

anord. ugla (*nwwalon-) „Eule“, vgl. auch dt. Uhu, ferner (mit p-Erw., s. Zu-

pitza Gutt. 17) anord. ufr, ahd. ufo,
nhd. mdartl. auf „Eule, Uhu", wozu

(s. Persson Beitr. 493 f. und Trautmann Bsl. Wb. 335 m. Lit.) lett. itpis „Uhu“
(upet ,,schreien, von Eulen oder wilden Tauben"), lit. tipas „rabies, furia",

ksl. vyph, vypz „Mowe“, russ. vyp m., vypb f. „Rohrdommel“ (etwas anders

lett. ubuot „girren, von Tauben", ubele ,,Turteltaube“)
;
aksl. vnpijq, vzpiti, vzx-

zpiti ist noch unklar, s. Iljinskij KZ. 43, 177 ff., Persson aaO. — Diese

Gruppe ist, da auf dem Schallelement u ! aufgebaut, nicht (nach Bezz.

GGA. 1898, 553) als Ablaut zu uap-, „sch\vatzen‘' (uab

-

„rufen“) aufzufassen

und die ahnliche Sippe von lat. ulula „Kauz“ unter *«Z-, sowie ai. ultnh

„schreiend“ (Uhlenbeck Ai. Wb. 32).

7j-Erweiterung uk-, euk- (oder euq“? s. u.): ir. uch „wehe!“ und „Seufzen“,

uchtat „sie seufzen"; got. auhjun ,,larmen‘‘, auhjvdus „Larm, Getiimmel"

(au,aul), lett. aiika „Sturmwind“, apr. aakis (= ags. eow= guv „gryps“. so dab

Gdf. *euqtosT) „Greif", lit. apuokas „Nachteule, Kauzchen 1

,
lett. uksuot

..iauchzen". serb. uknti, w’ati „hu rufen", iika ..Geschrei" (Bezz. BB. 21, 304

Anm., Pick II ‘ 54).

2. u- (: ue-, uo- und au-) Pronominalstamm ,.jener“ auch gegeniiberstellend

„alter, alius", „andrerseits. hinwiederum", in zwei aufeinanderfolgenden

Satzgliedern gesetzt „der einerseits — dor andrerseits", „einerseits —

•

andrerseits".

Av. ap. ava- „jener“ (auch dreimaliger ai. gen. du. acoh in iihnlicher

Yerwendung. s. Brugmann Grdr. II 2
2, 341); aksl. aruss. ovz— on „der

einerseits — der andrerseits, der eine — der andere", ovogda — ovogda

„das eine Mai — das andere Mai" (aus diesem korrelativen Gebrauche

erst scheint das jener-deiktische poln. 6iv und das ich-deiktische serb. ovaj.

ebenso nblg. -v \*uo-s
]

entwickelt).

Aber die von Fick II 4 22 vermuteten kelt. Entsprechungen sind anders

zu beurteilen, s. Brugmann Dem. 98 und iiber cymr. m. bret. ho „eorum,

earum" Pedersen KG. II 173 (aus *eso»i).

Ai. amu- (acc. sg. amdm usw.) ,jener“, erwachsen aus acc. sg. m. *

(= idg. *e-m „eum") -j- *u»t (acc. sg. unseres St. u).

'am
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Partikel ai. u ,,auch, andrerseits, himviederum, dagegen“, hervorhebend bes.

nach Yerbalformen, Pron. und Partikeln (no „und nicht, nicht“ = nd u, ntho

= athau'), gr. -v in 7idy-v „gar sehr11

,
got. -u Fragepartikel (auch die En-

clitica -ult aus -ti-q"e, s, Brugmann IF. 33, 173); dieses u auch in ai. a-siut

m. f. ,.jener“. av. hau m. f , ap. hauv m. ,,jener“;

Partikel ai. u-td, in beiden Gliedern „einerseits — andrerseits, bald — bald,

sowohl — als auch“, oder nur ini zweiten Glied, etwas entgegensetzend ,,und.

auch“ (nachved. in ity-uta , Tdm-uta
,
praty-uta). av. uta, ap. uta „und, und

auch' -

;
gr. in grit ..ebenso wie“ aus -- err (ursprgl. „wie andrerseits“.

,,wie auch 11

), in hom. s ere „ote‘

• aus >) oder ft 4- me (ursprl. „als andrerseits
1 '

oder „als gerade"), wohl auch in deure, wenn *6e-vte, eigentlich „hierher

auf die andere Seite (wo ich bin)
11

,
mit nach den 2. pi. imper. auf -re er-

ert'olgter Einschriinkung auf Anrufe an mehrere „hierher, wohlan11
(s. u. iiber

dsvgo): auch oeroi, at:nj, rouro am wahrscheinlichsten aus 6, d
,
to-^vte

mit nachtraglicher Endflexion; wgrm. -od in as. thar-od,
ahd. thar-ot „dort-

hin, dort 1

'. as. her- oil, ahd. her-ot „hierhin“, wonach auch as. hivurod

„wohin, wo' 1

, ahd. warot „wohin" (aus *ute/i oder wegen o fur u aus *ittd’!

Auch -to 1

, s. u.. wiire mdgliche Gdf.'i.

Dagegen mir. at „illic, dort
11

ist = air. ucut ..dort
11 = oiut „bei dir

11

,
siehe

Pedersen KG. I 152. 275. Havers KZ. 44. 30; av. u'ti, gthav. tVt7 „so“.

kaum aber lat. tit udi-num, -qn<) und ntt. alat. utei (Endung wie in nil

nach den Lok auf -ci umgebildet; ut wohl vielmehr = q'i.tt-ii, -tei, wie

liter aus ro*. dagegen aksl. is-Am „der zweite 11
. nach Yasmer [brief-

lich] eher zu ai. ntaru>. s. kit. bei Yf. LEWb.2 S(5'2f.).

Yeben n. uta usw. steht mit der Ablautstufe idg. ait-:

gr. ar ..andrerseits, wiederum", *rten .,wiederum“ (enveitert zu jon. al'Tig.

gort. arnv) und nach Grammatikern hom. fiir ..auf der Stelle, dort
11

, wo-

her al'Tiy.a ,.im Augenblick. sogleich", ar-th „daselbst‘‘. acre „wieder, auch.

ferner
1
': lat utd (*antt „oder‘‘. autrni „aber : izur Form s. Yf. LEWb.2

77 f. ),
osk. act, nut: „auf und ..auteiir

1

zur Bed. s. v. Planta II 465i.

umbr. oft „auti:

; vielleicht auch got. auk „denn, aber11

,
anord. mil „auch.

und -1

, ags. ear, a-. Ok ..auch
11

. ahd. mih „und. auch. aber 11

,
nhd. auch =

gr. ar-ye „wiederum • micht wahrscheinlicher ein erstarrter Ivasus eines

*aukn-, ,.mit Zulage" .

Pedersen Pron. dem. 315 vermutet eine dem gr. ar entsprechende Form
im Anlaut von alb. a-k'e „so viel". — Brugmann BSG\Y. (50, 33 a 2 reiht

auch gr. ur-To

z

als ,,von ihm aus” an unsicher; nicht besser Ehrlich Unters.

130: andere Deutungen s. bei Boisacq 104. 1000 und unter *au- „herab.

weg von").

Mit r-Formans lit. aurr „dort. kunftighin”. tiefstufig umbr. uru ,.illo‘‘.

nru-ku „ad illam", me .s ..illis'
1 our esc eher mit 0 = a, als «= lit. au)

:

ganz unsicher ist Zerlegung von dergo ,,hierher, wohlan 1
' tdergoj nach

omnouj u. dgl.. inschr. dirge nach dye) in
>:dt-voo ,,her auf die andere

Seite 11
vgl. oben dtvre. Brugmann IF. 24. 150 f. stellt wenig ansprechend

zu lat. re gelioriges -fgo zur W ahl).

Die Bed. ,,oder‘ (= ..andrerseits
11

) bes. in ai. cu „oder ;l (auch „selbst.

sugar: indessen; wohl. etwa 11

; ebenso bekrirftigend cat), av. ap. id ..oder
1 '
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(auch Partikel der Hervorhebung und Yersicherung), ai. av. va— ca „ent-

weder — oder“, gr. ?] (mit Proklisenbetonung fur ?]-(/)£, wie noch

ini 2. Glied der Doppelfrage), lat. -ve ,,oder“ (Auch in ceu, sire ,
sen, nr re.

ne.ii, auch wohl ir. no
,

abret. non „oder“ (wenn aus *ne-ue „oder nicht‘-

mit Yerblassen der Negativbedeutung ursprgl. in negativen Satzen, Tbur-

neysen Altir. Hdb. 500; nicbt wahrseheinlicher nacb Fick II 4 193, Pedersen

KG. I 441 ein erstarrter Imperativ *neue des Yerbums ir. at-ndi „er ver-

traut ihn an“, gr. vevco).

Ygl. noch ai. i-va ( : va = l-ds : de) „gleichwie, geradeso“, e-vd „so, ge-

radeso, eben, nur“, exam „so“ (verhalt sich zu bekriiftigendem rai und

vd — va ,
wie v-na- „dieser“ zu nci—na „auf verschiedene Weise“, ursprfing-

lich „so und so'
!

); mit e.-va deckt sieli gr. o\p)og „al]ein“ („*gerade nur

der‘
:

), av. ap. aeva- „ein“ (vgl. mit dem rio-Demonstrativ idg. *oi-no-s „ein“);

sehr unsicher umbr. ri-re „citra, citerius(?)“.

S. bes. Brugmann Dem. 96f., Grdr. II 2
2, 341—343. 350, 731 f. m. Lit.

II 2
3. 9S7, Boisacq s. v. av usw. ; bei Brugmann nocli Vermutungen fiber

lett. vita: ,.jener“ (dessen r- auch das von lett. eiens, lit. deltas „ein‘'

erklare), fiber got. usw. sort „so“ und ai. tea- „der eine. mancher", av.

dwat „andrerseits‘ ;

als Yerbindungen der St. .so. to mit iio (auch rcali „morgen-

als */co- tio-V!)

ugh- „schieben, streifen‘\

Ai. tdiati „schicbt, streift", py-al.-ma- ..Uberzug des Bogenstabes !>
(siebe

*rpi); gr. 71TV/J] „Falte, Schicht
1

,
tuvoow -,lege zusammen, falte“ \*pi-wih-a.

-’r, nach Brgm. I 2
p. XLV 277, II 2

2. 839: die gr. Worte nicht besser nacb

Froehde BB. 1, 251 f.. Meillet Notes d'etym. grecque 8ff.. IF. 5. 333.

Pedersen Mat. i prace I, 1

7

0 f. « Scbrijnen KZ. 44, 19 zu bhciajQt )- „biegen".

da ffir tit- ( *<yd-) bisher keine glaubbafte Recbtfertigung vorliegt. s. auch

Boisacq s. v.).

ud „empor, hinauf, binaus“, daneben in nicbt genau festzustellenderri Im-
fange fid-s (vgl. lat. ah : abs u. dgl.). Zusammenfassend Bgm. II 2 2.

902 ff. m. Lit., so wie mit Belegen tibereinstimmender Yerbalzusammen-

setzungen.

Ai. at-, ud- „empor. hinauf. binaus‘‘ Praeverb: av. us-, uz- (*mis-)
ds..

ap. us- ds. ind- in nd-apotato „er lehnte sicb auf, fiel ab‘‘ ist wahrschein-

licb */*.?-. Bthl. \Yb. 104 f.); gr. r- in v-poig is. u. ,.schwer“). varoig

,.Stacbelschwein“. raxhjg „Schnellbolz in der Tierfalle : als Schlagbauni vor

die zum Auslauf bereiten Wettlaufer gespanntes Seil rliod.
5

Ytpvhddg

.

’ Yddfiog. boot. Ioemoarog, kypr. v-yi]Qog ,,Aufgeld
!

\ att. „ru tTityiioa und

in dicser Mundart fiberbaupt zum Ersatze von ini geworden: v-iegdf<tr<<;

== tTi rvsutiEvog. adnominal mit Lok. z. B. vivya Jnl rvyif: eine (an got.

hip neben *«po gemabnende Yollstufe wohl in kypr. tl’Tooonendai • tm-

nroEtj eottai. Ylaxfioi und evyovg ' yibri]. —a)ia/uviot Hcs. (s. zu dtn gr Formen

Bugge BB. 14. 03, Bgm.-Thumb GrGr. 4 51 Of. m. Lit., und wegen rarog.

vortoa u. * tidi vo

-

„Baucli‘").
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Lat. usque „in einein fort, ununtcrbrochen von — her oder bis — hin
- '

(s. Yf. LEWb.2
s. v.); [eher zu upo (S. 193) air. (nur als Praefix: b-, u- (mit

Geminierung des folgenden Konsonanten, z. B. nccu „Wahl, Wunsch" aus

*ud-gus-T), o-, fta- (vor r, I, n), us, os

-

(vorYok. ; s. Thurneysen Hdb. I

474 ff. und bes. II 99 f., wo riehtiger *uks als Gdf. erwogen wird
;
acymr. aper,

ncymr. aber „Miindung“ aus *acl-bhero-1 Fick II 4 54, Pedersen KG. I 4S0)];

Got. fit Adv. „hinaus, heraus“, ahd. «j, nhd. aus
,

as. ags. ut ds.. wgerm.

auch Praep. beim „Dativ“ Abl. (dazu got. iite, aisl. Tdi, ags. Fite, ahd. dje

„auBen, drauBen"; got. fitana, ahd. Tirana usw., nhd. aufSen ; aisl. fitar
,

ags. liter, as. fitar
,

ahd. Fi^ar „au8er“, z. T. als Praep. beim „Dativ‘ - und

Acc.
;

ahd. Fiyo, ftyiro, ags. fiter-ra „der auBere"); wesentlich auf *uds

vor tbnenden YerschluBlauten (nach Osthoff MU. IY 202 freilich auf *ud-

vor Dentalen) beruht germ, uz- ,,aus, aus — heraus, aus — vor, vor — weg“

in got. us (uz-
;
vor r ur~) Praef. und Praep. „von, aus“ („Dat.“ = Abl.),

ebenso aisl. or Praep., als Praef. or-, or-, gr-, ags. or-, as. ur-, or- Praef.,

ahd. ur, ar, ir Praep. „aus, von" („Dat.“ = Abl. ;
sparlich, vor zuriiek-

weichend), ur-, ir-, ar-, er- Praef., nhd. ur-, er- (z. B. Urlaab, erlaubeny,

lit. id- „auf-, hinauf-, zu-“ Praef. (der Bed. halber wohl zu scheiden

von uz Praep. „binter, fur“, s. u. *yho; Trautmann Bsl. Wb. 336 halt an

der Einheit fest, auch fiir die folgenden Formen), lett. uz, uz Praef. und
Praep. ,,auf“ (Acc. auf die Frage wohin, Gen. auf die Frage wo: dazu

auch pr. unsei yvb'ins „aufgefahren“, s. Trautmann Apr. 454):

aksl vbz- (ns-) Prafix. >:bz(b) Praep. in der Bed. „hinauf an etwas“ Acc.).

Auf *ud-no- beruht wohl emu ,.hinaus“, nnf „drau6en“ (Praep. mit

„Gen“ = Abl. „auBerhalb“ rbiio „aus — heraus' - (ebenso).

Komp. ai. uttaid-h „der hohere, obere, spiitere, hintere" = gr. voregog

„der spatere"; Sup. ac. uttamd-h „hochster, oberster, bester", av. ustoma-

,,auBerster, letzter", gr. roraiog „letzter, spiitester" (fur *vora,aog, s. Bgm.
II M, 227). Abl. ai. uceti, av. usea Adv. „oben ; nach oben“.

udero-, liedero- „Bauch“, und gleichbedeutende Worte ahnlichen Anlautes.

1. Ai. nddra-m ..Bauch, Anschwellung des Leibes, der dicke Teil eines

Dinges, Hohlung, Inneres". anfidara-h „bauchlos“, av. udarf.-drasa- „auf

dem Bauch kriechend, von Schlangen": gr. bbegog yarm'/g Hes. (wegen
des Asper eher fiir *rdeoog. wie kypr. tioyoT fiir fivyoi, als o-stufiges *fo-
degog); lat. uterus „Unterleib, Bauch, bes. Mutterleib, Gebarmutter" (t fiir

d am ehesten zugleich mit dem Lautwandel von *udris „Schlauch“ zu
*utris, liter eingetreten, Thurneysen KZ. 32, 564; aber nicht nach Wood
Cl. Phil. 7, 335 wirklich zu diesem Worte; andere Erwagungen bei Johans-

son IF. 2, 1 5 ff.
,
Bgm. II 2

1, 330; denkbar bleibt auch Kreuzung mit einem
verlorenen. zu got. qipus gehorigen Worte, mit welchem aber uterus nicht

nach Fick BB. 1. 332, Wb. I 4 400 als *yYuteros urspriinglich verwandt sein

kann, s. Yf. LEWb. 2
s. v.); apr. iveders „Bauch, Magen“, lit. vedaras ,.Ein-

geweide der Fische, Eingeweide"; Wurstmagen", lett. veders, vedars „Bauch,

Magen“ (J. Schmidt PI. 205;, dazu evtl. aksl. vedro „y.abog, oiduvog“ (als

„bauchiges Gefa6“; doch gehort letzteres wohl eher zu aksl. voda ,.Wasser“

als „vdo(a“, Meillet Msl. 14, 342. Trautmann Bsl. Wb. 337).
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S. Curtius 228, und (auch zum Folgenden) Meillet Et. 167 f., Vf. LEWb. 2

u. uterus
,
Bgm. II 2

1
,
330, Giintert IF. 27, 48. Bgm. kniipft an *ud (ai.

ud

,

hinauf, hinaus ‘, got. ilt„hinaus, aus“) an, Gdbed. „hervorstehender Korper-

teil“ oder genauer, da -cro das Kompai'ativsuffix ware „hervorstehend im

Yergleieh zu den anderen Teilen des K6rpers“ (s. andere derartige Falle

des -mt-Suffixes bei Meillet Et. 167 ff., der aber unsere Gruppe nicht

iiberzeugend an lit. vidfts „das Innere“ anknupft, das yielmehr zu *ueidli-

„trennen“)
;

in diesem Sinne ist wahrseheinlich zu deuten vovog • yaortjg

Hes.
(
*ud-sto-s „vor-stehend“) und voTsga „Mutterleib, Gebarmutter“ (ud

-rKomp.-Suffix tero-). Doch ist eine vollere Ablautform ued dieses Prae-

fixes. wie sie bait. *vi~deras als Grundlage fordern wiirde, sonst nicht be-

legt und ist andererseits unter einer Anscbauung „der saftereichste Korper-

teil“ (z. B. Fick I 4 128f., Uhlenbeck Ai. Wb. 29) oder „(wie eine Wasser-)

Tonne, vdgia“ (Osthoff BB. 29, 255) auch Ankniipfung an ued- „feuchten‘ -

erwagenswert, wobei -cro- wieder das Komp.-Suffix oder aber eine Ablaut-

stufe des -er-St. *uedor ware. Auch folgende Gruppen, die an die binnen-

nasalierenden Varianten von *uedor : uednes, oder an *uen- (ai. vanam
)

,,Wasser “ (s. u. ued-) erinnern. sprechen elier fur die zweite dieser Auf-

fassungen

:

2. Lat. venter
,

-iris „Bauch“ (kann *uend-ri

-

sein, schwerlich *iien[d]~

tr(o)-; eine andere formale Moglichkeit s. u.
:
gegen abweichende etym.

Beurteilungen von venter s. Yf. LEWb.2
s. v.).

3. Lat. venslcn „die Blase“, ai. vasti-h „Blase, Harnblase“; vanisthu-h

„Mastdarm, oder ein in der Nahe des Netzes liegender K6rperteil“ : ahd.

wan(a)st. wenist „Wanst“, nhd. Wanst aucli „Bliittermagen“, isl. vinstr f.

„Blattermagen“, norw. mdartl. vinstr f. „Labmagen“. Da lat. vensi[m\

nicht aus *unsti-, andererseits ai. vasti-h trotz Johansson IF. 14, 324

kaum aus und-ti erklarbar ist. ist vollstiindige Gleichheit beider Worte
wohl nicht zu begriinden: Johansson, der von uoned-, und- (als na-

salierter Yariante der Gruppe 1) als Grundlage ausging, deutete sie

aus *und-ti dagegen vanisthu-h
,

icanast aus *uonrd-sthu- (sthu zu *sfd

„stehn‘‘).

Anders Bgm. IF. 183 a l : von einem Wzelement *ucnj- (das dann mit ai.

rdnani verbunden werden konnte. s. o.) sei mit Formans s lat. reHsl|ca], mit

Formans t lat. venter
,
mit der Yerbindung beider zu si ai. casti-. vanisthit-.

dt Wanst abgeleitet.

4. Mit letzterer Auffassung von lat. venter vereinbar ware germ. *wanpa-

in ags. innop „Eingeweide“ = mnd. imjewat, ingeivant, ingewendc ds., ndl

iiujncand (Falk-Torp u. vinster, der aber vinstr mit Unrecht = *urnt-tri-

setzt. da dies fur icanast versagt. Das -ge- von imjeicat ist von Eingc-

veide. ndl. gciceide heriibergekommen).

5. Eine ZJt-Erw. von *aen(o)~ konnte auch vorliegen in got. uatuha, aisl.

vqmh. ags. womb , ahd. wamba
,
trampa ,.Bauch“, nhd. Wamme und Wcnnpe,

bret. gwamm „AYeib“ (germ. Lw.?!; acymr. gumbelauc „Gebarmutter" (siehe

Rev. Celt. 2, 141) scheint nicht zu existieren.
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nper(i) „fiber, oberhalb“ Praep. und (auBer im Ar.) Praeverb; auch „fiber —
hinaus“, uperos „der obere“; verwandt mit upo s. d., s. Bgm. II 2 2.

906 ff. m. Lit, Bgm.-Thumb GrGr. 4 517f.

Ai. itpdri, av. itpairi
,
ap. upariy „iiber, fiber — bin, fiber — hinaus (Acc.);

fiber — hin(Instr.); fiber (Gen.)“; arm. wahrscheinlich (Bugge, Pedersen KZ.
BS, 194, Bgm. aaO.) i ver „hinauf, oben“ (wohl *uper; daneben aus Kasus-

formen von *upero-:) i veroy „ob, oberhalb**, i vcray ..darfiber, darauf-

* (dies

als Praep. beim Gen. „fiber, auf**);

gr. "’/leg, huso. Praeverb „tiber, fiber — hinaus“ und Praep. „fiber— bin.

oberbalb, fiber — hinaus (Acc.); fiber, auch im Sinne von lat. de; zum
Schutz, zum Besten (m. echtem Gen.; arkad. mit Dat.-Loc.)“; lat. umbr.

super (zum s- s. u. upo) Praeverb „fiber, drfiber** und Praep. „fiber, fiber —
hin, fiber — hinaus (Acc.); fiber („Abl.“ = Loc.): air. for-, for Praeverb

..fiber, auf“ und Praep. „fiber, fiber — hin, fiber — hinaus (Acc.) ; fiber auf

(,,Dat.“ = Instr. oder Loe.)“, cymr. yor-, givar-, corn. gor-. bret. gour-.

gall, uer-tragus „eine ArtsehnellffiSiger Hunde“ Ver-cingeto-rij- (das inselkelt.

-o- nach ir. lo-, brit. gwo-, aber kaum lautlicli; s. Brugmann aaO. und

Pedersen KG. I 35);

got. ufar, ahd. nbir, aisl. yfir (letztere beide sicher aus *uperi : mit im
Satzinlaut bewahrtem -i ahd. upnri, upiri) Praeverb „tiber‘* und Praep.

..fiber, fiber — hin. fiber — hinaus (Acc.): fiber („Dat.“ = Instr. oder Loc. )‘\

Ai. upara-h „der untere, nahere“, av. upara- „der obere“; gr. imsgo;

,,Morserkeule“. vnega ,,oberes Seil“ (fiber urregcoa „Gaumen“, vrrsgobiov

„Obergemach“ s. Lit. bei Bois.
; am ebesten von einem nach avco gebildeten

vneoo>) ; lat. super, superus „der obere". osk supruis „superis“ (davon

lat. supra „oberhalb, fiber*', superior. supr?mus
, umbr. sobra „supra“, suprii

Adv. .,supra“; lat. supernits „der obere**, umbr. supn ne m. Acc. .,9uper“j

:

got. ufaio Adv. ,,fiber, darfiher*'. ahd. obaro Adj. „der obere*, ags. yftrra

ds. *ubt ri.~o: Sup. yfemes! s. u. *upo).

upo etwa ,,unten an etwas heran“; aus der Bed. „von unten hinauf* er-

kliirt sicli die Bed. ,.hinauf, fiber**, die z. T. hier bes. aber im ver-

wandten * npvr(i) (s. d.i. sowie in der Gruppe vyei.oi usw. ausgeprixgt

ist. Idg. upo ist Praeverb (z. B. ai. ttpa-i-, gr. err-etui, lat. sub-eo).

und Praeposition bei verschiedenen Kasus. s. fiber das Syntaktische

sowie fiber das Formaie Bgm. II 2
*2, 911 ff. m. Lit, Bgm. -Thumb

GrGr. 4 51b f.

Ai. npa Praeverb und Praep. ,.hin — zu (Acc.); an, bei, zu (Loc): im
Laufe von, gemiiB, mit im Sinne der Begleitung ("Instr./*, av. npa, ap.

uptl Praeverb und Praep. ,.hin — zu, in, auf (Acc.); bei. in (Loc.)“:

gr. r.To, rub Praeverb. und Praep. „unten an etwas heran. unter etwas

(Acc.): unten an. unter i/Dativ'*, eig. Loc. und z. T. vielleicht Instr.):

unter: vom Urheber beim Passiv (Gen. des Bereiches): von unten wreg.

unter — hervor I'Abl.)*
4

:

lat. sub (s- eher aus vgl. ffeusobtr, Osthoff )MLT. IY 266, als aus

Bgm. alternativ; -b aus -p wie in ah = gr. bub), Praeverb und

Praep. ..unten an etwas heran. unter etwas* -

(Acc.; auch zeitlich, z. B.

sub iiortern); unten an, unter LAbl.* -

. eig. Loc., wie osk. ovu ytdty.iai.
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(z. T. vielleicht Instr., wie umbr. sit maronato „sub *maronatu“) daneben

subs- (wie abs) in smtineo u dgl. und in susque cirque faro „aequo animo

fero" (Gell.), vgl. auch u. die Gruppe von vigt umb. sub-, su, osk. ovrr:

air. fo Praeverb und Praep. ,,unter“ (Ace., „Dat.“ = Loc. oder /.. T. viel-

leicht Instr.), acvmr. quo-, ju-, qua-, ncymr. go-, qua-, corn, go-, qu-, brer.

gou- Praeverb und in Zs., gall, vo-
(
Yoretus u. dgl), re- (

pam-re-rUdus):

got. uf (
ub-uh

)

Praefix ,,auf". Praep. „unter“ (Acc., „Dat.“ = Loo. und

z. T. vielleicht Instr.), ahd. obit, mhd. obe, oh „ob, iiber“. aisl. of .,iiber. an,

in“ (dieselben Ivonstruktionen wie got.), ahd. uf (iifan) „auf“ (ebenso;

zum ahd. u- vgl. unten aksl. cysokt): daneben mit -pp- wohl aus -pit-,

i Zusammenhang mit ai. upan-ijnti ? Johansson PBrB. 15. 2 3 9 ff
. ;

as. uppn.

up, ags. uppe, up, aisl. upp „auf, aufwiirts" und (mit einer nur in air. os. uu •>.

cymr. itch wiederkehrenden Hochstufe
,
got. hip „aut\viirts“. — Vgl. die Uber-

einstimmung in abschrvaehender Yerwendungz. B. bei gr. vnb/.evxor. lat. subtil-

surdits, air. fodord, cymr. godicrdd ,,Murren, Gemurmel" (
Ar.dord ,,Briillen“ 1.

L’ber lit. id, aksl. rsz-, r-0 s-, rs s. Bgm. II 2 2. 904 und u. *ucl-.

Zubehdr: ai. upamd-h „der oberste. hbchste. niichste". av. upturn- ds..

ags. itfema (und yfemest) „der hiichste, oberste";

lat. summits {*sujmios) ,,der hiichste" = umbr. sumo ,,summum“, vgl. auch

gr. rnarog „der hbchste, erste." — Gr. r.ino; ,.zuriickgelehnt. ruck!ings“, lat.

- uplniis „auf deni Riicken liegend. riickwiirts gebcugt. maSig ansteigend". alar.

sujipns (Ivurzforni zu stijnmis'! ids., snppo. -ore ..supinare. aul den Riicken

legen, riicklings hinstrecken". umbr. sopnm „suppam". mir. /dm .,riick\\arts

gestreckt"; bret. chonen „a la renverse" (Fick II 4 54. 305. Stokes J!B. 21 , 123).

*apelos in got. uhils, ags. yfd. ahd. nbd ..iibel”. air. /«/ ..schlecht"

i Stokes KZ. 36, 274 f.).

*upcs- in got. nbizira f. „Vnrhalle", aisl. ups t'., itpsi m. ,,Vorhalle einer

Kirclie“, ags. ifvs. yfvs ..Dachtraufe", ahd. obisu. olxisu ..Vorhalle" (Lit.

bei Falk-Torp u. ufs ; *ups- (vgl. auch oben lat. subs-, sit'ijnr) in gr. hgt

Adv. „hoch“ ischeint iibrigens als vrr-ot ein Loe. pi zu sein, wie air os,

nas aus *oup-su). wovon rigi-Tsooc • vighov .,holier". rigtazo; ,,der hbchste":

fi/’oe, vipddt, -one ds., vtgdOev ..von hoch herab", to rigor „libhe. Gipf'el".

vigq/.og „hoch“
;
mit llochstut’e kelt. on (wohl idg in. vgl. got. ntg\ air.

ds. fias „oben, fiber" (*oup>-su) = cymr. nth, corn. ugh. bret. in h ds . wozu

Adj. air. ansal ,,hoch“, cvmr. urlnl (Knmp. itch. Sup. nc-haf). corn, luibil.

bret. iichcl „hocli‘\ gall. Oi'tf/./.or. -a, l av llo-tliintnn, ferner air. mill ,,Lber-

mut" Ig’oitpshT] und air. drhtur. uarhtnr „das Obere". cymr. nthr ..turclit-

bar, erstaunlich" ('*ouptru vielleicht aus *cnpdio-, oder nacli dem Vcr-

haltnis *eks:*ektro- dafiir eingetretenl; siehe iiber diese kelt Gruppe ^die

nicht zu avidrvj usw. oder zu got nnfiiinia holier" gehbrt) Ostbott IF. 4.

2 SO a 1 und bes. Pedersen IF. 5. 57, KG. T 75. 93. II 44. Bnisaeq u 'ngr.

aksl. rysolz „hoch" (*up'oko-). Hierher urir. *uk^- aus *uy*-. S. 190. •>.

Speziell germ. Bildungen s. bei Fick III 4 31 t'.. Falk-Torp u. aalmi.

off/', op, oval, [ippiq.

ub- „driingen. (nieder idriicken-

?

Ai. ubjdti ,,hiilt nieder. driickt zusammen". av. nh)gni!c ,,wird nieder-

gedriickt (auf der Wage)".
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preuB.-lit. iibyti „zur Eile drangen" (Scheftelowitz IF. 33, 151 ;
ai. -j- suffixal.

Aber iiber vfiotg s. unter *g*er- „schwer“; auch vfios „buekelig“, vfiog

„Buckel“, Kuhn KZ. 24, 99, bleibt fern, s. Boisacq 997).

ill- Schallwz. „heulen“, yielfach redupl. ulul-.

Ai. t'tluka- m. = lat. (gloss.) ulucus „Kauz, Eule“.

Ai. uhili-, idtdu- „ululabilis, ululatus“
,

lat. ululare „heulen“, ulula

„Kauz“, lit. ulula bongos „es heulen die Wellen“, ulTiloti, uloti „hallo

rufen“, gr. 61loAvi „Heuler, weibiseher Mensch“, dkov'Qco „schreie“, ololvyi)

„lauter Ruf, Klagegeheul", oXoXvyaia „Beiwort der Nachteule“, mit bh-

Erweiterung (vgl. arm. olb, lit. ulbuoti) 6X.ocpvQOfj.ai „jammere“ (zum Aus-
gang s. Brugmann II 2

1, 358), oXocpvdvo? „jammernd“ (zum Ausgang siehe

Brugmann II 2
1, 258); video, vXaxTeco „belle“; arm. otb „VYehklage“ (Hubsch-

mann Arm. Gr. I 481 ; der gr. o-Vokalismus also wohl sebon vorgriechische

Yariante zum sonstigen til-).

Lit. ulbuoti, ulbauti „rufen, singen, krahlen"; mir. ulach „Geschrei“ (Stokes

BB. 23, 61), nir. ul-chaoclidn „Eule“ (irrig Stokes KZ. 41, 390).

Curtius 371, Fick BB. 1, 64, YV
T
b. I 4

18, 374, Persson Wzenv. 245 Anm. 2.

liber aisl. yla s. u. fit-.
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iak- ‘ besser iek- : fak- ?) „heilen“.

Gr. d-y.o

g

n. „Heilmittel“, axso/nai „heile“, omeotcoq (als Beiname Apollos,

Arzt, Retter“, axeaxyg „Heiler, Arzt", axeoxyg „ds., Ausbesserer von Kleidern",

episch-joniaehe Psilose; in att. Prosa selten gebrauchte Worte); air. Incc

,Heilung. Zahlung" cymr. inch „gesund“, corn, yagh, bret. iac'h ds. (urkelt.

*iacc-
;

ir. i- kaum aus ja- entstanden, trotz Zupitza ZfcPh. 2, 19 L Pedersen
KG. I 65: oder Ablaut ilk-1).

Wegen der abliegenden Bed. viel zweifelhafter ai. yagas n. (formell =
ay.og) „Ansehen, Wtirde, Herrlichkeit, Ehre, Ruhm" (von Uhlenbeck Ai.

Wb. 236 zunachst mit aksl. jasrn „licht, klar" verbunden, doch s. dariiber

Berneker 276 und unter *ai- „glanzen“: s. auch iiber yacas-iek- „sprechen“).

Fick 1 4 521, II 4 222, Prellwitz 2 21.

Nicht wahrscheinlich uber dxe.oy.ai Brugmann IF. 2S, 289 f. (*n-xeoo/uat.

zu y.edgco, xeorgov. so dab „heilen“ aus „einschneiden, chirurgisch behan-
deln" entwiokelt und xo ay.og postverbal ware).

iag- „religios verehren".

Ai. yajati „verehrt mit Gebet und Opfer" (Pf. tje. Ptc. istci-) = av. ya-

zaite ds. (Ptc. yasta- mit Hochstufe naeh dem Praesens), ai. satya-yaj-

„wahrhaft anbetend", mit Tiefstufe rtv-ij „nach Yorschrift regelmiiBig

opfernd", ijya- „zu verehren, m. Lehrer", ijya „Opfer“; gr. d'Qoimi (*u;vo-

aai) „scheue", aytog „heilig, geweiht" (das damit gleichgesetzte ai. yajya-

„zu verehren“ wird nur von Vopadeva als Gerund, gelehrt, Debrunner
GGA. 1910, 9), uyigm „weihe“:

ai. yajah n. „Yerehrung“ oder yajas- „verehrend" = gr. dyog n. „Yer-

ehrung. Opfer", jzavayyg „ganz heilig";

ai. yajna-h
,
av. yasna- m. „Gottesverehrung, Opfer“ (yajmya av. yas-

nya- „opferwiirdig, zum Opfer gehorig"), gr. ayvog „heilig, rein, lauter".

Lit. z. B. bei Boisacq 7. Ohne zureichenden Grund bestritten von
Meillet Msl. 12, 225 f.. wahrend Kretschmer Einl. 81 nur die Beweiskraft

der Gleichung fur urzeitliche Gotterverehrung in Abrede stellt.

Die Tiefstufe *ig- suchte man mit Unrecht in gr. dvtygog „dy.a&agTog.

cpavlog, xaxog“ (s. *neig- „unreinlich“) und in got. swikns „unschuldig, rein,

keusch" (sei *su „wohl“ *ignos) — anord. sykn „schuldfrei, unverantwort-

lich" (Bugge KZ. 20, 34, Fick III 4 554, Falk-Torp 1233, 1562. wo Lit.

uber andere Auffassungen des grin. Wortes).

iagli- „uachjagen. begehren".

Ahd. jaydn
,

holl. nhd. jagcn
,
mhd. jagct (*jagop), nhd. Jagd, mnd. boll.

jaeht, vielleicht (s. u.) nach GraBmann Wb. 1001 zu ai. yahu-. yahva- „rast-

Walde, Etymologischea Worterbuch. I. 14



los, raseli dahinschieBend", aber sahaso yahuh „Sohn der Kraft", wobei
der Begriff ..Kind, Sohn" wohl aus „der muntere, bewegliehe" entwickelt

sei; jedenfalls entspricht der letzteren Yerwendung av. yazus pu&ro „der
jiingste Sohn", yezivi dugsdrqm „die jiingste der Tochter" (field ner KZ.
28, 195, Bartholomae Airan. Wb. 1280; Ludwig iibersetzt yalni yahra-
mit ..jugendlieh", Benfey Or. und Oec. I 426 mit „kraftig, machtig: Herr");
ai.

(pra-)yakiati „dringt vor, eilt, strebt", yaksin- etwa „eifrig, lebendig"
(nach GraBmann „verfolgend, riichend"), yaksya- „riihrig, schnell ziingelnd"

(s-Bildungen zum vorigen; Fick BB. 12, 161 ; mit yaks- will Ehrlich BPhW.
191

1, 1574 auch vjiEQiy.zalvEo&ai „sieh iiberaus schnell bewegen" verbinden;

sehr fraglich).

Bei den nicht ganz geklarten Bedeutungsverhaltnissen yon yalni-. yahva-
etwas zweifelhafter Ansatz. Gr. dljyyyg (Bezzenberger BB. 1, 336) bleibt

fern (s. Boisacq). — Dt. jayen nicht zu dw‘>y.co
,
aber vielleicht auf Grand

eines *jska „das Drauflosgehn" nach Uhlenbeck KZ. 40. 556 mit dem
haufigen Bedeutungsverhaltnis „verlangen

:
jagen" zu av. yasaiti „langt,

verlangt wonach" s. u. kit-. — Anreihung von gr. ahpa, il-alipvyg (Fick

BB. 12, 161, Boisacq 31: Prellwitz 2 191 s. v. lama unter einem Wzansatz
jag'ih- : akg’ih-

; iutctco, Ijitojucu" ist auch von diesen zu trennen ) w'are un-
vereinbar mit dem Palatal von ai. yalni- usw. und wird auch durch die

Bed. nicht naliegelegt. —
• Yon den durch Bezzenberger BB. 23. 294 a 2

zw. an jayen angekniipften Wortern wird gr. ryvog, I'yviov „FuBspur. Fahrte",
ryyiaxa • i'yvia Hes., lyrevco „spiire nach", iyvevycov „das (der Spur der Kro-
kodile folgende) Ichneumon und eine Wespe" kaum die Spur als die, der
man nachjagt, bezeichnen (s. Wz. ci- ,,gehn", auch *aiy- ,,Ziege“); sehr gut
wiirde aber in der Bed. sich anschlieBen

:

Gr. fyavaco ..begehre", ryao „emih>uia ‘ bei Theognost, ai. lliate ..strebt,

verlangt". rha- ..begierig, verlangend", Pitas- n. „Yerlangen". anchas- nom,
sg. ancha

)
„ohne Nebenbuhler, unerreichbar" (== av. aeza ..verlangend",

aezalt- n. „Yerlangen“ s. Bartholomae Airan. Wb. 27), av. izyati
,
.strebt,

verlangt wonach". Davon ist sicher auf eine Wz. ayh- zu beziehen ai.

lhatr. da nach Bartholomae IF. 5, 216 (und IF. 38, 44 f.. wo auch )yavaco
als *i-dgh- aufgefafit wird) redupliziertes Praes. ( *i-dyh-) neben av. azi-

„Gier, Begierde", np. az ..Begierde" und dem tiefstufigen Praes. av. izyeiti.

(*dyli-i/))

:

av. Ir.d „Gier. Eifer" auf Grund eines Desiderativs *i-iyh-s-: ai.

elm-, av. aiza- sind als urar. Ablautsneubildung verstandlich. Hierher mit

dem haufigen Bedeutungsverhaltnis ..begebren : bediirfen" auch gr. uyjjv

..diirftig, arm" (Theokr.), yyrjveg ' y.evol. zncoyoi, yyavco • TiToryevco Suid.,

y.reavrjytjg- ntvyg lies. Unter der Yoraussetzung, daB dies *uyh- aus *a(i)gh-

vereinfacht sei, betrachtet Wackernagel Ai. Gr. I 90, Yerm. Beitr. 1 7 f. gr.

Iyavaco, r/ao als Tiefstufenform dazu (idg. *iyh-; auch elm-, aeza- dann
alter Ablaut?). DaB dies *a(i)yh- , *Jgh- mit unserem *iggh- im letzten

Grunde zu vereinigen sei (erwogen von Prellwitz 2 unter dyrjv), ist wenig
wahrscheinlich {**ajegh- oder dgl.?); etwas wahrscheinlicher ist *jagh-

*hgh-) Erweiterung eines *id-. s. unter iat-.
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iat- etwa „sich an etwas machen, worauf losgehn, streben. eifrig angehn".

Ai. yatati
,

-te nach P\V. „schlieBt an, fiigt aneinander; strebt wonach,
bemiiht sich, gibt sich einer Sache ganz hin\ nach Geldner Yed. St. 3, llff.

(Zweifel bei Sommer Gr. Lautst. 157) „kommt gleich. ist ebenbiirtig, eifert

nach, wetteifert; ist eifersiichtig, beneidet, streitet; drangt sich vor, stiirmt,

sputet sich, eilt, marschiert", Kaus. yatayati „verbiindet. vereinigt: zieht

zur Yerantwortung, belangt, ahndet", ydti- m. „Asket“ (*„Streber‘'), yatiina-

,,strebsam“, yatnd- m. „Bestrebung, Bemiihung, Anstrengung, Miihe“, av.

yateiti
,
yatayeiti „setzt sich in Bewegung" (Tf. im Gange seinl, riihrt sich,

ist emsig, bemiiht sich eifrig", mit fra- /;kommt heran; geht jemanden
um etwas an", Kaus. yatayeiti ,,bringt zur Verwendung. betreibt, befafit

sich womit, befleiSigt sich";

cymr. acld-iad „Sehnsucht“, gall. Ad-iatu-marus, Ad-iatunnus
,

Ad-ietu-

auus (: ai. yatu-na-), nasaliert (vgl. mit Nasalsuffix ai. yat-nd-) cymr. add-

iant „Sehnsucht", ir. Ut (nir. end) „Eifer, Eifersucht", gall. Jantu-mdros (= ir.

etmar „zelotypus"; (Fickll 4 2*22, Pedersen KG. I 64 f.j ; Pedersen KG. I 65 will

air. xlu acc. With „Durst“, nir. iota aus *ietno-ttlt- (?) erklaren, unglaubhaft zu

ai. yatnd-, unter einer Bed.-Entw. wie bei abg. A/lati ,,1-uOv/ieTv : duydr; ganz

fraglich Pedersens aaO. und Hirts (IF. 37. 234 f.) Anreihung von dt. jdten,

ahd. st. Y. ietan, yetan (wozu wohl ahd. getto „lolium") ist wegen der Bed.

ganz fragwiirdig und wiirde gegeniiber dem Kelt. e-Yokalismus voraus-

setzen; kelt. *idtu- als ft<-St. von einer kiirzeren AYzf. */a- (wozu *i-et-

eine Erweiterung ware) zu fassen, ist wegen *i<intu-
,
das dann etwa durch

Kreuzung mit einem Ptc. ia-nt- zu erklaren ware, kaum angangig. —
Gegen Herleitung von ai. yatati aus einem Ptc. *yatd- der \Vz. *yam-

•(Brugmann Grdr. II 1 1040) spricht zwar trotz Solmsen IF. 14, 436 nicht

das als Neubildung zur Not verstandliehe Kaus. ai. yatayati. wohl aber

dessen durchs Av. verbiirgtes Alter und die abweichende Bed. von yam-. —
Uber gr. tyxew (Solmsen aaO.) s. *deia- „sich schwingen“: lett. jaiitdt

„fragen, forschend fragen", lit. jaiisti „fiihlen", junta, justi .,durchs Gefiihl

wahrnehmen", lett. jdutrs ,,munter. lebhaft, frisch“ iBezzenberger BB. 27,

160, s. dazu Solmsen aaO.) liegen in der Bed. ganz ab und stiitzen einen

"Wzansatz ja[u]t
: jot- nicht. Air. ita eher aus *icto-tiit-s1

Zugunsten einer kiirzeren Wzf. /«- wurde in Erwagung gezogen (vgl.

die krit. Zusammenfassung bei Solmsen aaO. ; ved. ytlvan- etwa ,,Angreifer,

Yerfolger", yatdr- etwa „Riicher" (Avaf /<;’.), run yd-, -ydcan-, -ynt- ,,eine

Schuld rachend" (immerhin in ihrer Zugehorigkeit ziemlich wahrscheinlich),

ai. yutu- m. „Spuk, Hexerei, Zauberdiimon". av. ycdu- m. .,Zauberei, Be-
hexung; Zauberer“, npers. jildn „Zauberer" (kann aus dem Begriff ,.auf

jemanden losgehn" geflossen sein), ferner aksl. jan „acaTt]g<k. streng, herb",

jaroste ..!h\u6g, Zorn, Heftigkeit", russ. jdryj „jahzornig. heftig: mutig;

feurig, hitzig: geschwind, eifrig“ (usw., Berneker 447, wo auch liber andere

Deutungsversuche
;

fiber das damit von Solmsen richtiger gleichgesetzte

gr. tcogog s. auch unter *dei_a-
;;sich schwingen").

Eine Erweiterung ink- kann vorliegen in:

av. yasaiti ,,wonach langen, verlangen. streben; erbitteiv, mit apa- ,weg-

nehmen", mit a- „herholen“, mit a- und para ,,wegholen. wegnehmen von",

mit m- „nieder, im Zaume halten" (Bartholomae Altiran. Wb. 1 2SS f. ver-

11 *



19b iabh-, ibh- — iam-

gleiclit nicht befriedigend gr. ijxco, das wohl zu Wz. *se(i ?i~) und ahd.

jagon „jagen“ (wenn Denominatio eines *hkd „das Drauflosgehn": Uhlen-

beck KZ. 40, 556; oder zu iagh- „nachjagen, begehren“, s. d., das vielleicht

als ij-gk- eine mit ink- parallele Erweiterung ist? .

iabli-. ibh- „beriihren, Hand an eine legen, futuere".

Gr. <1711(0 ,beriihre. fasse an, lege Hand an etwas“ aucli (durch Ver-
mittlung von *nvQog unreadat „Feuerfangen“; „stecke an, ziinde an'-', un-

readat yvvaiy.og, arf>] „das Beriihren, Betasten", bom. a<pdco
( d<pda>)

„be-

riihre, befiihle, betaste, handhabe“, jon. acpdaaco „befiihle, betaste", horn.

anacpLoy.m ijnacpov (mit wohl aol. o urrocpelv • anarfjoai Hes.) „betriigen,

tauschen" (vgl. tango bei Plautus „betriigen, beriicken, prellen"), vermut-

lieh aucb xargcpgg „niedergesclilagen, besehamt" (eigentlich ,,die Augen
niedergeheftet habend" oder ,,untergekriegt‘- s. auch unten).

Ai. ydbhati „futuit";

aksl. jebq, jeti und jebati ( = dcpd-co) ,,futuere", im Westslav. aueh in

andern (urspriinglichen oder erst aus „futuere" iibertragenen?) Bedeu-
tungen; cech. „futuere“, gewohnlich aber „schimpfen“ (y.argcpgg „mit

schimpfenden Worten niedergedonnert"?) oder „bewegen. riihren", jebati

se „sicb fortpacken", poln. jebac „futuere
;
schimpfen ; schlagen", nsorb. j'ebas

,,tauschen" (Berneker 452; slav. jeb- aus *jab-1).

ibh

-

mit Praef. o- („an, zu, bei"; in gr. ol'epco oder olrpeco „futuo“.

Siehe Brugmann IF. 32. 3l9ff. m. Lit. (auch gegen Hirts Abl. 132,

Wurzelansatz *oicbh-), fiber o-upco auch schon IF. 29, 238 A. 1 iwo auch

gegen Endzelins IvZ. 44, 6S Yergleich mit lit. — bei Juskevio — jdi-

bininkas „mutrwilliger Mensch, Raufbold"). — Fiir Zugehorigkeit von lat.

ibex „Steinbock“ (als „Bespringer“; siehe Yf. LEWb. 2 374) fehlt jede

Gewahr (andere Yermutungen dariiber s. bei Falk-Torp 1453). Fick KZ.
42, 85 faist so auch (thrak.) "Efigog

4 rodyog, fidryg’ y.al noragog Ogdy.gg

Hes., was aber e-Yokalismus der Wz. voraussetzte, wie die ebenfalls ab-

zulehnende Anreihung von ags. eofor
,

ahd. cbur „Eber“. — Nicht iiber-

zeugend trennt Fick KZ. 41, I98f. una-<peiv
:

dno-cpeTv und stellt es zu

und-ri] „Trug“ i doch s.
*'pent-) ; er und Bechtel Lexil. 52 leiten von ano-

(j eTv auch dnorpobhog „trugerisch !
- ab (wie uiiaoro>/.6g : d/Liagreiv: andere

Auffassungen von nnotpcbhog verzeichnet Boisacq 71, 1097
;

s. auch u. ghuel-

„8ich kriimmen'y. — Das nach Schwyzer Mel. Saussure 245 ff., bes. 250
angereihte y.argngg Fick KZ. 45,56, Bechtel Lex. 1 88 f. nicht iiberzeugend

zu einer Wz. *ebhe- „abwarts gerichtete Bewegung'-, fiir die aber weder
dt. Abend noch Ebbe (s. *a}>0), noch gr. ecpehjg „Nachtmar“ u. dgl. eine

Stiitze bieten (so auch Prellwitz KZ. 44. 123. der im Positiven aber eben-
falls nicht uberzeugt).

iain- (oder iem- : iem- : iom-) ,graben, autgraben".

Gr. dug „Schaufel, Hacke“ t^es wird teils Asper, teils Lenis von den
Alten gelehrt, ebenso fiir auuga), di-apidco ,.grabe auf, scharre auf“. e^ayam,
-o/.iai „grabe aus": ajuagd ,.Graben, Kanal, Furche" (Schulze Qu. ep. 365 f.

:

nicht zu *mari „Meer“), a/uagevo) ..bewassere": aksl. jama „Grube“ (ursprgl.

Anlaut j- erwiesen durch das Abg. und russ. vama. erwachsen aus *vzn-jante.
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-jamo). Ostholf KZ. 23, 86 und bes. Solmsen Beitr. I 194 fF. m. Lit,. Ber-
neker 444. — Unrichtig iiber jama Wiedemann BB. 29, 317 (mit sek. j-

zu ai. amatra-m „GefaB“. das auf den Begriff der Hohlung gehe. doch
s. am- „fassen“), nicht iiberzeugend auch Schulze SBprAk. 1912, 581 ts. u.

*himo- „schlammig“).

iaro- „Huhn" ? ?

Dieser Ansatz gilt nur, verm man annimmt. da 1.1 nir. rirln „Hiihnchen.

nsch. cireag ds. auf air. *ainn zuriickgehen. Andrerseits wird in gall.

JariJla EN.. acymr. icir gl. ales CPI. yeyr ), clwj-iar „Rebhuhn", acorn.

yar gl. gallina, br. iar „poule“ (Demin, iaric
),

clugar ,,perdrix“ kaum einUber-
gang von je > ja erfolgt sein (vgl. Pedersen KG. I 65 Anm. 1). Jeden-
falls weisen lett. irbe „Rebhuhn“, lit. ('rube, jirubS „Haselhuhn“, russ.-ksl.

jarjabb
,
jerjabb „Rebhuhn" usw. auf eine Grundform *en.b- und konnen

mit den kelt. Wortern keinen Zusammenhang haben. Vgl. Trautmann
104, Pick* II 223. Viel eher diirfte die Vermutung Pokornys (brieflich)

zutreffen, daB die kelt. Worter mit der verbreiteten si. Sippe wie bg. jiirka

jdrica ,,junges Huhn" usw. (s. oben I S. I05j zusammengehoren.

ie-, erw. ie-k- „werfen‘\

Gr. Trj/a, t)]xa. yxa, fjaco, frog „werfe, sonde", lat. jacio
,

-ere, jcci, jac-

tum „werfen“, jaceo
,
-ere „(sieh dahingestreckt, niedergeworfen haben=

)

„liegen“. S. unter si?i- „entsenden“.

1. ieu- „vermengen, bei der Speisezubereitung" (: ieu-.
;

in-, iu-

letzteres auf Grund der Dehnstufen, oder vor einer set-Basis *ieur
i
x
-)

vermutlich eine Sonderanwendung von ieu- „vcrbinden“.

Ai. yauti, yuvati „vermengt“, ud-a-yaati „riihrt auf". pruyuuti „riihrt

urn", yfitt- f. ,AIisehung“, ayavana- n. .,Ruhrl6ffel"; lit . jaunv, jnviau, janti

„heifies Wasser dariiber gieBen", lett. jdut „Teig einriihren. mischen", jaws
.,Gemengsel von Viehfutter", lit. jovulas „Schweincfutter, Treber"; air. 7th

„puls“, acymr. lot, ncymr. uivil, bret. iud, acorn, iot .,Briihe, Brei" iaus

ieu-to- ? s. Fick II 4 224, Pedersen KG. 165. Sommer Gr. Ltst. 142); gr.

'dog, gv&og „Gerstenbier“ (agypt. Ursprung bestreitet Schrader RL. 90,

halt fur wahrscheinlich L. Meyer Hdb. [II 271. Sommer Gr. Ltst. 153;;

alb. <jer .,Suppe" (id-no- ? Pedersen KG. I 65).

s-St. ins-, id(n)s- vielleicht in griech. jv/nj „Sauerteig“ (* insmil oder

aber *ia-mG ;
nicht nach Brcal Msl. 12, 314 f. mit v = z zu 'Cs(o) und

„Briihe, Suppe" (id[n\smos oder aber io[u]-mos; nicht zu 'Qeor. siehe noch

Sommer Gr. Ltst. 153); sicher in: ai. yus (nur Korn.), yfisdn-, yuUi- m. n.

„Briihe“, lat. ids, iiiris ,,Briihe, Suppe". lit. jiise „schlechte Suppe aus

Sauerteig mit Wasser durchgeriihrt" (gegen Entlelmung aus dem Slav,

s. Pedersen IF. 5, 33, SO, Berneker 45Si. apr. jure ..Fleischbriihe". aksl.

jncha „Briihe, Suppe" (nhd. Jauche aus dem Westslav.): dazu die /o-Ab-

leitung nschwed. dsf, anord. ostr ,.Ivase“ (wohl <7 trotz Falk-Torp u. ost)

und finn.-urnord. juusto, nschwed. mdart.l. net ds. (Noreen Ltl. 215).

Wesentlich nach Curtius 5 626. Fick I 4 114. 292 f., 524.
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2. ieu- „jung‘\ Positiv iuw-n- f
: i"ii-), Komp. ieu-ius-.

Ai. yuvan- (yuva, Gen. yancth < „jung: Jtingling", f. yum, Komp. Sup.
yuviyas-, yavistha-h

; av. yean-, yarun- (beides fur yuvan- geschrieben),
gen. yiino „Jiingling“; lat. juvenis ..jung; Jiingling, Jungfrau" (zu -ven-
statt -vin- hier wie in iuvencus richtig Juret Dominance et resistance 204)
aut Grund der alten kons. Kasus Gen. juceu-is , Dat. -7, acc. -em usw.

;

)iinl-x ,,junge Ivuh" lat. -c-Erw. neben ai. yum, dalier auch Komp. junior
mit altem /tin- (dureh lat. Entw. aus *juvenios

;
s. Sommer IF. 11, 76 f.;

Bgm. AflS. 15, 7. Osthoff MU. YI 295,: u. iouies „juveuibus, militibus".
joKiv. Acc. pi. io r/e['7'| ware nacli Bechtel BB. 7, 4ff. Komparativ mit der
\ okalisierung ics-. was sich freilich nicht mebr auf lat. maiestas stiitzen

kann
; ein vom Komp. riickgebildetes *jovie-s „Schar der juniores" erwagt,

nicht befriedigend Planta II 202 f.
:
ganz sicher ist die Deutung „juniores“

nicht)

;

air. 0a ..junger". Omn ..jiingst". meymr. ieu (ncymr. uni) ..jiinger", ieuaf (so

auch ncymr.), yeuhuf jiingst", bret. iaou „jiinger“, woneben der Positiv air.

oac, mir. vc, cymr. mimic, bret. iuouank
,
acorn, iouenc

,
mcorn. yoivynk „jung“,

gall. Jovinc-illus, -a fidg. * utuuh'js, s. u.), nacli dem Komp.-Sup. zu kelt.

m<-, uiuul'o- umvokalisiert; s. Osthoff MU. YI 2Slff. m. Lit.); lit. jdunas,
lett. jnuns

, abg jam ,.jung-‘ (-«o-St. statt -n-St. nach *scno-s „alt", Meillet
Msl. 14, 560; inueno- nach dem Komp. zu * it tieno-, bsl. * iouno - Osthoff
aaO. 293ff.).

"

Ableitungen vom St. *imuin-:

'"tntinko-8 in ai. yuvuni-h ,.jugendlieh“ (aber nicht gr. vdy.-irdoz, s. Yf.
LBW b. n.juvuiis, Boisaeq s. v. , lat . juvencus, -u „junger Stier. junge Kuh,
Junges", umbr. icela, iuenga ,,juvenca“, got. juggs, aisl. tinyr. ahd. jung,
ags. geong „jung" i'urg. *jilnga.: aus juwmigdz ; dazu ein ncuer Komp.
•junhhun- in:) got. inhisa. aisl. ore .,j linger" (vgl. auch aisl. gslxi ...Jugend"
aus 'ju\ nViiskon-

Ai. yuvunt-, t. yucati-h ..jung: Jungfrau-; ahd. jugund, as. jugud, ags.
gcoyiut ft/ statt tr nach *ilu$tinpi- „Tugend, Tiichtigkeit, kraftige junge
Mannschaft". Holthausen AfneuereSpr. 107, 381 f., Bgm. IF. 33, 307 f.?

Lautgesetzlichen \\ andel von me zu u$ vor betontem Vokal nehmen Bugge
PBrB. 15, 504. van llelten IF. 18. 102 an, dalier *jugiinpl, aber *jmvunda,
jiinthi in:) got. junclu ...Tugend"; lat . jmeatus, -iritis „Jugend"

(
juventa

erst nach scnceta gebildet, Scholl IF. 31, 309 f., daher nicht alte Gleichung
g°b junda) = air. oetiu, vitiu. gen. -ted „Jugend ;

-
(
*iountut umgeb.

aus iuuntnt s. o. zu 5.7c).

Eine s-Erw. wahrseheiniicli in ai. yostl, gen. yOsyah, n. pi. yosancth rjunges
zum LiebesgenuB geeignetes \Yeib. Gattin“; das lat. Juno nach Ehrlich
KZ. 41, 284 tt.. Bgm. IF. 22, 190 aus damit ablautendem *iuso, gen. iusnes
entwickelt sei, ist aber unwahrscheinlich wegen des Fehlens einer iiltesten
Schreibung *Ji,.sno (s . Sommer Hdb. 2 27 1 a 1); wenn die Gottin eig. „die
jugendliche - bedeutet. ist von dem in jfutlx

,
junior vorliegenden St. ifoi-

auszugehn.

^gl- allgeni. Curtius 588 und bes. Osthoff aaO. Nicht iiberzeugende
Wzanalyse bei Danielsson Gr. und et. St. I49al, Johansson Beitr. 139
(: *airiir- in lat. uemim usw. angeblich ,.*frisches bliihendes Leben. un-



verwelkliche Dauer44
): verfehlt Fay TAPhA. 41, 48 f. (: ieu- „verbinden“,

so daB ,.die Jungen“ = die in der Familie conjuncti").

3. ieu- „Yerbinden44

;
vielleicht nui1 eine Sonderanwendung dieser Wz. auf

das Yerbinden, Zusammenkneten bei der Speisezubereitung ist ieu-

;
,vermengen“ (s. Yanicek 226 f., Fick I 4 114 usw.).

Ai. yuuti, yuvdti Jbindet an, schirrt an44 (auch „vermengt“), Ptc. yuta-,

yUtt- f. „Verbindung 44 (und „Mischung44

), ni-ynt f. „Reihe, Gespann44

,
yutlid-

m. „Yereinigung, Schar44

,
ydtra- n. „Strick, Seil“, yuna- n. „Band, Schnur44

,

avayaca- m. „Glied, Toil"; av. yav- „womit umgehn, sich womit beschaf-

tigen44 (Praes. yavayeiti
,

Inf. ydto, yuta), yaona- n. „Besehaftigung44

,
yav-

(yu-) Adj. „haltend, stehend zu jemanden' 4 = ai. yu- „Geselle, Gefahrte -4

(s. Bartholomae Airan. Wb. 1 264 f., wo auch iiber yav- „Dauer £

‘); left.

jut is „Gelenk (*Verbindung) 44

,
lit

. jantis „Ochs“ („*der vor den Wagen ge-

spannte, jumentum“-, bait. set-Wz.). Fraglich arm. yaud „Yerbindung 44

(Bugge KZ. 32, 22) wegen des Anlauts (i- im Arm. bewahrt?) und bes.

des Yokalismus (iran. Lw. ?).

Kaum hierher (nacli Wood a x No. 151) lat. juvnre „unterstiitzen, helfen;

ergotzen44
: eigentlich „*Geselle sein, daher helfen44

;
wohl naeh Vanicek

225, Fick I 4 111, Brugmann I 2 279 mit ai. yu-yd-ti „halt fern, trennt von.

bewahrt vor, wehrt; halt sich fern, wird getrennt44

,
ri-yavanta

,
yuta- zu

einer eigenen Sippe zusammenzuschlieBen, mit der als p-Ableitung auch

ags. geoc „Hilfe, Trost, Sicherheit44

,
georian ,bewahren, retten 44 (Fick III 4

57o) vereinbar ist.

Erw. ieug- „verbinden, zusammenjochen' 4

:

Ai. yugd- n. „Joch; Paar44 = gr. jvyov „Joch 44 (zum 'Q- siehe Sommer
Gr. Ltst. 143, 153), lat. jugam ds. (siehe auch Yf. LEWb. 2

s. v. iiber

umbr. Igucium), got. as. juk n., ags. geoc
,

anord. ok „Joch 4-

,
ahd. juh,

joh
;
,Joch: auch so viel Land, als man mit einem Ochsengespann au

einem Tage pfliigen kann44

,
lit. (mit n nach jungiu) jungas „Joclr 4

.

aksl. igu (gen. igd) ,,Joch44

,
tech. jho ds. (slav. *jbtjo aus *jigo. siehe

auch Berneker 42 If.; dazu wohl nach Mikkola IF. 2G, 295 aruss. obvia

„ein LandmaB; so viel als ein Mann mit einem Pferdo pfltigt
44 aus *ob-

jigja. heute ob.za und obga- d. j. *ob-j-bga- .(Deichselarme des Hakenpflugs 44

;

ksl. pi. i,:esa, sloven, gen. triAt mit Nachwirkung des idg. St. *icugos-,

s. u.j : cymr. iau f.. acymr. iou
,
acorn, ieu, bret. ieo, geo „Joch“ (aber nir.

iigltaint „Pferdegeschirr‘ 4 — air. adinun
),

gall. Yer-iuyo-dumnus (Fick II 4 224.

siehe auch Pedersen KG. I 98; Thurneysen IA. 26, 26 zweifelt an der

Zugehorigkeit des ir. und Urverwandtschaft des brit. Wortes: unsicher

ist auch die Beurteilung von ir. cuing ,,Joch 44
. von Zupitza KZ. 35, 270

irrig auf *lom-iag-, Pedersen KG. I 98, II 661 zw. auf *kom-ijnty- zuriick-

gefiihrt): arm. hie ,,Joch“ (J. Schmidt KZ. 25, 132 Anm., Hubschmann
Arm. St. 133; l- zeugt nicht nach Zupitza Gutt. 13 fur ursprgl. Anlaut

li- der Wz. ; EinfluB von lucanem „lose‘ ? s. Bugge KZ. 32. 8f., Yf. LEWb. 2

397). Ohne geschichtlichen Zusammenhang untereinander sind die ?-Ab-

leitungen ai. yugald- n. „Paar 44

,
lat. jugidum (Demin.) „Jochbein, Schliissel-

bein“. jugulae ,.Sterngiirtel des Orion 4

. und gr. jtvyhj „der Teil des Joches.
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in den jedes der zusammengejochten Tiere den Kopf steckt“ (nomen

agentis mit Primarsuffix -la).

cs-St. gr. to £evyos „Gespann", pi. feeyea = lat. jagent ,
wozu ein neuer

Sg. jiigerum „ein Morgen Landes" = m lid. jiuch n. „Morgen Landes", vgl.

auch oben ksl. izesa
,

ferner vielleieht (das freilich spate) aCvyg; Vunver-

bunden, unvermahlt", sowie lat. iouxmenta ,
amentum (s. u.); tiefstufig

(wie a£vyt]z, das aber von Qoyov aus neugebildet sein kann) wahrschein-

lich got. jukuzi f. „Joeh, Kneehtschaft", gegeniiber ags. gycer „Jocli“

(*jukizi-) mit u der 2. Silbe entweder durch Assimilation oder aus idg. e

(Giintert Abl. S4; an Ptc. pf. wie got. bcr-us-jns, Noreen IF. 4, 325. Streit-

berg IF. 14, 494, Fick III 4
330, glaube ich nicht).

Ai. yunakti (3. pi. junjanti = lat. jioigant), yunjati „schirrt an. spannt

an, verbindet", av. yaoj-, yuj- „anspannen, anschirren; womit vertraut

machen, einer Sache teilhaftig machen", gr. fevyvliu „schirre an, verbinde",

£triai ^vyyvar, lat. jungo, ere, -nxi-, -ndus „verbinden", lit . jungiii, jimgti

„ins Joch spannen", Ptc. ai. yukta-, av. yuxta-, mit dem praes. *n- lat.

junctus
,

lit. jungtas
,
mit der (wie im Praes. aus ^ev^ai. £svy.njo usw.

stammenden) Hochstufe Cti'xzog;

Wznomen ai. yuj- „Gefahrte, Genosse". —c „geschirrt. bespannt mit",

aynj- „ohne Genossen, nicht paarweis" = gr. a£v£ „nicht gejocbt". o t’si'l

„zusammengekoppelt, vereint", lat. eonjux ; Sup. *iugistofi in lat. juxta

,.dicht daneben" ( *jugistiul,
scil. rtad „auf dem nachst verbindenden Wege";

A s. Osthoff MU. 6, 141 ff.).

Ai. yoga- ni. „das Anschirren. Verbindung"; yogya- m. „Zugtier". vgl.

anord. eykr „Zugtier, Pferd" (germ. *jaukiz

,

vgl. auch Ivaus. *jauki'tn

„anschirren“ vorausgesetzt durch anord. eykt f. „Arbeitszeit zwischen den

Mahlzeiten" aus *jaukipo) = lat.jugis „zusammengefiigt, zusaminengespannt",

und „immerwahrend; bestandig flieBend" (s. Yf. LEWb. u. aevum. Osthoff

MU. 6, 144, Persson Beitr. 326 Anm., 949 f.); ai. yujana- n. „ein WegmaB".
av. ynjjusti- f. ds.

;
ai. yuldi- 4. „das Anschirren", gr. Cei’Hi? „das Anschirren,

Yerbinden", lat. juncti-m
,
juncti-o , vgl. vom -es-St. av. yuvxsti- „Fertigkeit.

Fahigkeit, Gewandtheit"; ai. yoktar- ,.Anschirrer“, yoklra- n. „Strang, Gurt",

av. yaoxodra- n. „kriegerische Anspannung, Unternehmung, Angriff", gr.

fevxzggeg „Jochriemen“, lat. junctor, jimctura : ai. yugmdn- „gepaart", gr.

'CtrytAa „Zusammenjochung, Joch", lat.jtig(n)mentuni „das Bindeglied zwischen

gesonderten Teilen einer Wand oder Mauer" (s. Biicheler Bh. Mus. 60,

317 f.), auf Grund des -es-St. dazu alat. iouxmenta
,

cl. Iamentum „Gespann“
(.Lit. bei Yf. LEWb. 2

s. v).

Wesentlich nacli Curtins 182, Fick I 4 114,293, 524, II 4 224. Ill 4 330.

Vielleieht mit i/u- verwandt sind auch die Sippen icu(v)i- „Satzung“

als „Yerbindlichkeit, Bindung. Fug" (Uhlenbeck Ai. Wb. u. you. Meringer

IF. 17, 144) und ids- „giirten“ als *jo[u]s- (Prellwitz u. Qtbvvvui. Brug-

mann I 1 1020, Hirt Abl. 139, 144, Meringer aaO.).

ieuo- „Getreide“ oder „eine Getreideart".

Ai. yarn- m. „Getreide ; Gerste. Hirse" = av. yarn- m. ,;Gecreide". npers. /oy

„Gerste“ (= lit. jaral) ; ai. yavya- m. „Fruchtvorrat" (: lit .
jduja ,,Scheune“);
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jjavasa- n. „Gras. Futter“. av. yavatoha- n. ,,Weide“; av. y.jvtu- is. Bartho-
lomae Airan. Wb. 1292) m. „Getreidefeld“;

hom. att. £eiai f. pi. „Spelt“ (f- aus ursprgl. Gen. usw. ^iuids : ^iiuid

= ylaaaa
: ylwooa nach Sommer Gr. Ltst. 153), hom. iieidcogog „Getreide

hervorbringend"
(*Csf£-dcogog , Wackernagel KZ. 25, 278, Osthoff 11U. IV

371? dabei ware das e der 2. Silbe gegeniiber dem sonstigen -o- von o-

Stammen als 1. Zsgliedern eine singulare Altertiiinlichkeit; dahor eher
fiir -i-dcogog, worin Zsform von >'.(«). yvoi-goog (ala) „Ge-
treide hervorbringend“ (: iouo-s = ev-ygmv : <fQ>)v\ Fick BB. 13,310);

lit. Jam? pi. „Getreide“, jdujci „Scheune“: fern bleibt ir. eorna „Gerstc“
(Fick II 4 223; Pedersen KG. I 65, 310 etwas zw.). — Curtius 5 625, Fick I 4

292, 524, Schulze Qu. ep. 289, Schrader RL. 10. Hirt Idg. 653.

ienos etwa „Satzung, Fug“; vielleicht als Yerbindlichkeit zu „ver-

binden“.

Ai. yoh n. „Heil*‘ (nur in Yerbindung mit rum
;
zur Form s. Bartholomae

Airan. Wb. 1234), av. yavMadaiti ,.macht hell, reinigt rituell“: lat. ids

..Satzung, Ycrordnung, Recht“ (alat. ions aus *iou.os
,

vgl.
:)

iustus
,

altlat.

iovestod „gerecht-<

; juro, -are „schw6ren“ (alat. wohl in ivuesat Dvenos-
Inschr.

;
Kretschmer ZfoG. 57, 495 ff.), jurgo

,
iniuria : pdr)ierdre, ejernre,

drierare (wohl aus -iouesd-, s. Yf. LEWb 2 u. pciero: ein tiefstufiges *iiisu-

legt Persson IF. 26. 63, Gl. 6, 87f. zugrunde; nicht zu *ies- „wallen“):
alb. jo „Erlaubnis“ G. Meyer Alb. Wb. 162, Alb" St. Ill 40; nicht

nach Jokl SBAk. Wien 16S, I 32 als *nu-ia zu *an- „gern haben“, sieho

dagegen Thumb GGA. 1915, 24 i.

Dazu air. huisse „gerecht‘ (*ius-tios Zupitza ZfceltPh. 2, 19 Ip t)ber
aksl. istz „verus“ s. Berneker Wb. 435f. — Nicht uberzeugend geht Schrader
RL. 657 von einer Gdbed. „Reinheit von Schuld“ aus.

ieug- ,,aufregen. unruhig“ (oh'! s. u.i.

Av. yaoza.it

i

,.regt sich auf (vom Yasser, von unruhigen Landern“), yco.di-

„Riihrigkeit, Regsamkeit": arm. yuzom „rege auf“ (//- — idg. i - ? oder Prae-
fix? z aus</7<; wenn nicht iran. Lw): got. jiulca „&viiog, animositas, Strcit“

(vgl. zur Bed. gr. voump ai. yudh- „kampfen“ : udijodlmti= ,,wallt auf“). jiufom
,,kampfen“, mhd . jouchm, join hen ,,treiben, jagen“, vermutlich auch westfiil.

(Holthausen IF. 20, 324) yiidhbi „schlecht reiten“ und (Fick III 4 330 zw.)
ags. geocor ,,full of hardship‘s, groove Adv. „streng“. Wood Mod. Phil. 2,

471, Persson Beitr. 326 Anm,, 949. Wenn wegen pali ytihnti die \Yz.
mit ausl. gh anzusetzen ist (Lhlenbeck Zitat bei Persson aaO., Feist Got.
Wb. 161), muf.ite av. yaozti- Entgleisung fiir *yaozdi-. und germ. Jc durch
Konsonantenscharlung (-//// n-i entstanden sein; doch kann ynlmti wohl
auch h aus dJt haben und zur — verwandten — Wz. *ieu-dh- gehoren.

|eild li - „in unruhiger, autgeregter Bewegung sein. sich schiitteln, kampfen“.

Ai. lul-yndhuti „wallt auf (vom Wasser); fiihrt zornig auf“. Kaus. yudiui-

yati „verwiekelt in Kampf“, yudhyati, yodhali „kampft“. yiidh- m. „Kampfer“.
t. j.Kampf, Schlacht“, yudhmd-h „kriegerisch“, m. „Kampfer“. yodhija.s-
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„streitbarer, besser kiimpfend" (wie aor. aijodlat aus *ieudhi- : iuclhc\i]- in

lat. jitbe-re, lit. jude-ti, s. Hirt Abl. § 463, Persson Beitr. 731);

av. yuidycinti „sie kiimpfen“, yuidista- „der am besten kampft"; dazu

aus *ieudJi-s- (s. Johansson IF. 19, 137 und unten gr. vo/uvrj), av. yaosti-

„Ruhrigkeit, Emsigkeit'-
(
*isudh-s-ti ), yuozaiti

,
ap. yaudatly „gerat in un-

ruhige Bo\vegung“ (arm. yuzem „ich rege auf-' ist pers. Lav., Hiibschmann
Arm. Gr. I 199): gr. vofiivi Dat., uaiitvrj „Treffen, Schlacht, Kampfge-
tiimmel" ( iadh-s-mln ioiijln Ableitung von einem iudh-s-mo-s, vgl. ai.

yiidhmd-h );

lat. jubeo (einmaliges ioubeatis OIL. I 196. 27, das = ai. yudli&yati ware,

ist vielleicht Schreibfehler, s. Froehde BB. 16, 2 1 6 f ), -ire (= lit. judcti).

jussi Alt ionsi), jussuni eig. „*in Bewegung setzen, aufriitteln", daher
„jemanden etwas lieiBen, befehlen'-; jiiba „Mahne“ („*die sich scliiittelnde,

wallende", Bugge BB. 14, 58 f.) ;
jubar, -oris „Flimmer, vibrierendes

strahlendes Licht" i^siehe Yf. LEWb. 2
s. v. : substantiviertes Aeutrum eines

Adj. iudh eri- „vibrierend*‘); acymr. acorn, abret. Jud- „Kampf" in MA.
wie acymr. .Jud-until. fern bleibt aber (trotz Fick I 4 112, 521, II 4 224 f.

Pedersen KG. I 65 nach Zup. ZfcPh. 2, 191) mir. idnue „IVaffen; Heer"
(auch air. mir. od- „darleihen, darbieten“, Pedersen aaO. und II 587 ist in

dor lied, kaum vereinbar); lit. jitdii, -vti „sich bebend, zitternd bewegen,
zanken‘-,jiidinu, -inti „bewegen, schutteln, rutteln 1

', jiindu justi „in zitternde

Bewegung. in Aufruhr geraten“, alit. judi'is /;zanksiichtig
<!

,
judimas „Zank.

Tadel -

. jadra „\Yirbehvind“, lit. jaudu „Verlockung, Verfiihrung“, wovon
jdudinti .,jemands Leidenschaft erwecken, jemanden verfiihren", refl. ,,auf-

geregt sein, sich erregen“; lett. jaiida „Yerm6gen, Kraft“, juiiddt „die
notige Kraft haben“' (Trautmann Bsl. Wb. 109); polri. (Baudouin de Cour-
tenay IF. 21. 1 96

f

.) judzic „zu etwas Bosem bereden, versuchen. reizen. auf-
wiegcln" i : ai.yodhdynti): vielleicht (Leskien IF. 19. 398 f.; 21, 33S) aksl. oj%-

mim. PI. o/bmi „Krieger‘- (= ai. yudhmA-h mit Praefixo-). Anders IF. 21, 196.

^ gl. im allgem. Curtins 397. — Petersson Fran filol. foreningen i Lund,
bprakl. uppsatzer IA (1915 ) 121 la!,!t icndh- aus kiirzerem erweitert
sein. das in ai. inuti ,,setzt in Bewegung; dringt auf etwas zu, bewaltigt"
und (dies bes. fragwiirdig) lit. jbcytis „ausgelassen sein“ vorliege.

ieu-ni- oder ioutii- etwa „angewiesene Stiitte, richtiger Platz“.

Ai. yuni- m. f. „Statte, Heimat (auch Geburtsstatte, Mutterleib, SchoB
u - dgl.)“, av. Acc. sg. yuonam „Stattc, Heimat'- (wohl aus yaonim

,
siehe

Y ackernagel KZ. 46, 266, auch iiber ar. Zusammensetzungen) ; air. uahi
.jGelegenheit (d. i. richtiger Platz-= richtige Zeit), MuBe, Zeit“ (keinesfalls
auf *nl;ni- zuriickzufiihren, s. u. eu- ,,mangeln“).

Zupitza ZlceltPh. 2, 191, Pedersen KG. 165. Weitere Beziehung zu
..,verbinden“ als m-Abstraktum ist ganz fraglicli.

iek- „sprechen-‘, sowohl vom Plaudern. Scherzen, als von feierlicher oder
bittender Bede.

Ahd. jehan, yehan „sagen, sprechen, bekennen", as. gehan .,bekennen.
gestehen", ahd. jiht .,Aussage, Bekenntnis, Gestiindnis". bijiht. nhd. JSeiehtc
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(die vereinzelte l.sg. as. jnhu weist trotz Schroeder Abl. 50 f. IA. 28, 30

nicht auf *enk-, das mit *ueq'i- zusammenhangen solle, sondern ist Assi-

milationsform aus jihu etwa in unbetonter Stellung, s. auch Falk IA. 28.

72), anord. ja „bekennen, erklaren, bewilligen" (*jehan), jatta ds. (t-Pras.

;

verschieden von jata = ahd. gi-jazcn „ja sagen"; s. v. Blankenstein IF. 23.

131 f., Falk-Torp u. jattc m. Lit.).

lat. iocas „Scherzrede, Scherz“, aber umbr. ittka, iuku pi. „feierliche

Rede oder Bitte“; erstere Bed. auch in lit. jaokas „Scherz“, juokuoju „scherze“

(das aber der Entlehnung aus dem Lat. verdaclitig? s. Yf. LEWb. 2 391 f.),

letztere in ai. ydcati „fleht, fordert" yucnu „Bitte“ (abweichend setzt Uhlen-

beck PBrB. 35, 168 statt ydcati vielmelir ai. yaras-n „Ansehen, Wiirde.

Herrlichkeit, Ruhm“ in unsere Gleichung ein. das aber doch kaum auf

den Begriff der riihmenden Aufierung zuriickgeht; s. iiber yarns- auch

u. *iak- „heilen“)
;
mcvrur. ieith, ncymr. iaith, bret. iez „Sprache“ (B. bei

Fick II 4
223), aber fern bleibt mir irht „(*Sprache?), Yolk. Geschleeht,

Kinder'*. Pedersen KG. I 65.

Fernzuhalten sind: c. jikati „stottern“ u. dgl. (Fick II 4 223, s. dagegen
Blankenstein, Berneker 419 f.). Gr. hpla. iqna „Spiel“ (leq'i-ti-a, Froehde

BB. 10, 297 usw.. s. Yf. LEWb. u. jorus) ; anord. jol ags. yeoh, yeohhol

„Julfest“, anord. ylcr, got. jinlets „Julmonat“ (*jeJvla-, jr($)idd- „Zeit der

frohen Unterhaltung"? Bugge Ark. f. n. f. 4, 135, s. Falk-Torp u. jul u.

Feist Got. Wb. 161 m. Lit. iiber andere Auffassungen); daB letzteres mit

gr. tipid unter einer selbstiindigen Gruppe i/q'i- „Kurzweil“ zusammenzu-

fassen sei. ist bei der formalen Verschiedenheit und der unsichern Gdbed.

der beiden Glieder ganz unsicher. — Arm. asent (Scheftelowitz BB. 28.

286) s. u. *rg- „sprechen“, wo auch iiber Bechtels Wzansatz ie- : *iek-

:

s. noch Yf. LEWb. 2 u. aio-, praero.

ley!!- „Leber‘\ rjn-St. Kom. *icq'i-r{t), gen. *icq'in—es.

Ai. ydkrt, Gen. yakndh „Leber‘, av. ydkaro ds. = gr. yrtao. -mo; i-n-tos .

lat. jecur
,

-oris und -inoris ds. iSehwund der Labialisation im Nom. Acc.

sg. vielleiclit auch in Formen wie *jecnis
;
-inoris Yerquickung des r- und

jj-St., letzterer noch rein in jeeunanum „victimarium“ Paul. Diac.), lit. jel-

nos, jiiknos, alit. jekanas f. Plur., lett. ukne, akna
,

apr. layuo f. (zu lesen

jayno)
,
.Leber" (bait. *jek-n-a).

Curtius 461, J. Schmidt KZ. 25, 23. Plur. 1 17 Anm. 1, 172 f„ 198. Peder-

sen KZ. 32. 24 If., Brugmann II 2
1. 309, 578 f.. 5S1, Miiklenbaoh-Endzelin

Lett.-D. Wb. I 65.

Die von J. Schmidt unter Annahme eines urspriingliclien Anl. li- (so auch

Schulze SBAk. Berlin 1912, 581, s. auch u. *lju- „Laus“j herangezogenen

arm. leant „Leber“ (wofiir Hubschmann Arm. St. I 32. Bartholomae Stud.

II 13. Osthoff IA. II 196 Schwund eines idg. p. nicht q'i im Wortinnern

vermuteten, doch lautlich unmoglich nach Pedersen KZ. 39. 351) und anord.

lifr. ags. lifer, ahd. lebara „Leber‘* erkliirt Zupitza Gutt. 12 vielmehr aus

idg. *lipcros
,

*liporos „fettr (gr. kmago;;. das als urspriingliclies Beiwort

der (gemiisteten) Leber ebenso das alte Wort fur Leber verdrangt babe,

wie jecur ficatnm zu ital. feyato usw. gefiilirt habe : im Arm. ware die nach

Pedersen anzusetzende Yorstufe *lcq lUj fur * icq'irt nach jenem Beiwort
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eingetreten. Es bleibt abzuwarten, ob die unter Ijti- „Laus“ venviesenen

Parallelfiille fur idg. Ij- sich bestatigen.

Pedersen KG. I 129 (danacb auch Berneker 423) reiht hier auch die

von Zupitza BB. 25, 100, Lehmann ZfceltPh. 6, 434 Anm. 6 untereinander

verbundenen mir. iuchair f., Gen. iuchrach „Fisehrogen“ (Gdf. etwa *iq'iorl)

und ksl. ikra, russ. ikra, osorb. jikro
,

jikno ds. (bait. Lelinformen s. bei

Trautmann Apr. 346) an; die von Stokes IF. 12, 192, Yendrves De hib.

voe. 14S verwandte Annabme von Entlehnung des ir. Vortes aus lat . jecur

ist aber wegen der Bed. hochst bedenklicb, wird jedenfalls nieht durch

die vermeintliche Parallele lat. drum „Ei“ : air. ua „Leber“ gestiitzt (siebe

iiber letzteres vielmehr Pedersen KG. 1313). YerlaBlich scheint dagegen die

Yerbindung von iuchair mit ikra, das weiter vielleicht mit slav. ikra „Scholle"

und ikra „AYade“ (und dessen baltiscben Entsprechungen oder eher Lehn-

formen, apr. gurog, lett. ikrs. alit. Gen. ikra, Berneker 424, Trautmann
Apr. 346) unter einer Gdbed. „Klumpen, Anscliwellung" (Bruckner KZ.
44. 333) identisch ist. Datl auch idg. *uqV,,rt aut’ derselben Anschauung

fuhe, ist freilich nicht ausgeschlossen.

Dali si. (bait.) ikra ,\Yade“ mit gr. Txniov „Brett, Deckbrett, Balken"

eine eigene Gruppe bilde (Bezzenberger BB. 27, 162, Berneker aaO.,

Persson Beitr. 3S4), ist obiger Auffassung von ikra nicht vorzuziehen.

Gr. iy.Ttoos „Gelbsucht“ (Havet Msl. 4. 230: Prellwitz 2 175f., 195 zvv.,

s. auch BB. 30, 176) ist schon wegen des abweiehenden Gutt. fernzuhalten.

ieg-, ig- „Eis“.

Ansatz einer idg. AVurzel mit c-Yokal wird durch das Germ, gefordert:

altn. Juki m. (*vkan- <( *jekan-') „Eisstiick‘‘. vgl. schweiz. jack, gickt (—gc-
ji’-ht) „Reif. gefrorener Tau auf Baumen". Dim. Bildung altn. jqkuU m.
„herabhiingender Eiszapfen, Gletscher"; ags. gird m. „Eiszapfen, Eisscholle",

engl. icicle = ags. 7res gieel. and. irk ilia ,,stiria“. nd. 7shekel, jdkel „Eis-

zapfen“ (mnd. jokclr ds. diirfte aus dem Nord. stammen); ahd. ill ilia

(— jirhilla) ,.stiria“ (Fick III 4 32b, Falk-Torp 479 [jukcl, vgl. 1492J). Hinzu
stellen sich die keltischcn AYorter: mir. aiij f. (Gen. ega) ,,Eis“, cymr. id m.
ds . men „glaeicula“. acorn, icy gl. glaties. inn gl. frigus. mcorn. geyn

,
yen

„kalt“, br. ien „kalt“, doch herrscht hier Zweifel iiber den anzusetzenden
Stammvokal ivgl. Thurneysen. Handb. g 197, Fick II 4 222, Pedersen KG. I

39,65. Fraser, Eriu V 15ff.j. Am meisten fur sich hat fur das Irische dieAn-
nahme Frasers, dab hier ein idg. Stamm *iegis, Gen. *igdus vorlage. Man wird
aber eher eine Gdf. *ie<ji-. als einen Dbergang *inji- )> kelt

.
jagi- annehmen.

Die gleiche AYz. scheint auch in lit. izd
,
'das „das erste Eis auf den

Fliissen". lett. 7rr. a7za „Spalte im Eis“, aizdt „Risse, Spalten bekoinmen,
vom F.ise‘- zu stecken ivgl. Fick III 4 aaO.. Falk-Torp aaO.). A"gl. auch
Fick 1 4 522, KZ. 21, 11, 367 f.

ieg?a ,,Kraft, Jugendkraft".

Gr. ijfh] „Jugendkraft, Matinbarkeit". gfidco „bin mannbar'*', fjfiuoy.io werde
m.". df-ijjioz .,Jungling“ („bei welehem ijpij ist". vgl. iu-dgyvQoz, in vooz
unter *uer- „AYolle‘b:
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lit. nuo-, pa-jrga ,,Kraft, Vermogen", jegiii, jeyti „vermi5gen, stark sein".

lett. jegn „Yerstand". jegt .,fassen. verstehn". Bezzenberger BB. 2, 190.

Fick BB. 3, 12G. Ob bierher russ. gdglyj „heftig; eifrig; geschwind"?

(s. Berneker 443).

Unsicher ist die Deutung von gr. djioog „zart, fein, iippig" aus *i.jgH-rds

„in Jugendkraft strotzend" (L. Meyer Hdb.I614, Debrunner GGA. 1910.

9; riber andere Yersuche s. Boisacq s. v.): ebenso, ob lat. Iegins osk. leiis

mit (7 hierhergehoren (Bronisch osk. ?- und e-Yok. 92); russ.-mdartl. jdgJyj

,,heftig, eifrig, geschwind“ mahnt wegen seiner Yereinzelung im Slav, zur

Zuriickhaltung (s. Berneker 443).

iein- „halten, zusammenhalten (daher auch paarig), bezwingen".

Ai. ydmati „halt, halt zusammen, bezwingt, biindigt; streckt aus. reiclit dar".

yacchati ds., yatd- „gehalten“, ydma m. „Ziigek‘, yantra- n. „Strang. Band"; av.

yarn-, yasaite
,
ap. impf. ayasatcL

,
Ptc. av. ynta- „halten", yfita- „zugewiesener

Anted, Besitz" (zum CL vgl. die set-Form ai. ydmitavai, Bartholomae IF.

11, 141 f.) : ai. yamd- m., av. ydma- m. „Z\villing": air. emuin „Zwillinge".

eninutcir „geminantur"; lett. jumis „Doppelfrucht, Doppeliihre, Diphthong";

dehnstufig gr. »j/tegog „zahm, mild"' (*„gebandigt“, s. u.), ygiegig. -idog „der

zahme, veredelte Rebstock", y/uegoco „zahme, mildre" (urgr. (7); vielleicht

schwundstufig (oder mit lat. Synkope) redimio
,

-ire „umbinden. umwinden.
bekranzen, umgeben", redimlcidum „Stirnband“ (nicht zu angeblicli

auch *dem- „binden“; s. Thurneysen Yerba auf -io, Niedermann IA. 19.

34; auch bifida „priesterliche Kopfbinde" aus *im-dhlaVi s. Vf. LEWb. s. v.).

Ygl. Fick I 4
1 12, 292, 523 {imago, imitor

,
aemidus sind aber fernzuhalten

:

ein anderer Deutungsversuch u. *e-Pron.-St.), II 1 223, 111* 28 (aber got.

ibns „eben“ usw. bleibt wohl fern; s. wieder u. *e-Pron.-St.), Pedersen

KG. I 175. Die gelegentliche Yerbindung ai. chardis yam- „cin Dach iiber-

halten" reicht nicht aus, um Ficks (I *, aber nicht II *) Anreihung von

lett. jumju, jiimt „ein Dach decken", giants „Dach“ sicherzustellen. —
Mit Sjysgog (Ausgang wie iXsvOsoog) setzt Solmsen IvZ. 32, 147 (s. auch

Sommer Gr. Ltst. 157 Anm. 1, Brugmann IF. 33, 302) ahd. as gcLmar. ags.

geumor „traurig, kuminervoll", Subst. alid. gdmar „Jammer" gleich, so daB

Gdb. „gedriickt. befangen"
; doch ist dafiir auch Ursprung au9 einer Inter-

jektion zu erwagen, vgl. die ahd. Nebenform umar
,
anord. amra ,,jammern“.

emja, ymja „heulen“ (s. Falk-Torp u. jammer).

Ir. do-emim „schiitze“ gehort zu *cm- „nehmen“: arm. yarncm „zogere.

schiebe auf", gehort nach Pedersen KZ. 39, 406 zu am „Jahr“ als „von

einem Jahr zum andern verschieben". — Fiber lett. jemt „nehmen“ s. u.

im- ,,nehmen“.

ienoter-, schw. Ivasus ien;>tr- ! i.yntr- !“ „die Frau des Bruders des Gatten".

Ai. ydtar- ds. (Akzent der starken -f- Yokalismus der schwachen Kasua):

arm. tier, ner
,
gen. niri „die Frauen von Briidern oder desselben Mannes"

(zur Gdf. Yermutungen bei Hiibschmann Arm. Gr. I 478, Bugge Arm. Beitr.

37, IF. 1, 445, 449; am ehesten ist *icnoter- durch den Wandel von cn zu

in und von zvischenvok. t zu i zu *iinaicr-, weiter zu *inaier-. *naier-
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geworden : Pedersens KZ. 39,417 Gdf. *cinater- ist fiir ner ebenso ver-

fehlt wie fiir hom. eleategeg); gr. tvdrrjg „die Frau des Bruders des Gatten“

jon. Psilose). hom. slraregeg, -eotov («- Ausdruck der metr. Dehnung fiir

Schulze Qu. ep. I57f.), inschr. (kleinas.-gr.) Ivaioi (Solmsen Rh. Mus.

59. 162 Anm
,
BPhW. 1906. 721, Unters. 4f.); phryg. akk. invcnsQa (Solmsen

Rh. Mus. aaO.i; lat. janitncUs (nach dein Pem. zu Komina agentis durch

-7c- erweitert) ,,dic Ehefrauen von Briidern" (fiir *janetnc.rs nach janitrices,

dem fem. zu janitor „Pfortner';

,
Meister KZ. 45, 1SS: Gdf. *iena-, s. Yf.

Kelten und Italiker 44 gegen Sommer Krit. Erl. 14): alit. *}cntf. -ers ds.

(Szyrwids inte —jinte mit ostlit. in ans en
;

ijente, zente durch Kreuzung
mit gent'ts „Yerwandter, zvntas „Sehwiegersohn“, s. Berneker 456 m. Lit.),

left, '((fere und kurisch jni/erc ds. ; aksl. jetry (Ausgang nach srekry) ds.,

serb. i etrva ds.

Curtius 3 250. Brugmann IT 2
1, 334.

ies- ..wallen, schiiumen", von kochendem Wasser.

Ai. yasati. ydsyati ,,sprudelt, siedet; miiht sich ab“, mit a- „sich an-

strengen" (a-yas-ta- „angefacht, angestrengt, ermiidet, erschlafft“, a-yas-

ayati „strengt an. ermiidet, qualt“). pra-yasta- „iiberwallend“, Intens. i-yas-

yutr „erschlafft, schwindot hin“, redupl. yciati (*ic-is-) „wallt, sprudelt",

av. yur.syt'iii ,siedet (intr.y-;

gr. geco (= yasati) ,,kochen, wallen. sieden (mtr.)“, geoos . teorog. jea/ia

und geneuert jtna ,,Absud", jut] • to trtdvco tov ue/jto; (Gischt, Schaum)
Hes. izum j- s. Sommer Gr. Ltst. 143, 145. 147; gcogog bierher? s. unter

thin- „sieh scliwingen“i ; cymr. ias .,fervor, ebullitio'-
'

(
*iesta , Pick II 4 223,

Pedersen KG. 1 65; brot. yo „fermente, leve“ aus
'
hnpo-ies-l)x ahd

. jesan

„<l<ih)rn. schiiumen“ — schwed. mdartl. esa (as) „gahren‘\ norw. cesc, schwed.
mdartl. dsn [*jrsimi, ds., norw. mdartl. asa (*jafdn

;
Praet. os) ,,aufbrausen,

giihren. brausen. stiirrnen, rasen“, esja
(
*jasjan

)

„giihren“, anord. psa (*)0s-

jmi) „in heftige Bewegung setzen“. vgl. norw. mdartl. „das Brausen. Un-
ruhe in Tieren und Menschen“. anord. jostr, gen. jastar m. (zunachst aus
Jr

estuz, *csf<t>i.:, alter jes-) und jastr n. (zuniichst aus *estm) ,,Hefe“. ags.

yiest iengl. yeast) „Schaum, Geifer, Hefe“, mnd. yest „Hefe“, mhd. jest
,

yest m. „Schaum“, nhd. Gest und Gischt „Schaum, Hefe“.

Curtius 5 377. Fick I 4 114, 294, 524, III 4 329, Falk-Torp u. yjest II.. rose

is. auch njeer m. Kachtragu

Alb. ijes hair

n

„knete das Brot‘‘ kaum durch einen Mittelbegriff „Gar-
mittel. Hefe“ hierher (G. Meyer Alb. Wb. 139, Pedersen KZ. 36. 327),
sondern wohl zu aksl. ynctq

,
driicke“, dt. kne.te.

Lat. pe())-, dr-, r-iemre bleiben trotz Brugmann IF. 12, 396 ff. bei ins,

iuro is. * ijuos „Satzung“,i. auch seine Dcutung von lat. aerumnu aus *ad-
ies-omnu (vgl. ai. a-yas-) iiberzeugt nicht (s. Yf. LEWb. 2

s. v.).

ioini- „Binse\

Lat. iuneus ,,Binse“ (*joini-co-s;
gehort zu mil1

, a in „Binse“
(
*joini- gen.

Cline. Schwierig ist die Beurteilung von lat. iuniperus „Wacholder‘\ Die
Erkliirung bei Yanifek 159 aus *juvtni-paros „stets junge Blatter und
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Zweige treibend" diirfte nicht in Frage kominen, auch die Entstehung aus

Junonis pirns (vgl. homicida
)

mil; der Parallele iuglans aus Iovi-s ylans

(J. Schmidt KZ. 32, 257 Anm. ist nicht recht glauhhaft. Yielleieht hleibt

die Zsstellung mit iuncus doch die beste. wenn auch die Erweiterung

Sehwierigkeiten macht (
*ioini-paros oder *ioini-pirosT). Ygl. Fick II 4 223.

Liden IF. 18, 507. Vf. LEWb.2 39S. Lat. ifmiculus (Plin. h. n. XYII 182)

wird besser als funiculus zu lesen sein.

Eine germ. Anknupfung sucbt man in aisl. cinir schw. en „Wacholder“,

wobei eine Grundform *jainia- angesetzt wird (Pedersen KZ. 32, 257.

Tamm Svensk et. Ordbog 123 b. Falk-Torp 194), wodureh der Bedeutungs-

wechsel Binse : Wacholder (s. o.) als alt gesichert werden wiirde. Doch ist

dann anzunehmen, daB bei mnd. eynholz und nhd. Einbeerhaum das urspr.

anlautende j aus irgendwelchen Griinden geschwunden ware, was schwierig

ist und eher dafiir sprache, die germ. Sippe von der lat.-ir. zu trennen.

Ygl. Kluge IF. 21, 360, Glotta 2, 55. Yf. LEWb.2 398.

Iork- „Tier aus der Gruppe der ReheX
Gr. gdgi, CogyMS, mit volksetym. AnschluB an degxo/iai meist Sogg, dog-

y.dq, Sogy.og m. Sogy.og f. „Reb, Gazelle". Cymr. iivrcli .,caprea mas", corn.

yorch

,

bret. iourc'h „Reh“ (vermutlich aus dem Galatischen stammen die

spatern vereinzelten Formen i'ogy.og
,

i'ogy.eg. ivgy.eg bei Opp. und Iles. i. Lit.

und lautliche Begriindung bei Sommer Gr. Lautst. 1 47 f.

ids- „giirten“, vermutlich als *io[«]-s- zu ieu- „verbinden“ (z. B. Ilirt

Idg. 6S8).

Av. yimhayeiti (meist mit aiwi-) „giirtet“, Ptc. yclsta- „gegurtet", yah

n. „Gurtelschnur“; gr. ftbvrvjui „gurte“. 'jioozog (— ynsta-. lit. juostas
)

,.ge-

giirtet", jmoryg „Giirtel“, fjcbya ds. (*gajo-;ia vgl. lit. juosmub „Gurt“), ijdzvy

ds. vgl. russ. -ksl. pojasnb ds.); jovodo) • jmvvvo&o) Hes. otwa

thessal. = *'C<boi}m ? (zum gr. £- s. Sommer Gr. Ltst. 145. 147); alb. (G. Meyer
Alb. Wb. 308) n-qes „ich giirte"; lit. jiiosiu, juosti

,
giirtenX juostas ,,gegiir-

tet", ji'wsta „Giirtel“: aksl. pojasa, -jasati ,.giirten‘‘ pojasz, „Giirtel“ usw.,

siehe Berneker 449).

I. iu- ,,ihr“ ursprgl. nur Rom.; Ivasus obliqui vom St. lies-, iio(sj-.

1. Ai. yurdm „ihr“ Du., yuydni PL. av. yuzom, gathav. f/uv; arm. nach-

wirkend in den mit je- anl. Kasus z. B. dat. jrz (c nacli mez „nobis“, T:ez

„tibi“); got. jus ,,ihr“ PL, sonst nacb „wir“ (s. ue~) umgebildet aisl. <
7
r,

ags. ye, as. yf, ye, ahd. ir: Du. got. *ju-t (: lit. ju-du), sonst nacb „wir“

umgebildet aisl. if, ags. as. git
;

lit. jus, lett. jus, pr. tons ,,ihr“ PL. lit.

ju-du Du.

2. St. *ue(s)-: ai. vah, av. vo enkl. fur Acc. Gen. l)at.. Dual ai. vtvu: vom
Acc. *tis-s»ie (= lesb. I’u/ie) aus mit Ubernahme des nominativischen i- ai.

yusmun Acc. (usw.), av. Aid. yiismaJ ; gr. lesb. ijifiz, dor. vut Akk . daraus

nom. lesb. iyipeg, dor. e/izg, sowie att. c/uTg usw.; alb. ju ,,ibr“ aus *tt

= ai. vah mit hiatustilgendem j-: lat. ids (= av. Ace. PL ra), palign. rus

„vos“ und „vobisX lat. vester, umbr. uestra „vestra“: apr. wans Acc.; aksl.

vy, rasz, vann, rami.
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Daneben mit Anlaut su- air. si, sissi „ihr“
(
uai-b „von euch“ u. dgl.

aus *o-sui 1, cymr. usw. cluri. ,,ihr“; ir. far n. „euer“, inclala-sar „der

eine von euch beiden". sethar „euer“: und mit Anlaut esu- got. izicis „euch“.

'/swam „euer“. aisl. ydr, yctiuir ds.. wgenn. ohne s (d. i. wohl mit s-Schwund)

ahd. imvih „euch“ (Acc.), iinoer „euer“ usw. ; vielleicht ist auch gr. orpd)

nach dem Reflexivum, wo *afs- durch atpe- abgelost wurde, an die Stelle

eines alteren *ofco getreten (etwas anders Sommer IF. 30. 410).

S. Bgm. II 2 2. 37S—427 tbes. 3S4ff.) und Bgm.-Thumb 4 2S6ff. m. Lit.

2. iu Ausruf, bes. Jauchzen.

Mhd. in, jurli „Ausruf der Freude“ (ahnlich jo beim Aus- und Zuruf).

davon mhd. jawni, juivczen „ju rufen, jubeln", juihezen, nhd. jauchzen.

juchzen, mhd. julen, jodeln. nhd.johlen, jodeln
,
auch anord. yla. ags. gjjlan

„heulen“ aus *juljan (Stokes BB. 23, 61, der air. Hack „paean“ in nacbsten

Yergleicli bringt, Holthausen KZ. 47, 309, der engl. yowl „schreien, heulen"

aus *jrd- beifiigt
;
gegen Yergleich von yla mit lat. ulidare usw., Fick III 4

333, Falk-Torp 132S, 1572 sprieht die Liinge, sowie die ags. Form);

lat. jidnlum „freudiger Aufschrei. Jauchzen, Jodeln" (vielleicht *ifi-dli3-

los ,,ju-Macher“? Stolz HG. I 273. Uber verfehlte andere Deutung s. Yf.

LEAYb. 2 396) 1
):

gr. vermutlich in dvrto (*«-/ c- „rufe, schreie", der?) „Schrei“, avm. aor.

horn, dvoat „schreien" vgl. lavoT „juche!" (lav, iv
;
entferntere Ahnlich-

keit zeigt id, u), id) u. dgl.), iv „ Inter) ektion der Yerwunderung"; mit sil-

bischcm, zum Toil langem >- (fit-) reiht sich an ’fvyy ,,Jubel- oder AVeh-

geschrei", ivy/id; ds., 'ivQoi (fut. ivjo)) „schreie“ (Lit. bei Bezzenberger

BB. 27. 164f., der auch auf lit. yeas „Nachteule“, apr. ywo-garge „Eulen-

baum“ und -- in der Bed. genauer entsprechend — auf das «-Praes.

ivvezai • yj.aifi. dbvoaai Hes. verweist, woneben lit. yw ,
stohnt", wie ai.

dhan- neben dhanv-: s. auch Boisacq u. ivyij und ivy?): im ausl. Guttural

hat ivy-i) eine Entsprechung an ags. gcooit, gicxu m. „Seufzer".

') Jedenfalls andern tteftihlscliarakter hat jn iu lat. jugere Naturlaut der llabelweihe,

wenn uberhaupt altes iu- enthaltend, s. Vf. LEWb. 2 3117.

2
i Nicht besser von Fick. s Boisacq 103. mit slav. >yti „sckreien“ und ai. unoti ,er-

unmtert 1
' verbnnden.



1. ua-. uo-, pa- „schlagen, verwunden“.

Lett, cats „\Vunde“ = lit. vot'is „offenes Geschwiir“ (roteUs „kleines

Geschwiir“)

;

gr. tkor\e\d£eiv jidXXeiv Hes., d. i. $mxd&iv (das nach Bechtel Lexil. 339f.

in 2 536 uXXov gcoov eyovaa veovxaxov, aXXov uovxov zur Yermeidung des
Hiatus dfcoxov und entsprechend >’£[fo]-fcdxaxov einzusetzen sei, ist unbe-
wiesen. da a- statt dv- ofters vor Yokal versclileppt ist).

Mit Tiefstufe gr. yatdXai ' ovX.al Hes., d. i.
j
-axdXm (kaum fa- zu messen),

lineiXrj. Sol. mreXXa „Wunde“ aus *o$axeXia (o-Yorschlag; Auflosung zu
oj-a- bei Homer liberall bis auf den jungen Versr 456 moglicli; niihere Be-
ziehung des Formans -eXi& zu dem von lit. rotelis ist trotz Bechtel kaum
zu erwagen, da lit. -elis fruchtbarstes Deminutivsuffix).

Ob und wie zu diesen mit GFormantien gebildeten Worten auch gr.

oh<1(0, ovxdi}co „venvunde“, aor. 3. sg. ovxd, inf. ovxdfievai, ptc. ovxapevog
,,verwundef‘ (s. o. auch veovxaxov, aovxov in Beziehung steht, ist unklar;
Bechtel vermutet ein Vokalverhiiltnis wie zwischen evvig : ai. ana- : lat.

vamts (vgl. auch ovdao : ai. Ctclhar ?).

Vgl. Pott KZ. 6, 263, Brugmann KZ. 24, 267f. (beide unter Beiziehung
von dt. icund

,
s. u.), Fick I 4 542 (unter Yermengung mit *uai- „weh“)

Bechtel aaO. (der aber auch lit. vojes ,.leidend“, porojas „gefahrvoll“,
poi'd}us ,,Gefahr“, lett. vdji, viija „schwach“ anfiigt. die den Begriff der
Wunde. Beule vermissen lassen, s. u. uai „schwach“), Solmsen Unters.
298f.. Havers KZ. 43, 225 f.

Hierher ferner nach Brugmann, Fick und (ausfuhrlichst) Havers (,,Grdbed.:
schlagen 11

;
wohl auch gr. udrai „schadet'‘ (aor. dnoe und aaooav, ddo&ipU.

d-daxo

g

„unverletzt“ (mit ue&Xo

g

etwa „nicht zu bewaltigen 1
*, mit Zxvyog

vdmg etwa „unbesiegbar, unverletzlich“
; s. u.),*«pir« (Pindar warn), kontr.

art], bei Archilochos 73 und Aesch. Ag. 126 ohne Yorschlag s. a- dxi] (nach
Bechtel Lexil. 72 auch im VersschluB even’ axijg Z 356, also ohne f, und
zu dt. Siindi'll) „eigentlich „Schlag, Damonenschlag 11

, daher „Betaubung,
Ohnmacht, Betorung, Frevel, endlich Ungluck, Schaden“, wovon dyaxaodat •

pXrixTEadni, dyuTrjum
'
flrftXauuai Hes. (y fur f geschrieben) ; ddoy.er rpdei-

Q£i, fiX.axixei, xaxefiaoxe' y.nxefiXmpev Hes.; horn, (aus deair/oiov zu bessern-
des daoicpQiQv „unverstandig“, eigentlich Yerblendung am Verstande habend l ‘

:

dazu nach Solmsen fund Havers) die westslav. klr. wr. Sippe vada „Schade.
Mangel. Gebrechen“, undid „schaden, hindern“, zarada „Hindernis, An-
stob, Storung“, zavaditi „hindern“ (Formans -d- wohl aus einem <7/<-Prae-
sensi: (dagegen fur ai. dvatas ,,ungeschadigt“. Fick I 3 210 erweist die
vedische Formel vanudnn duutah ,,siegend der Fnbesiogbare' 1

. -vd- als
Tiefstufe zu rani- in rani-tar- „Gewinner“, Bechtel Lexil. 341).

tValde, Etymologischea Worterbucb. I. 15



212 uen uai

uen- „schlagen, verwunden 11

(: ua-, ahnlich wie g'iem-
:
g'i.u- „gehn, kommen l,

‘):

Got. wands „verwundeta
, ahd. nhd. as. ags. maid, Subst. ahd. wunda

,

ags. icund
,

an. mid „Wunde“ (*un-tos
,

-td\ Pott. Brugmann aaO.); ags.

icenn „Gesehwulst“ (ursprgl. wohl ,,Beule infolge eines Schlages“), engl.

wen, mnd. wene. dan. dial, rann, vcene (urgrm. *wanja ; Pick 4 III 389,

Falk-Torp-D. 1399); cymr. ym-wan ,,kiimpfen“, givcint „ich durchbohrte“,

s. sg. gwant
,
gicdn „punctio“. corn, yth ym-ivanas ,,percussit“, gioane „per-

forare“ (Pick 4 II 259; aber arm. vandem „zerstore, vernichte w
,
Sclieftelo-

witz BB. 29, 21 bleibt fern, da idg. u- vielmehr zu arm. g- fiihrt .

An m. : Dieses uen- ist kaum gleichzusetzen mit uen- „streben, gewinnen“,

ai. van- auch „besiegen, iiberwaltigen“, germ, winnan u. a ,,siegen, ge-

winnen“
;

daB an. vinna d „antun, afficere“ u. a. in Wendungen wie

„Schaden, Wunden zufiigen“ auftritt, ist keine Stiitze fiir die Annahme,
dab wand eine erst germ. Partizipialbildung zu winnan in gleichcr Yer-

wendung sei. Gut wiirden andrerseits deiV.og adaxog und 2rvyb; vdcog

adarov zur Bed. von ai. ran-, germ, winnan stimmen. — Brugmann ging fur

ydxu/.ai usw. von (dem grm. wand- entsprechenden) *un-to- aus, dochmachen
daco und ovraco aucli fiir fm- Ursprung des a aus idg. d wahrscheinlicher.

2. na- ,,auseinander“, bes. „auseinanderbiegen“.

Diese lYz., welcbe moglieherweise eine Reihe von Erweiterungen hat

i s. u.i, liegt aller Wahrscheinlichkeit vor in lat. rants ,,auseinandergebogen,

auswartsgebogen [crura, Yarro; cornua, Ovid); dachsbeinig; entgegen-

gesetzt", caricus „Fii6e auseinanderspreizend“, varico, -are „FiiBe ausein-

anderspreizen“, vara ,,gabelfdrmige Stange, Gabel, Querholz“. DaB lat.

varins „mannigfaltig, wechselnd, verschieden, bunt“, curio, -are ,,mannig-

facli machen, bunt sein“ dazu gehort, ist nicht unmoglich, aber doch
zweifelhaft. Jedenfalls ist die Etvm. aus *vasio- zu gr. at'oi.o; ;*vasiolos

;,

vgl. Bury BB. 7,79 oder zu badins (Wharton Et. lat. 112) abzulelinen.

Eine ai. Parallele ware gefunden, wenn ai. uni- „Schenkel, Lende“. urn
„Mitte des Schenkels oder eine dort befindliche Hauptader 11

nacdi Liden
KZ. 40, 262 ff. mit varus zusammenhangt. Ygl. die gesamte Lit. dariiber

bei Liden aaO. Alle weiteren Yerbindungen, wie die mit gr. anodag doogoi

s. Liden aaO.) oder mit lett. sa-vari. ,.Querstangen bei der Egge‘ ! Persson
Wzerw. 500 1

,
sind viel unsicherer.

Erweiterungen der Wz. scheinen, meist mit der Bedtg. „gebogen sein“

vorzuliegen in den Wzn. uat-, uang-, uang- (s. dazu Persson, Wzerw. 496,
500, 206 f. Liden aaO.), uagh-; s. auch ur,r- „Schwindel“.

uai Interjektion „wehe!“

Ai. live (NeiBer BB. 30, 303), av. vayoi, avoi, Uvbya „wehe!“
(
voya

-

„Weh-
ruf“): arm. vay „Wehe, Pngluck u

(Scheftelowitz BB. 29, 43; v- statt g- aus
idg.w- dutch nebenherlaufende Neuschopfung); ahnlich gr. oa (wie lat. rahl)
und seit alexandrinischer Zeit ova, ova, ovai, ngr. [id'i (Yeusclidpfungen;
s. auch Curtius 563)

;

lat. vac
;
mir. fate, cymr. gwae „weh !

1
‘ Fick II 4

259), mit einem vielleickt

mit lett. vaidi zusammenhangenden d(h)~ Suffix vermutlich mir. faed, fold
„Schrei, Ton u

,
cymr. gwaedd „clamor, eiulatus 1

' fTersson Beitr. 537)

;
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got. wni, aisl. vei, ire, ahd. as. we; ags. ivd „wehe!-‘, got. wai-nci „wenn

doch!“ (eig. „wehe, dati nicht!“. Luft KZ. 36, 143f.), in Zs. des schlechten,

fehlerhaften Zustandes, z. B. got. wajamerei ^Lasterung^, ttnidedja „Ubel-

tater“ (aber aisl. vesall „elend“ nicht aus *wai-selja- : s. 8. 227). veill „locker,

schwach“ (
*ivai-hnila-), ags. urelan „peinigen“ („*krank machen“, von einem

*wa-hal— aisl. veill); ahd. wewo, wewa „Wehe, Schmerz. Leid“, as. we,

g. weices
,

ags. ivawci, wen, aisl. me, ve ds., finn. (Lvr.) raiva „Plage, Elend“;

ahd. weinon „weinen L
‘, ags. tcdnian

,
aisl. veitm „jammernu

,
wovon wohl

als „bejammernswert“ got. wainags „elend, ungliicklich“. ahd. wUnag ,.elend,

ungliicklich“, mhd. aucli „schwacli. klein, gering“, nhd. wcnig (Tick III 4

379; nicht zu lett. waina „Schuld'‘, Feist Got. Wb. 304, s. u. iiei- ,,auf etwas

losgehn u
;; aisl. reela, villa, vela, veila „jammern“

;

lett. vcii „wehe, ach“, vaijat trans. „wehe tun“ : verschieden von vnijat

„verfolgen, bedriingen u = lit. vajoti „nachjagen',

‘, s. uei- „losgehn l!

,
und

von vCLjat „schwachen, kranken 11

, vajs „schwach, krank", s. udi- „schwach,

elend“; Osten-Sacken IF. 33, 263 f. } ;
lett. irnidet „wehklagen, jammern“,

vauli pi. „Wehklage, Jammer, Not“ 'S. o.:; skr. vttjni „dolorem afferens“

(Osten-Sacken aaO.).

Gr. oi'Cvg „Weh, Jammer, Ungluck“ ist nicht ein mit lett. vaidi ablautendes

(Bezzenberger BB. 26, 168), sondern enthalt die Interjektion 6t

(Yersuehe zur Deutung des Wortausganges s. u. g'ieifi- „iibei’waltigen“ ,.

Ygl. im allgem. z. B. FickI 4 123, 542, Yf. LEWb. 2 u. voa, und s. u.

wai- „schwach“ wegen lit. vojrs u. dgl.

Mir. feted, foul „Schrei, Ton“, cymr . gwaedd ds., wird von Fickll 4 259

irrig zu gr. aeldw gestellt, das vielmehr zur Wz. tied- „sprechen“ gehort.

[uailo-s „Wolfu
??]

Ir. fuel, fael-cha „Wolf“; s. Fael-dvuim
,

Faelan, FCielbran usw. cymr.

gweil-gi f. „die See“ (= fdel-clin) mit nicht klarem Bedeutungsiibergang;

wohl kenningartige Bezeichnung. Nicht unmoglich die Yerwandtschaft mit

gall. Vaelo
,

Vailico. Vgl. Fick II 4 259. Uber arm. gail „Wolf“, welches

nach Fick aaO. hierhergehort, s. vielmehr *ulq?os „Wolft(
.

uai-, ul- „schwach, elend“?

Persson Beitr. 535 ff. vereinigt unter einer solchen Wz. : ai. vdyuti, vd-

yate „wird matt, wird erschopft, erliegt“, abhi-vdtas ,.siech, krank 1-1

vCda-

„trocken, diirr“), die aber auch vom Begriff „verwehen“ aus eine Sonder-

entwicklung von vati „weht“ (s. ue- „wehen“i aus sein konnten, Ci-rl

„Weh, Schmerz“, pi. „Geburtswehen a (eher als „Anfall“ zu veti „ist hinter

etwas her“, siehe uei- ds.;; lit. vojrs Ptc. „leidend“, lett. vdjs, f. vdja

„schwach, krank, schlecht, mager“, vujums „Schwache, Krankheit“ (siehe

iiber die bait. Worte Leskien Nom. 3 1 0 f
. ,

320. 553 und zuletzt Osten-

Sacken IF. 33, 263 f. : doch ist — auch gegen Bechtel Lexil. 339 — lett.

rats „Wunde“, lit. vot'is „offenes Geschwiir" fernzuhalten, s. u. nu- „ver-

wunden“, desgleichen lit. pavdjus
,
-ojus „Gefahr“. das zu vejii „verfolge“,

s. Wz. uei- „auf etwas losgehn“); ags. wil ,,Bedriingnis, Kummernis, Not,

Elend“, aisl. vil „Not, Elend, Beschwerde" (eher zu uei- „auf etwas los-

gehn“). In alien Gliedern fragliche Kombination : scheiden auch die ai.

15"
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Worte aus, so ware fiir die baltischen (was Persson fur die ganze Gruppe
erwagt) am ehesten Bez. zur Interjektion iiai ,,welie annebmbar, u. zw.

als Dehnstufenbildung.

XJber aisl. veilI ,.schwach“ s. vielmehr Interj. uni
;
auch Perssons An-

reihung yon mir. fail, foil „bad, evil
1-
', cymr. givuel „vilis“, sowie die von lat.

vilis iiberzeugt nicht.

uaka „Kub“?

Man vergleiebt ai. mca ,,Kuh (die weder traehtig ist, noch ein Kalb

nahrt)“, vantd „rindernde Kuli: briinstiges Tierweibchen iiberhaupt“ mit

lat. rucca „Kub“, s. Curtius 5 136. 593, Wackemagel Ai. Gr. I 226, Kretsch-

mer Einl. 135 m. Lit., wo aueli gegen weitere Ankniipfung an ai. vagati

,.briillt‘
!

; aueli nicbt zu ai. uksdn- ,,Stier“, ay. uxkin- (nicbt *uian-\

)

trotz

Hirt IF. 7, 113 und fruheren. Lat. -cc- ware als Ivonsonantendehnung wie

auch in andern Tiernamen yerstiindlich, s. Meillet Msl. 15, 356, Persson

IF. 26. 67 ; ein Deminutiysuffix 1c (Schulze Eigennamen 4 IS) ware bei einem

auf k auslautenden St. bei Synkope aus *mcicn annehmbar; ganz unwahr-

scbeinlich Hirt IF. 37. 230: vacca aus *irttl;cl, *uatdl'a umgestellt aus *va-

Udta : ai. vucita.

Doch gelioren die ai. Formen als Bezeichnungen nur der briinstigen Kuh
wobl vielmehr zu vac- „wollen, begehren 11

(s. Wz. *uck-; vUgita Ptc. eines

Intens-Kaus. *vugayati\ und steht lat. vacca dann allein.

uag-
, ;
Hobldeckel. Scheide; schutzend iiberdecken. iiberstiilpen“.

Lat. vagina „Scheide, bes. dcs Schwertes- 1

(: gloss, vagna „jiovTtig /ueydb],

grave; yavXbr xa?.ovoiv“ 1
‘i Fay IF. 26, 25, der vagina als Deminutiv dazu.

*cagnina, auffassen will); lit. voziit, vvzti „etwas Hollies iiber etwas decken,

stiilpen
1

' (andere Bed.-Angabe bei Schulze KZ. 28. 280) = lett. vazu, vri.zit.

rn,:t ,,einen Deckel auflegen“ (Schulze KZ. 28. 2S0 1 .

Gr. raaai „weibliehe Schanr 1 (Bezzenberger BB. 27. 178; ware *vyjG.y.-.

wiibrend vagina doch wobl idg. Media voraussetzt) beibt fern. — Eher ist

vielleicbt bom. hoyg [fiogko vet' koyg) als t-fwyd „schutzendes Dacb“
bier anzureihen. das kaum als „Ort, wo der Wind sich bricht“ (Lit. bei

Boisaci| 268 zu iiyrrur. dazu bom. imioyg „ein schiitzender, deckender
Ort fur Schiffe". diss. aus *cai-ftfmyd (nicbt wahrscheinlicher von Bechtel

Lexil. 134 unter Trennung von ioryg auf ein mit dyg „Brucli‘
!

,
Hrdt. y.vua-

rcayg — aus *y.vuaxo-ayi) — ablautendes ,.Ort wo die Wellen sich

brechen“, zu ayrvfti, bezogen . — Mir. fagen, faigliin
,
cymr. girain

,
corn.

giicin, bret. gouliin, gouin .,Scheide' 1

(Fick II 4 261) sind lat. Lw. (Vendryes
De bib. voc. 139, Loth des mots lat. 175, Henry Lex. bret. 138, Pedersen
KG. I 204. 222); mir. iarfaigid „Fursorge, Schutz 11

(^Stokes KZ. 41, 386)

sebeint mit iarfaigid ,.Frage. Xachfrage' 1

iarm-fo-saig- ursprgl. eins zu sein

i vgl. auch die Bed. von *to-od-saig- „aufbewahren ; erniiliren, unterhalten".

Pedersen KG. II 60S).

uag- „schreien“.

Ai. ragnti- m. „Ton. Ruf, Zuruf", ved. ragvam- „liirmend“, vagvanu- m.
„Get6se“ (Ublenbeck Ai. Wb. 267 zw.

;
lat. vugio. -ire „wimmern, quieken 11

(FBilenbeck aaO. ; kann a als von einem 7-St. *iiagi-s ausgegangene Debn-



stufe haben, s. Niedermann IA. 19, 35 f.); fraglich gr. tieqi - ayvvzai uy
)

,,hallt ringsum wider 1
' Fick I 4 124: eher „wird ring&um gebrochenA zu

uyvvf.u „breche“): lit. vagrant

i

fwiire dehnstufigi „krahlen“ Hoffmann bei

Eezzenberger BB. 27. 152; konnte auch zur Wzf. *udgh- gehoren, was Hoff-

mann BB. 26, 132 auch fur lat. vayio annahm unter der ungeniigend be-

griindeten Annahme von intervokalisehem lat. g aus gh nach langem Yokal .

Air. fogur ..Ton. Laut"', mir. deogciirc „Weissager“ (Fick II 4 285, Stokes

KZ. 41, 384j ist fo- ~ gnir-
; und mir. fuaimm ,,Larm“, pi. fuammand (Fick

II 4 260, Stokes aaO.i lautlich fernzuhalten Yok.
! f- urspriinglich ! \

Eine ahnliche Wz. auf !: in ai. cnmti „schallt. schreit, briillt, heult‘
: (aber

iiber vcicn „Ivuh“ s. unter *uaka

\

eine auf gh in:

uagh- „schreien, schallen 1 ':

Gr. >]/>], dor. a-ya „Larm“, gyio „Schall, Ton, Widerhall“, gyos m. „Schall,

Ton“, fjysco „schalle, tone“, dvagygs „graBlieh tosend“, gyjta, -hgg ,,tdnend",

layj] „Schrei“ (*jufay/i), iayio „schreie laut“ i fifayco). Aor. 5-ayov (Schulze

KZ. 29, 250 f. i, Ptc. Pf. unredupl. aficpi-i fjayvta ,,umjammernd‘‘ (ibd.). avi'a-

yot „av£v is. Bechtel Lexil. 76: anders, mit u- copulativum. Boi-

sacq 100): lit. vogmuti't (s. o.).

Mit anl. s- vielleicht (doch s. u.) nacli Fick GGA. 1894. 237. Wb. II 3

692 (Zupitza Gutt. 181). Bezzenberger BB. 24. 152, Fick III 4 545. Falk-
Torp u. sak hierher:

lit. svagiu scagvti „tonen“, lett. svadzrt. svu(hinat „rasseln, klappern'*

(iiber anklingende Worte mit anl. iv-, sv- s. Bezzenberger aaO.); got. gas-

wTgjan
,

swogatjan „seufzen“, anord. sggr m. „Getuminel. Liinn, Regen“,
norw. Sfigja ,.sausen. brummen, laut reden“, ags. sivogan, stcegun „tonen,

sausen, widerhallen“, surg, sicie<i m. „Larm, Klang“, as. sicdgun „rauschen,

rauschend einherfahren“, ndl. ziroigen „stohnend“; tiefstufig wohl anord. svaglci

,,platschern“ (auch uni-sngr „das Rauschcn des Adlerflugs“ ?? Pers. Beitr. 355).

Fiir anord. sukk freilicli auch smkk n. .,Larm“ ivon Falk-Torp als *sujh-

nJ- angereiht) ist hingegen Yergleich mit norw. mdartl. sfiylcia
;
,bellen“

und lit. saitgiu, saugti „eigenartig singen", alit. slight, sagti Jieulen, winseln“,

lett. sdch-u, -ct ,,klagen, bes. vor Gericht“ silkstities „seufzen‘ (daneben k-

Formen wie lit. saukiit. nach Persson Beitr. 355 durch Entgleisung unter

Mitwirkung von kaiikti „heulen“. Baiikti „schreien' 1

) unter idg. -s c tig- moglich

'Zupitza Gutt. 169), doch ist germ. k(k) kein verltifilichcr Zeuge fiir idg. 7 .

Persson Beitr. 355 f. faBt alle genannten germ, und bait. Worte mit anl.

s- unter Trennung von gyi) unter einer Wz. *s<urgh- (*scnt/h-, s-uegh-) zu-

sammen, was trotz des Fehlens von Formen mit sieherem e-Yokalismus

wahrscheinlich richtig ist: got. swig!on „die Fliito blasen. pfoifen", ahd.

sw'eglon ds., swegnla „Pfeife, Flote“, nhd. schwigdn. ags. stnglhorn ..ein

Musikinstrument ' 1

(die allerdings nicht idg. sui- zu enthalten und lat. sthi-

Idre besonders nahezustehn brauchen) und got. sivegnjan ,,frohlocken‘\

swvgnipa „lautes Frohlocken'* stehn wegen der den iibrigen Worten fremden
Beschrankung auf helle Gehoreindriicke etwas abseits, konnen aber auf

Grund von germ, swag-, swag- in schallmalender Absieht mit ihrem hellern

Vokalismus ins Leben gerufen worden sein.

Ahnlich die Schallwurzeln imp-, uoh-.
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1. uat- „geistig angeregt sein“ (euat-).

A. api-vdtati „versteht, begreift“, api-vatayati „regt geistig an, macht

verstehen
11

;
av. aipi-vat- „kundig sein“. Dazu mit a lat. rates, -is „Weis-

sager, Seher“, gall. ovnrEig K PI. ds., air. faith „Dichter“, cymr. gwawd „Ge-

dicht“ (Tick I 4 127, 311, 542, II 4 542, Yanicek 263)
;
got. ivods „besessen“, an.

ddr (wovon der Name der aisl. Hs. Edda vielleicht abgeleitet ist, s. Falk-

Torp 180, 1453), ags. wad ds. (
*tcdda-), ahd. icuot in fer-unot „wiitend“;

alts, wodian „wiiten“. Ahd. ivuot (gen. wuoti), mhd. ivuot „beftige Gemiits-

stimmung, Wut“; dazu altn. Odinn, as. ags. Woden, ahd. Wuotan. Auf
germ, icopa- weist altn. odr- m. „Poesie‘‘. ags. wop „Gesang, Laut“ (Fiek

III 4 414). S. auch Falk-Torp 793, 1524. Auf eine Wz. eu[a)t- weist lit.jciu-

czift jausti „empfinden, wahrnehmen“, juntiii jiisti „durchs Gefiihl wahr-

nehmen“, pajunta ,,Empfindung“ (s. Fick 4 I aaO.) neben av. api-aotat „sie

begreife“ (Bartholoinae Airan. Wb. 41).

Tiber die Delinstufe rat- vgl. Bartholomae, ZdMG. 50, 676.

2. uat- „krumm, gebogen‘\

Lat. vatajr,
-ads „krumme oder schiefe FiiBe habend“, vatius „einwarts-

gebogen, krumm“, vatia „einer mit krummen Beinen“, vascus
(
*mt-scos

)

„quer, schief“ gehoren zu germ. *vapvan- „Krummung, Biegung“, dann

mit engerer Bedeutung „Wade. Kniebeuge“ : altn. vqdvi m. „Muskel, bes.

dicke Muskel an Armen und Beinen“, afl-vqdvi „biceps u
,
norw. vodve „dicke

Muskel an Arm und Bein“ usw., ahd. wado m. „sura, suffrago“, mhd. wade

„Wade u
,

alts, aaathan „suras“, mndd. wade „Wade“, mndl. wade f. „Knie-

beuge, Kniekehle“. Vgl. Liden, KZ. 41. 396f., wo auch iiber die Bedeu-

tungsentstehung der Bezeiclinungen fur „ Arm'" und „Bein“. Vielleicht ist auch

das dunkle umbr. vatuva fetwa „Sehenkelstucke u
?) heranzuziehen. Weiterer

Zshang mit lat. rants ,,auseinandergebogen, auswartsgehend, dachsbeinig“

usw. (Wz. *va-) ist wahrscheinlich, vgl. Liden aaO., Persson, Wzerw. 67.

Lat. ratax geliort nic.ht zu gr. fiazog „Dornstrauch, Brombeerstrauch“

usw. 'Bezzenberger BB. 2. 190).

liadh- „Pfand, Pfand einlosen“.

Lat. ras, vadis
,,
Binge*, radioionium „Biirgschaft“, pracs, -dis, alter

praevides OIL. I 200, 46 „Biirge“; got. wadi n. „Pfand, Handgeld“ [wad-

jnhokos „Pfandbrief-‘), anord. ved n. „Pfand, anvertrautes Gut“, afries. wed
„Vertrag, Versprechen, Biirgschaft, Sicherheit“, ags. wedd „Pfand, Yertrag“,

as. tveddt „Pfand“, ahd. icrtti, weti ,,Pfandvertrag, Rechtsverbindlichkeit,

Pfand“, mhd. auch „Einsatz bei einer Wette, Schadenersatz*, nhd. Wette;

davon got. gawadjrm „verloben 4
), anord. vedja „aufs Spiel setzen, wetten,

ans hohere Gericht miter Hinterlegung einer Biirgschaft Berufung ein-

legen'
1

,
ags. iceddian „Yertrag machen. versprechen, verheiraten*

(weres

icnldiun „sich einem Manne verloben“. engl. wed „heiraten“ ‘), mhd. wetten

„Pfand geben. Strafgeld entrichten, wetten*. nhd. wetten.

Lit. ruduoti „etwas Verpfiindetes einlosen*, uzvaddoti ,,fiir jemanden
eintreten“.

') Trotz dieser Bed in keincm Zusammeuhang mit Wz. nedh- .ftiliren. heirnffthren*.

vie Prusik KZ, 33. 160 und Feist Got. Wb. Ill wolleu.
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Anderwarts nicht nachgewiesen
;

iiber cech. zavoditi „wettlaufen, wett-

eifern“ (von siivod „Rennbahn“) und sloven, vadlja „Wette
41

(grin. Lehn-

wort) s. von der Osten-Sacken IF. 33, 266 iiber aksl. sh-vada „Streit“ Yf.

LE\Vb. 2 808; sicherfem bleibt aucli gr. aedkog „athletischer Kampt'“, de&kov,

ad-kov „Kampfpreis“ nach Zupitza KZ. 37, 405 f. (a. auch unter *ue- „sich

miihen“) und Uhlenbeck PBrB. 30, 321 f., wo auch gegen die Anreihung

an *uedh- „binden‘ : oder „fiihren“.

uadh- ,,gehen, schreiten“.

Lat. vudo, -ere „gehe, schreite", vadwn „seichte Stelle im Wasser, Furt“,

vado
,
-are „auf einer Furt ubergehen, durchwaten 11

,
altn. aor. praes. vada

at. Yb. „gehen, vorwartsdringen, (dureh)waten“, ags. wadan, afries. ivada ,

mnd. widen ;
ahd. ivatan , mild, waten da. Hierzu germ. *vada- „Furt“

;

altn. vad n., ags. weed n.
,
.Wasser, See“, gewced „Furt“, mnd. wat „seichte

Stelle“, ahd. teat „Furt“, altn. radii

l

„Furt“, vgl. ON. Sutzivedel (Pick 1 4

542, III 4 385 f. (Falk-Torp 1 34
1

(vad III, vade: Lit. 1573). Gegen die

Anreihung von ai. geidham „vadum“ (Curtius 473, Fick I 4 aaO., Vanirek 74)

a. Barth., IF. Ill 59. Uber arm. gam „ieh gehe“ vgl. Pedersen KZ. 39, 362.

Ganz unsicher ist Pedersens Annahme einer Zugehorigkeit von air. du-

cuaid „ist gegangen“ (KG. I 421, II 648).

nap- „schwatzen, daherplappernU

Ags. wcefliun
,
norw. vava „Unsinn reden“, zu lit. rap it, -vti „schwatzen,

plappern. viel Bedeutungsloses reden w (Falk-Torp u. veeve = Fick III 4 392,

deren Alternative, wonach die germ. Worte als „verwickeln“ eine Sonder-

anwendung von iveben waren, nicht einleuchtet). In der Bed. -Farbung
weicht lat. vapido, -are „Priigel bekommen“, eig. „*ein \Yehgeschrei er-

heben“ (Persson Beitr. 493f.) zu sehr ab: es ist wohl Schallbildung (vgl.

paupitlfire, *pipilare) vom Naturlaut va ! aus( Thomas Stud. 37, s. Hartmann
Gl. 6, 347). Ob gr. i/jtvco, dor. dnvio „rufe, schreie, tone lauU (ob trotz

fehlender Spuren eines y- nach Leo Meyer Hdb. I 610 aus fax- durch

diss. Schwund des y- gegen den folgenden Labial?) die Bildung in altere

Zeit hinaufzuriicken verinag, ist ganz fragwiirdig. — Uber ein damit nicht

als Tiefstufe zu vereinigendes Up- s. u. -u in Schallworten.

uab- ,,rufen, sclireien, wehklagen“.

Got. wopjan schw. Y. „schreien, rufen'-
£

,
aisl.p/xs schw. Y. „rufen, schreien,

klagen“, op „Ruf, Geschrei, Wehklage ahd. wuoffen , mhd. wilefen schw.

Y. „wehklagen, jammern“
;
ahd. wnofan (wiaf) ds. ( woof „Janimergesclirei“

,

as. wGpian ( iviop ) ds. (wop „Jammer“), ags. arepan (wrop) „weinen“ (wop

„Ruf, Geschrei, WeineiU); [aber aisl. omr m. „Laut-‘ (*wo[h]ma-), omun f.

„Stimme, Laut“, ags. worn, woma m. „Larm, tumultus Lt

,
weman „tonen, lier-

beilocken, verfiihren“ zur Wz. uekt-\ ; aksl. vabljq, vabiti „herbeirufen, her-

beilockenU lett. saus dem Slav.) mbit „vor Gericht fordern“.

v. Rozwadowski Rozprawy ak. urn. w Krakowie, Wydr. filol. Ser. II. tom

10, S. 421, Grienberger Unt. 243 f., Uhlenbeck PBrB. 27. 135, Falk-Torp
u. ymte, Fick III 4 414, Persson Beitr. 493 f. (wopjau : lit. vapeti — s. u. uap-
— bei Fick II 3 463).
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ua-n-q- „gebogen sein“.

Ai. vancati „geht krumm, schief, schwankt", vncydte ,.schwingt sick. fiiegt",

cancuyati „weicht aus, entwischt, tauscht, betriigt", vakrd-h „gebogen,

krumm", vaiiku-h „fliegend“, vaiikri-h f. „Rippe“ („die gebogene") vaiika-li.

cahkara-li „FluBkrummung", av. nina'sta-kusrua „mit einwarts gebogenen

Hornern“ (Bartholomae IF. II 264).

Lat. vacillo , -arc „wackeln, wanken" (vgl. Yf. LEWb. 2
s. v. conn .mi)",

cymr. gwaeth (*vakto-) „schlechter“, gwaethaf Superl., corn, gweth. mbret.

goas „schlechter" fFick II 4 260). Mnd. wingeren „sich kriimmen, krieclien";

got. unwcihs „untadelhaft“ (*wanna- : ai. vaiika s. o.), as. w(ih n. „Ubel”,

ags. woh „krumm, ungerecht"; n. „Bosheit, Unrecht", altn. vd f. {*wanho)

„Winkel“ und „Scbaden, Unheil", vgl. vatfi m. ds. Auf Endbetonung weist

germ. *vunga- „Feld“, got. wagys „Paradies‘ ;

,
altn. vangr „Aue, Gefild". as.

ags. wang ds., ahd. holzwanga „campi nemorei" (vgl. hierzu Wz. va-u-g).

Derselbe Stamm mit schwaclier Flexion bat die Bedeutungsentwicklung

zu „Wange !
' durchgemacht, altn. vangi

,
ags. wange. as. vunga

,
ahd. ivanga

usw. Got. ist nur tmggari n. (?; „Kopfkissen‘' iiberliefert, wozu ags. won-

gere, ahd. icangdri ds. und anders gebildet altn. vengi (*vangia-). Lber

apr. winsus „Ilals“ vgl. Lewy IF. 32. 165. Vf. KZ. 34, 518.

Kach Petersson KZ. 47, 26S hierher arm. yangur „oidog, crispus, flexus"

aus idg. *u>iquro-. Hierher etwa lat. vafer „pfiffig‘
!

. ralmtm ,,varium"?

S. Yf. LEWb. 2 802.

Fick III 4 389 f. Uhlenbeck Ai. Wb. s. v. vancati. Ygl. uang iieng-. uek-.

uank- „Balken‘\

Ai. vi'uitcya „Querbalken‘ i

: mir. feicc „ridgepole, rooftree. Obersclnvelle".

Vgl. ai. earned „Rohr“, a-va diga „das Balkenlose". Fick II 4 261. wo auf

lat. vacerra „eingcschlagener Pfahl" hingewiesen wird; doch fehlt bier und

umbr. vasirslorn OK (?) der Kasai.

ua-n-g- „gebogen sein“.

Ai. vdm/oti „geht, hinkt" 'Gramm.) vanjula-h „calamus rotang": alb.

vauk, vangu „Felge, Radkranz", geg. rangds „schielend“ :G. Meyer Alb. Wb.
463): lat. vngor

,
-dri „umherschweifen“, vagus „umhorscliweifend, unstet",

air. fan > *vagno- • „schrag, abschussig", cymr. gwitun „Feld, Wiese", ncorn.

gicon ,
mbret. gwun „Sumpfland“ 'Fick II 4 260 zweifelncl: Loth Rev. celt.

36, 181 fur Verbindung der brifc. Worter mit ir. fan \ Aisl. rakka .,umher-

irren", and. ahd. icankOu, mhd. wanken „ausweichen, wanken. schwanken",

ahd. weaken *wanki<m . mhd. weaken „weichen, wanken", as. wmkean

„wanken" zu ahd. wank, mhd. wane „Bewegung zur Seite, Riickkehr, Um-
wenden, unstete" Fick III 4 389 : ahd. wawhul „schwankend, unbestiindig",

vgl. nhd. IVmike/mut. Wegen der idg. Parallelen mit a -Vokal ist auch

hier Wz. uang- anzusetzen und niclit o-Stufe der im Germ, und Lit. Wz.

ueng- (s. d.) anzunehmen. Lit. rag tit
,

vdgti „stehlen" (.Akrumme Wege
macheir), agis „Dieb“, vanghs „trilge Tungern tuendj". lett. ranga „Hand-

habe zum Tragen", rnngas „Schlinge, Fessel“, apr. wangits „schlechtbe-

standener Eichwald" vgl. Uhlenbeck PBrB. 19, 523, Lewy PBrB. 32. 136).

fiber gr. dyvv/a usw. vgl. Wz. Mm/-, weiterhin Wz. anglt-. ueng-.
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mil- „stark sein“.

Lat. valeo, -ere „bei Kraften sein, stark sein; gelten, vermogen”. o. fake

..valens oder validus“, pal. Ualesies = lat. Valerius \ vgl. Yf. LEWb. 2 804,

wo Lit.). Wahrscheinlieh hierher auch lat. volemum u'olaemuni) pirum
„eine Art groBer Birne“, dutch Volksetymologie als ,,die Hohlung der

Hand (vola ) fiillend” umgedeutet; vgl. quidam autem volnnum Gallica lingua

lonum et magnum intelligunt
,
Serv. G. 2, 88. Identisch ist osk. ualaemom

,

valai mas „optimus“ mit unklarem -aimo
,
etwa Superl. zu *valaio-'' oder

Kachbildung von osk. maimo- „maxinnis“? (Brugmann, IF. 14, 15'. Ygl.

Mommsen, UD. 258. Corssen, KZ. Y 87. Die Yerbindung mit ai. carlyon
,

vdriitha-h „besser, best‘
! m.uel- „wollen“) hiitte jedocli auch viel fur sich.

Ygl. Yf. LEAVb. 2 854.

Eine Dentalerweiterung ist im Germ, and Balt.-Sl. liaufig
:
got. wahlan, altn.

ralda (praet. olla ', ahd. waltan usw. „walten,berrschen, bewirken"; altn. raid n.

„Macht, Gewalt, Herrschaft“, alts, giwald f. „Macht, Herrschaft“, afries. icald,

ags. gnveald ds., ahd . giwuU ds.
;
altn . cinvaldi „Alleinherrscher“, alts, alo-

waldo, ahd. al(e)waUo usw. Ygl. Fick III 4 404, lit. veldu
(ccldziu )

veldrti

„regieren, besitzen, in Besitz nehmen”, pavddHi „erben“: apr. weldlsuuu Akk.
„Erbe, Erbteil", teddunai m. PI. „Erben“: iterat. lit. valdau valdyti „regieren“,

lett. vdldu vdldit „herrschen“. lit. raldonas (lett. valduons, rdldinieks ,.Herr-

scher“, pr. icaldnikans Akk. PI. „Konige“; lit. raise ius .,Amtsbezirk“, lett.

i'dlsts „Reich, Staat, Gemeinde“. Ablaut lit. pm:idles „beherrscht“ (Traut-

mann 340 f.), aksl. vlado vlasti „herrschen“. aruss. Part. Pras. votodyj „der

herrscht11

,
ac. vladn vlasti „herrschen“ usw. aksl. clash f. „Herrschaft“,

slov. vldst „Grundeigentum, Besitz” usw. Ygl. Trautmann aaO.

Die Bestimmung des Dentals hitngt davon ab. ob man die bait. -si. Formen
als aus dem Germ, entlehnt betrachtet. Gegen diese altere Auffassung

mit Recht Trautmann aaO. mit Lit. Der Dental diirfte deshalb trotz den

kelt. t-Ableitungen und av. urratat- „gebietend‘ i (Bartbolomae 1530) fur

das Germ .-Balt.-Sl. als ursprgl. dh anzusetzen sein. Ygl. noch Liden, BB.

21, 106. Yf. LEWb. 2 804. Fick I 4 541.

Uber got. wulpags, mdpus usw. vgl. up/- „sehen“.

Air. fain-, fotn- „herrschen“ mit urspriinglich pras. bild. u : s. Pedersen

KG. I 157, 179, II 525: abrit. Clot-unli, cymr. Bud-guaf Gur-gnol usw.,

acymr. gualart in Catgualart, vgl. cymr. gurdadr ,,Oberherr“, abr. Cal a -

iialdrt, Ilncluualart (Fick II 4 262). Hierher wohl auch gall. Atonla-rlatos

(Munzinschrift: vgl. RC. 9, 29'. — Ir.fluith (*rlali- „Herrschaft, Fiirst
<!

,
cymr.

gwlad „Land“. acorn, gulat, gl. patria, mcorn. galas , mbr. gloat Reich”,

nbr. ghd „Yerm6gen“: ir. flaithem „Herrscher“ (Fick 4 II aaO.. Pedersen

KG. 157 ;
meymr. gulctic „Konig“.

uastos „wust'
£

.

Lat. vastus „6de, verwustet, leer“; air. fass ,,leer‘ (= vastus
,, fasndi

„Wuste“ (Fick II 4 263); ags. waste „wiist, verwustet, leer”, alts, wosti
,

afr.

waste ds., ahd. icaosti
,

mild, wiu-ste „wiist, leer, verschwenderisch ‘
: mhd.

waste „wiist, Wiiste”, verwasten stamint aus dem Lat. (Fick III 4 414: siohe

auch Fick I 4 543). Ygl. Wz. *im-.
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uazdh- (mzdh-'l) „weit, lang“.

Unter dieser Grandform sind nach W. Meyer KZ. 28, 167, Thurneysen

KZ. 32, 570 f. zu verbinden lat. vastus „weit, ungeheuer groB, unformlich“

(nicht identisch mit vastus ,,6de“) und air. fut „Lange“, fotae ,,lang“, nir.

fad, fada
,
manx foddcy. Uber den Yokalismus vgl. Thurneysen aaO. und

Pedersen KG. I 32. 34 f.. letzterer halt allerdings das o far den alteren

Yokal.

lie- „wir :;

.

Ai. vaydm (pi.), av. vaem, ap. vai/am „wir“ (urar. Erweiterung von *vai

nach ahum „ich“), ai. ram (nur RY. 6, 55, 1) du. „wir beide ,; (dagegen

Civdm, arum nach ynvdni „ihr beide“ erweitertes *a = n); got. weis
,
ahd.

wir, iver. wiar
,

as. w7, wi, we, ags. we, uc, anord. ver, vir „wir“ (pi.),

dualisch got. ags. as. wit ,
anord. v it emit angehiingter Zweizahl, s *duou ):

lit. ve-du „wir beide“, aksl. ve ds. (Dehnung von *ve; lit. mes pi. „wir“

usw. mit m- aus dem ich-Pronomcn). S. Brugmann II 2
2, 380, 386, 411 f.,

Sommer IP. 30, 3 93ff. Letzterer erwagt wegen hom. vd>[f]i
,

cnpcb[f\i,

worin jedenfalls nicht ein der Bed. „z\vei“ igegen ein idg. *ui dieser

Bed. s. *ui „auseinander“), sondern wohl Verbindung des Acc. vd> mit einem
Nom. du. *ft vorliegt, daB der St. idg. uei-, ui- gewesen sei und die bsl.

Formen mit e auf Umbildung beruhten. Urspriinglich bloB dualische Bed.

,.ich und du“ ist trotz Brugmann nicht anzunehmen,

1, lie- (vereinzelt ane- „wehen, blasen, hauchen“, in den europ. Sprachen
vielfacli votu „Windigen“, d. h. dem Reinigen des Getreides von der
Spreu durch Werfen der Korner gegen den Wind. (Ausfiihrlich Solmsen
Enters. 270 ft’., Persson, Wtf. 7.)

Ai. villi, av. ca'ti „weht“ = gr. uym ds. (gr. a- kann Yorschlagsvokal
sein; dot;' nvev/ta Hes. ist wohl erst auf Grand von drjut gebildet, erweist
also nicht vorgr. a-; uxgatjg „scharf wehend“, dvoa/j? „widrig wehend“, vneg-
<xt)i „ubermal.iig wehend“ mit Zsdehnung); neben dem Ptc. *ue-nt- „wehend“
tai. cant-, gr. Acc. derr«) stand ue-ntds „Wind :

‘ in lat. ventus
,

got. usw.
winds

,
ahd. ivint. cymr. gwynt „Wind“, wozu lat. ventilure „(*worfeln)

schwingen“, rentilabrum „Wurfschaufel“, got. diswinpjan
,
Korn ausein-

anderwerfen“, winjnshuiro „Wurfschaufel“ (germ, p, woneben mit gramm.
M echsel d in:) ahd. wintOn „svorfeln“, winta

,
wintseiimla „Worfschaufel“,

ags. wimheian „dem Winde aussetzen, worfeln“ (engl. winnow).
m-Praes. (oder von einer Wzf. *uci-l) : got. waian, waited, ags. wdwan,

ahd. wajan
,
warn „wehen“, aksl. vijq, vijati „wehen“ und „worfeln“ (davon

russ. rejalo
,
sloven, v/wnica

,
poln. wicjaczlui „Worfschaufel, Kornschwinge“)

:

Nominal: lit. cfjas „Wind“, ai. vUyu-li, av. vayus „Wind, Luft“.
Fiir wurzelhaften Wert des -i-fuhrt man die Tiefstufe *ut- in folgenden

Wortern an, die aber auch anderen Auffassungen Raum geben: aksl. vijah,
rijulica „tempestas“, russ. rbjdlira „Schneegestiiber“ (auch vijdlka]), ibjuya
„Schneesturm ‘, zavbjdtb „verschreien“, cech. rati

(*njati) „wehen“ (erst

slav. Entwicklungen aus vortonigem ofj- ? )

;

aksl. oichrz „Wirbel\vind“ (jeden-
falls zunachst zu russ. vichat-b „erschuttern, bewegen“, vichljatb „schleudern“.
s. Brugmann Grdr. II 1 1040. Pedersen IF. 5. 70. und wohl als ,.wirbeln.
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im Kreise schwingen“ zu *nd- „drehen“); lit. vydrn
,
vidrcis „Sturmwind"

(s. Leskien Bild. 438; das im Lit. sehr seltene Formans -dra — vgl.

echt lit. vetra „Sturm“ — mahnt zur Yorsicht; Verquickung von slav. vedro

„Wetter“ mit slav. vyti „heulen“?); horn, uiov tjxog
,
Dviujv chads, uta&a'jr

vom Aushauchen oder Auslassen der Lebenskraft (zur Bed. zuletzt Bechtel

Lexil. 2 If.
;

gr. Wz. dpi?-, vielleicht zu *ueis- „vergehn, welken", so dal!

fjTog, dvyov Acc. der Beziehung „mit der Lebenskraft auslassen“?).

n-Praesens: gr. aivco aus *^a-v-no (vgl. zur Bildung cpaivco : ai. hhali)

und aveco avecof) aus *a-faveco „reinige die Korner durch Aufriitteln von

der Spreu, beutle“, parai ' nsginxlaai Hes. (iiberliefert yavar Tteginxiaar.

s. auch Bechtel KZ. 46, 374); beruht auf einem solchen schwachstufigen

«-Praes., aber in der Bed. „wehen“, auch apr. wins „Luft", Acc. winnen

„Wetter"?

/•-, Z-Ableitungen: gr. avga „Lufthauch, Luftzug" tsetzt eine leichte Wzf.

uue- voraus, wie askXa, aex/uov. Wetter
,
edavog

,
s. u.), drjo, g. yeoog „Dunst.

Nebel, Luft“ (a- wohl erst nach *afd>g, ecog, kaum Dehnstufe flu- zu aue-\

lit. urns „Luft, das Freie, Wetter", von Persson auf *a\n\ros zuriickgefiihrt,

ist keine irgend wahrscheinliche Stiitze fur eine solche Dehnstufe).

Gr. de/j.a, aol. aveXXa „Sturm !<
(*ci£eX-ia; nicht Umbildung eines *afed-

la , zur Wzf. *ue-cl
,

s. u. i, cymr. uwel f. ,,Wind, Hauch“, acorn, undid „aura“,

mcorn. awel „Wetter", brit. Lw. ir. ahel (h Hiatuszeichen), aial „Wind,
Hauch"; :(ue-lo

-

vielleicht in lat. evelutus „eventilatus, unde velubra
,
quibus

frumenta eventilantur" (Paul. Festi 68 L) und in ahd. wdJa ,.Facher“ (tvenn

nicht aus *we-plo, s. u.).

t-Weiterbildungen: ai. vata-li, av. vCttu „Wind“, lit. ictyti „\vorfeln". gr.

arjxyg ,,Weher“, ayovgog „windig, luftig" = ai. vcitula- „\vindig“ fauch „ver-

riickt"; dazu auch vielleicht gr. dyavXog „frevcntlich“ nach Bruginann BSGW.
1901,94, besser als zu aaaxog

,
s. *u&- „schlagen“

;
trotz al'ovXog nicht

nach Bechtel Lexil. 15 zu ai. yafu-li „Spuk“. Ganz fraglich ist Zugehorig-

keit von gr. umxog, lionov „Flocke, Flaum", s. Boisacq, Bechtel Lexil. 80):

lat. rr(Hw«s„Futterschwinge“ (aus *ipst-nu-s, vgl. das Demin, cutilium ursprgl.

„eine kleine Worfschaufel". Sommer Hdb. 2 232 f., Kr. Erl. 86; aus dem
Lat. stammt ahd. wanna, ags. fann „Futterschwinge“, auch nlul. 117nine :

anord. vcl, veil „Wedel, Schweif" (aus *ur-tlu- nach Falk Ark. f. n. f. 3, 122.

oder liber synkopiertes *vepla- aus *enpila-), ahd. ivedil ds.; ahd. wadal

,,Wedel", adj. „sctnveifend, unstet, Bettler", wndalon „schweifen“ (ur-

germanisch wnpht-, idg. up-tlo-), ags. wapol ,,wandernd“, wcedla „Bettler.

arm", tccedl „Armut“, wiedlinn „betteln, arm sein“ (urgermanisch *wepln - >.

woneben ahd. icallon „wandern, umherzielien. wallfahrten", ags ueallian

„wandern" (aus *wudlo-ja-n; Sievers IF. 4, 337, Brugmann IF. IS. 436:

anders stellt Falk-Torp 1345 dies Yerbum als *waln- zu *ud- „walzen‘\

Kluge Wb. zu wallen „sieden“); ahd. wain „Fiicher" (aus *wr-plo oder we-lr,

s. o.); lit. vetra „Sturm, Uuwetter", aksl. v'tn ,,Luft. Wind"; auf Grund
der leichten Wzf. *mie- envachsenes *uet- vgl. uhgov : ai. mil-tra

)

vielleicht

in gr. dsxyov" to m’Ev/ua
,
aex/ua ' <pXo^ lies., axuog kontrahiert aus asxuog,

„Dampf, Dunst, Rauch", mit Tiefstufe, aber analogischer tlbernahme des

u-Yorschlags aus den vorigen avryi) „Atem, Luftzug des Blasebalgs, des

Windes, Duft, heiBer Anhaucli des Feuers", uvr/u/jr „Atem, Windzug"
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(oder diese Worte z. T. nach Solmsen zu ahd. sicedun „langsam verbrennen“,

mhd. sicadem „Rauehschwaden, Dunst‘ :

,
ags. uvadal „Rauck, Dampt”'.'.

Ir. clo-in-fet „blast ein
!! (Fick 4 II 263) bleibt fern (siehe Thurneysen

Hdb. 131 f., Pedersen KG. II 627 f.); *iii-dhro- vermutlich in anord. redr n.

„Wind, Luff, Wetter", as. uvdar n. „Witterung. boses Wetter", ahd. vxta.r

Wetter, Witterung, freie Luft 11 und aksl. vedro „heiteres Wetter 1

’, redn

„heiter (vom Wetter) 11
(s. Brugmann aaO. ;

an sich sind die germ. W orte

auch aus *uc-trom, die slav. aucli aus *iiecl-rom, s. u., lierleitbar: auf *u<--dh-

beziebt Persson 664 zweifelnd noch i&iuj ’ aritoi, y.am’bg Xenxo; arp ?;
Hes. ;.

*uc-d ahd. waym, wiaj , mhd. waryn „wehen, blasen“, ivas „Windstot:V !

,

lit. redint

i

„liiften. kiihlen
11

; allenfalls gr. ad^co „hauche“ aus va-fdd-io)

(eher aber gr. Yeuschbpfung nach anderen Yerben auf -aQm ) ;
vermutlich

auch lit. ditdm „Sturm, Tosen“, aber auch (wenn hierher gehorig, sekun-

dar :)
„Flut, tlberschwemmung, Wasser" („Sturmflut“) aus 'aiud-ra, audmis

unit oder ohne veins') „Nordostwind“ (eigentlich „Flutwind“ ? Trotzdem nicht

wahrscheinlicher nach Johansson IF. 2, 62 A. 2 zu ai. adman- ,,W ogen,

Fluten“. gr. vdcoo usw.: Zusammenfall zweier WT
orte erwagt ‘Perssonj.

*uv-d- in gr. edaro; „duftend“.

*uc-s- : ai. rasa-h
,

vusaka-h „Wohlgeruch". casayati „fullt mit W ohl-

geruch", samvasita-h „stinkend gemacht“: strittig sehwed. os n. ,.Dunst,

Geruch 11 *uoso-, Persson Wzerw. 201, Beitr. 12 oder als *od-s-o- zu *od-

„riechen" s. d. ? norw. dial. Os bedeutet freilich ,.auBer Dunst. Geruch11 auch

noch „Luftzug“i; lit. vrsidj/s, ostlit. viesidets, Nvestlit. v testda .,W indstoS,

"Wirbelwind", irstu, resti

‘

„sich abkiihlen, kiihl oder luftig werden11

,

resit „kiihle Luft, Kiihle", resits ,.kiihl, luftig’
1

;
isl. vas „aura refrigerans",

rcesa „spirare“ (Persson aaO. ; auch ndl. waas ,,Reif, Duft“, von Falk- forp

u. os I zu *urs- „fouchten“ gestellt, paBt in der Bed. besser hierher .

Wie in diesen lit. Worten und in ai. nis-va- „sich abkiihlen
11
ersichtliche

Entwicklung desBegritfs „kuhl. kalt” aus „ kiihlender) Luftzug 11
lafit Persson

auch folgende bei Liden Arm. St. 21 f. Lit.!), Pedersen KG. I 103 siehe

aucli Bthl. WT

b. 41 1‘.', vereinigte Sippe zu unserer Wr
z. in Beziehung setzen;

av. ao-ia- ,,kalt (vom Wrindo n. ,,K;ilte. Frost 11

,
uodaro „Kalte !1

. ai.

udhar n. „Kalte“ (Ablaut wie zwischen alul. afar „Euter“ und gr. or (fag),

ai. Oman- mach YeifSer BB 17. 244 f. in der Bed.:) „Kalte“, arm. hov

„kalt“; lit. ditsti „kalt oder kiihl werden11

,
lett. auksts mit 4-Einschub)

„kalt’
!

,
avkstuma puses dj „Ostwind“ (aber lett. ausbs ,,Ost\vind

:
’ wohl

vielmehr zu lat. auster, aurora

)

aus idg. *(las-, bzw. *nus$-, oder allenfalls

aus *au.'j-k~, vgl. mit ausl. ir. odit, audit ,,Kiilte“, uar „kalt“, cymr.

oer. acorn, oir. gall. Ojruii (verkurzter Monatsnamei aus *out/ro arm. oic

..kalt“, iteanam ,.werde kalt" aus *eug- oder *oug- daneben wohl *awi- in

lat. auctnmnus „Herbst“ . Dieses Schwanken zwischen cjo und n-Yoka-

lismus i vgl. etwa arm. n-xodc „F!uch“ : janw m „weihe“i liiiit die lautlich

ohnedies etwas diinne Yergleichbarkeit mit a uc- „wehen“ recht unsicher

erscheinen noch weniger aber empfiehlt sich Yergleich mit der Sippe von

vdcoo usw.. Johansson IF. 2, 62, wobei ^aBkalt 11 der Mittelbegriff wiire .

Bei einzelnen Worten. wie mnd. waScm „feuchtcr Dampf, Dampf von

heitiem Wasser 11 kann man zweifeln. ob zu uijiiii- „wehen“ oder zu

„feuchten“.
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t'bcr ai. upa-vajayati „faclit das Feuer an“ ('von Panini als Kaus. zu va-

gefafit s. Wackernagel KZ. 43, 292.

2. ue- (aue-? ue-d(h)-?) „sich miihen, anstrengen“?

Solmsen Unters. 267 f. verbindet ai. vdyati, -te „wird miide, wird er-

sehopft. ermattet" mit gr. aedXog „Miihsal, Not, Kampf, athletischer Wett-
kampf“ (*af6-#/o?), aedXov, a<)).ov „Kampf, Kampfpreis. Kampfplatz‘ :

.

u&Xiog „miihselig, jammerlich, elend“, wobei a- entweder Yorschlagsvokal

ist oder eine vollere Wzf. *ayp- neben *ue- voraussetzt. Damit allenfalls

vereinbar ist Zupitzas KZ. 37, 405 Yergleich der gr. Worte mit mir. feidin

„Anstrengung“, fedil „ausdauernd“, air. ni fcdligedar „non manet“, co fedlignu r

„daB vv ir aushalten" (wobei formale Verhiiltnisse wie *ms- „messen“ : *mcd-.

uU- .,wehen“ : anord. vedr, dt. Wetter vergleiclibar waren), wozu Pedersen

KG. I 1 10, cymr. gweddil ,,remnant, leavings
11 (daraus h.fuidelli stellt (dies

nicht nacli Stokes KZ. 35, 594 als *uo-dllo- mit got. dads „Teil“ zu ver-

binden. woriiber del- „spalten“).

Doch ist die Zusammenstellung in alien ihren Gliedern ganz unsicher.

Fiir vdyati wird „sich anstrengen“ als Gdbed. in Frage gestellt durch die

Bed. „austrocknen“ von vCtna „trockeir‘, upa-vayati „durch Vertrocknen

ausgehn, vertrocknen“, upavata- „trocken geworden“ (Yerwandtschaft mit

lat. viesco ist freilich trotzdem nieht uberzeugender; Fick I
4 553 verkniipft

vdyati mit gr. arngog „Schlaf‘, ucoteco „schlafe“, doch s. iiber diese \
r au-

„iibernachten, schlafen“); und in dedXog lost sich am natiirlichsten -d/.o-

als suffixal ab, wahrend der Dental der ir. Worte wurzelhaftes d oder dlt

ist. also bestenfalls recht entfernte Yerwandtschaft bestiinde. Stellt sich

dedXog (woriiber man nach Boisacq vgl.) als „Keuchen“ zu dyut ,,w
Tehe.

blase“?

1. uei- „drehen, biegen“, z. T. ncir-; viclfach von biegsamen Zweigen.

Flechtwerk. Rankengewachsen. Ygl. im allgem. Curtius 3 3S9f., 504.

Fick I 4 130, 306. 54S, II 4 270f„ III 4 406, 411, Persson Wzerw. 113,

Beitr. 86, 235 ff„ 321 ff., 465. 510, 5171’., 520, 649. 676, 934. 956 ' auch

zu den am Schlusse verwieseneu erw. Wzformen).

Ai. vielleicht vdyati „webt, flicht“ (
paradigmatisch freilich mit Pf. nvah,

Ptc. aid-. Inf. otuni zusammengefaBt. die zu WT
z. Am-, vermutlich der

Grundlage von uei-, gehoren: Wackernagel Ai. Gr. I 94 will daher geradezu

r-dyati trennen und betrachtet fut. vayisyati
,

vdyu, vayaka- usw. als erst

dazugebildete Formen, wogegen kaum etwas einzuwenden ist , vdyu- m.

..Weber, das Weben“, vuyaka- „Weber, Naher“; sicher zur idg. Wz. uei-

stellen sich vydyati „windet, wickelt, hiillt“, Ptc. rltd- „gewunden, gewickelt.

vyaua- n „das Winden, Umhiillen“: vayd „Zweig, Ast“ (= ir. /e „Rute‘\

vgl. auch aksl. v?ja „Zweig, Ast“); Meillet Msl. 14, 346, Persson Beitr.

518ff.. 676, 957f. ; nicht zu *ui- „auseinander“.

Gr. ylg (d. i. flgi' ipdg Hes., vh]v‘ dpneXov, viov ' dvadevdadda lv-=f- .

svtddtg' d/u7te?.oi Hes. (s. dazu Solmsen Unt. 255 i iaber Tor „"\ eilchen“.

woraus lat. viola wohl entlehnt ist, nicht als „Kranzblume“ hierher, sondern

wohl aus einer voridg. Hittelmeerspraehe, s. A f. LEWb. 2 und Boisacq s. v.

:

nicht nach Dohring Pragr. Konigsberg 1912. 33 zu dt. Wiese'.
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mit g(li)- Suffix rik, vigu „Ubergangssteig, aus einem Balken bestehend,

Tragbahre, Pflugdeichsel11 Gdbed. „Rute, vimen“? Die Anwendung fur

Starke Stangen, Balken ist deni wenig giinstig).

Lat. vieo, vicre ,,binde, flechte“ (vie- : ai. vya-na-), vitilis ,.geflochten'‘.

Ir. fc (Corm.) „Rute“ (Johansson IF. 2, 25, Fick II 4 271).

Got. waddjus „Wall, Mauer“ (ursprgl. aus Flechtwerk ; s. Meringer Abh.

z. germ. Phil. 1 73 f.) = anord. veggr „Wand“ (urg. *wajjus s. u.: dagegen

as. levy, afries. ags. way „Wand :

‘, Uhlenbeck PBrB. 30, 324, als *iwiko-

zur erw. Wz. *ueik-, van Helten ibd. 241 .

Lit. vejit, vyti „drehen“. vytcts „gewunden, gedreht“ i= ai. vita-;, aksl.

vbjq, viti „drehen. flechten, windeir‘, lit. pavijelis „Wiekel“, lett. vija ,,aus

Strauchwerk geflochtener Zaun“, vijas „Ranken“, vija* „Hopfenranken“,

aksl. Vi'ja „Z\veig, Ast“ (entweder Dehnstufenform neben ai. vuyd ds.. oder

allenfalls *uoi-ia, in welehem Falle mit deni jj von germ, ivajjus niiher

zusammenhiingend, wenn dieses nach Brugmann 1 2 283 in *uoi -j- Formans

-lit- zu verlegen ist).

Mit 7-Formantien

:

Ai. veto, vetasd- m. „rankendes Wassergewachs, Rohr, Gerte“, vetra- m.

„eine groBere Art Calamus „Rohrstab, Rohre“, av. vaciti ,,Weide, Weiden-

gerte“; Ptc. ai. vita- is. o.); mit mind, t aus t wohl ai. vitika „Band,

Binde, Kugel“, vita „runder Kieselstein“ (ersteres suffixgleich mit ags.

wipiy „Weide“, lat. vitrj; „Keuschlamm“, ahnlich sloven, vitica ,,Ring“;

Petersson Fort. Regel 87 stdBt sich an der Bed. „runder Kiesel, Kugel“,

in welcher cr vit ik a an ai. valati anschlieBen will: LTJA. 1915. 17—19

setzt er aber yiJ-ta als Gdf. an, indem aus *ud-lo-, *ui-Io- ein wzhaft be-

liandeltes mc/7-. itil- losgelost worden sei .

Gr. Itm, wohl bosser thta tvgl. Fick BB. 30, 274) „Weide“; olovy,

oiovov „eine Weidenart“ (*^oiruo-, -vd . oho; „Dotterweide‘\ ohov „Strick“

s. Brugmann BSGW. 1901, 91 f.. Grdr. II 2
1, 4 4 8 f. : frvg, -vog

,
iiol. fnvg f.

..Radfelge, Schildrand, Weide“ i
= lat. vitas

Lat. vitilis „gcdreht“ (s. o.), vltis „Rebe“ (entw. = av. vuviti- oder = lit.

vyti.s’
; vitcx , -ids „Keuschlamm“ (eher mit i als 7 zu lesen, wie ai. vitika

usw.. s. o. und Yf. LEWb. 2
s. v.

) ; vitus „Radfelge“ (Abl. -R usw., siehe

J. Schmidt KZ. 22, 314: gr. Lw.??), vittu „Binde“ (vielleicht aus *iiitu-a

,

Johansson KZ. 30, 409, Prellwitz u. frog, v. Planta I 193, Brugmann I 2

322, wenn it aus tu durch Dissimilation gegen das anl. u- zu rechtfertigen

ist; andernfalls aus *vita, dem Fern, des Ptc. *u/tos, durch Konsonanten-

schiirfung!

:

air. faith „fibra“ \*reiti-), imm-a-feithc „sepiri“, imb-ithe „circumsaeptus“

tech pithe „aus Weidenzweigen gefloehtenes Dach“ (usw., s. Pedersen KG.
II 517', cymr. gwden ,,vinculum, ligamen, virga contorta“; mir. fdthlcnd,

cymr. ywydd/id „Epheu“ (Marstrander ZfceltPh. 7,410); wohl auch cymr.

gwythien, corn, givyth
,
abret. yuithennou „Ader n)“ (Fick II 4 271: urkelt.

-tt- aus -7«-, wenn nicht etwa Lw. aus lat. vitta).

Anord. vUlir „Weide“, ags. wipiy „Weide“ (s. o. ai. vitika usw.: Hoops
IF. 14, 480 f.

,
mnd. wide, ahd. ivxla ,,Weide“ (o-stufig wie gr. olova norw.
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mdartl. veid „Weide, Wicken". Bugge BB. 3, 113); nhd. Eingeweidc
,
mhd.

(Tn)geweide (Fick III 4 406, Falk-Torp u. veide, Schroeder IA. 26, 29 m.
Bed.-Parallelen, z. B. lat. visctis von der crw. Wzf. *iu:is-)

;
ahd. wid(i)

...Strick aus gedreliten Reisern", kuna-wiih „Fessel“, got. luma-widci .,Fessel“,

anord. vid, -jar „zu einem Ring oder einer Schlinge gedrehtes Band", viflja

ds. = ags. ivippe „Weidenband“, rand, ived d)e „Strick, Strang", alid. wdta

„Binde“, ags. wipo-, wipe-winde convolvulus", mnd. ivede-ivinde ,,ds., Efeu,

GeifJblatt", ags. widu-ivinde „GeiBblatt“. Hierher (vgl. got. inwinds „ver-

kehrt", inwindipa „Ungerechtigkeit“ zu wind-mi) auch as. inw'td „Bosheit,

Tiicke", ags. inwidd „bosartig, heimtiickisch", anord. voidjjam „bosartig",

(Falk-Torp u. vidje).

Lit. Inf. vijti (s. o.). vyfis (Akk. vi/ti) „Weidengerte, Tonnenband", zil-vitis

„Grauweide“, lett. rite ,,Ranke“, vitudls „Weide", apr. u'ihcan „Weide“, ape-

ivitwo „Uferweide“ (: hv-gr, aksl. vetvb „Zweig‘‘ (s. bes. Jokl. AfslPli. 29, 44)

;

Inf. viti (s. o.), vitb (= lit. vi/fis) „res torta in modum funis", pavth
.,Ranke", si-vitzkz „y.ecpaUg, caput", russ. vitvina „Z\veig. Rute, Gerte 1

,

sloven, vitica „Ring".

Aber lat . vitinm wohl zu *ui- „auseinander“ ; kaum als „Yerkrummung"
hierher nach Wood a x Nr. 156, Lehmann ZfdtWtf. 9, 3l2ff., Fick III 4

411 (die von diesen damit naher vergliehenen ags . ivldl „Unreinigkeit, Be-
fleckung", ahd. widillo „hybrida, androgynus, mollis" = nil*, fiothal ,,Z\verg,

Unhold" sind wegen der Bed. bes. von ags. wall in ilirer Zugehorigkeit

ganz fraglich; das an ags. ividl erinnernde lat. vitiligo „psora usw." beruht

nach Jacobsolin Herm. 45, 217 Anm. 2 auf einem zu vivsco gehorigen *vi-

tilis „\velk, verschrumpft") Wood Cl. Phil. 7, 334 auch unter Berufung auf

as. inwid (s. o.).

Mit wi-Formantien

:

Ai. vcman- n. „Webstuhl“ (aus *uei-mcn, zuniichst zu vdyati; kaum aus

*vayiman, alter ueh-mcn) ; lat. vlnien „Rute zum Flechten, Flechtvverk"

;

mir. fiamh „Kette"; mnd. wnn e

}

„Lattenwerk, Sitzstange fiir Hiihner, Stangen
zum Aufhangen von Flachs": mit dem Begriff der drehenden Bewegung
isl. vim, vlma „Sch\vindel, Betiiubung", norvv. mdartl. vTona ds., vcimu „sich

hin und her bewegen, taumeln, schwanken", nhd. hess. wlmcln „wankcn,
gehn wie ein Trunkener". Unsicherer ist die Deutung von gr. el/aadeg ,ioi-

fieveov oiy.iai Hes. als „aus Ruten gefloehtene Iliitten" (E. Petersson, Fram
fil. foreningen i Lund, Sprakl. Upps. IV 1915, S. 139; Gdf. *f«-/o;-d-).

Gr. i/Limiov trotz Froehde BB. 21, 204 (Lit.) Ehrlich Unt. 147 Anm. 1

nicht hierher, sondern zu eljia.

Mit «-Formantien:

Gr. i’g
,
ivog „Sehne" (Scheftelowitz IF. 33, 156 f. verschieden von i’g „Kraft";

Gdf. j-t-v- : cech. vine!,: „Band, Stirnband" oder pio-r- zur Wzf. ueis sielie

auch uei- „auf etwas losgehn"); aksl. vmwb „Kranz“; wahrscheinlich ai.

vim-, vlni „Haarflechte“ (nicht nach Windisch KZ. 27, 166 u. a. zu lat.

villus
,
vellus), vend-, venu- m, „Rohr, Bambusrohr, Rohrstab, Rohrpfeife",

beide dann mit mind, n aus n (Fick, Uhlenbeck Ai. Wb. 295; Petersson,

der Fort. Regel 26 fiir ersteres *ul-ni-s. 44 *ves-nis : russ. vreha, Wzf. *uris-.

als Grundlage vermutet liatte, will LUA. 1915, 17—19 ueil-ui- als Gdf.

ansetzen, vgl. auch oben zu ai. vita, vltika); nach Holthausen IF. 32. 336
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wohl ags. icine-winda „Uferschnecke“, wining „Binde“. — Hierher auch

wohl der Kame des Veins: gr. olvog „Wein“, oi'vij „Weinstock“, otvag,

-adog ,,Weinstoek, Rebe, Wein“, arm. gini „Wein“ (*iioinio-, Jensen ZdMG.
48. 429 if . Bugge KZ. 32, 83), alb. true, tosk. cere ,,Wein“ (

*uoina
,
G. Meyer

Alb. Wb. 465 f.), lat. vhtum
;
letztere ist nicht bloB die Quelle von air. fin.

cymr. gwin und von got. wein, ahd. as. ags. anord. v/n (woraus wieder aksl.

vino und aus dem Slav. lit. vf/nas), sondern wohl auch die von falisk. volsk.

uinn. umbr. vimi, ninu (denn hohes Alter des Vandels von iioi- zu u7- ist

nicht anzunehmen: auch der Ansatz einer mit uoino- ablautenden Gdf. ulno-

trotz v. Planta I 279 Anm. 1, Brugmann I 2 186 recht wenig ansprechend

und hochstens durch Kreuzung mit vltis, wenn = lit. vyt'is, etwas der Er-

wiigung naherzuriicken ; daB ital. uinom imd das sonstige uoinom nur ver-

schiedene Lautsubstitutionen ftir ein voridg. Wort des Mittelmeergebietes

seien nach Meillet Msl. 15, 163, ist darum wenig einleuchtend, weil der

Wz. uei- auch in lat. v/tis und in gr. vbjv. vlor
,

evddeg Worte fiir die

Weinrebe entstammen : auf der unrichtigen Yoraussetzung von Yerwandt-
schaft des Etruskischen mit dem Arm. ist Bugges Yermutung — Yerhaltnis

der Etr. zu den Idg., S. 160f. — aufgebaut, daB etrusk. vinum = arm.

gini die Quelle der italischen Worte sei). Idg., oder, da der Pontus
der Ausgangspunkt der Weinkultur war, urarm. (und erst durch Entlehnung
auch gr. alb. lat) *uoino- ist nicht aus ursemit. *tcainu (arab. iithiop. wain.

hebr. jajin
,

assyr. Tnuj entlehnt (Fr. Muller KZ. 10, 319, weitere Lit. bei

Curtius 390, vgl. noch Jensen ZdMG. 44, 705, Ilommel ZdMG. 43. 653 ff.),

sondern vielmehr die Quelle der semitischen und der kaukasischen Worte.
Zu uei- gestellt von Curtius aaO., Helm 8 91 f., Schrader RL. 943 (laBt

den Weinnamen wohl riehtig aus urarm. *uonto- wie zu Semiten und Kau-
kasiern. so auch zu den Griechen, lllyriern und Italikern gewandert sein).

Sprvgl. 3 IT 35. 50, 255, Hoops Waldb. 560 f. : an eine parallele Entlehnung
aus einer voridg. Mittelmeersprache im Sinne Meillets glauben Hirt Idg.

669, Boisacq u. obog.

Mit r-Formantien

.

Gr. iotg „Regenbogen“ (fToig .
= r

Igig undEiotg ey7oig) „der als Gotterbotin

personifizierte Regenbogen“ (Lit. unter *uci- „auf etwas losgehn“): ags. icTr

,,Metalldraht, gewundener Schmuck“, mnd. wire „Metalldraht“, spat, anord.

virv-virhi „Arbeit aus Metalldraht" (vgl. zur Bed. lit. vie-ld „Eisendraht“).

woneben in anderer Bedeutungswendung (nach Falk-Torp u. vire) viel-

leicht ostfries. ivtr (holl. icier

i

„eine Art Seegras, Alge, Tang“ und ab-

lautend ags. wilr ds. (oder mit r aus ,r zur Wzform ucis-, s. d., oder zu
uois- „zertlieBen“? ); neben germ, wira-, das wegen gr. figig wohl auf idg.

*ui-ro zuruckgeht, steht germ, wrira- aus *uei-ro- in ahd. iviara „Gold-
oder Silbordraht" (Entlehnung der germ. Worte aus dem Kelt, vermutet
nicht iiberzeugend Kluge Grdr. 3 II 6, Zweifel bei Brate ZfdtWtf. 10, 17S):

air. fair „schief'
!

. cymr. gwi/r „recurvus, limus“, gwt/ro ,,curvare“, bret. goar.

gicar ,,courbe“: lat. viriae ,.eine Art Armschmuck‘‘, seit Plinius n. h. 33,

40, wonach Virioloe ccl/icae ilicuntur, viriae eeltibcricae, also wohl kelt.

Wort.

Lit. i-vairiis „tortuosus. mannigfaltig. verschiedenartig" (v. d. Osten-Sacken
IF. 33,’ 270 .
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114. 174. Osthoff MU. 4. 164, Fickll 4 270.

Mit /-Forman ti on:

Lit. viela „Draht t:

, vieliofi „wickeln“, vyle „Schwiele“. lett. vile „Saum.

Naht, Strieme. Schwiele“ (Leskien AM. 2S8; letztere beide trotz Perason

Beitr. 51 3, 957 nicht besser zu u n >- „auf etwas losgehn“ als ..streifen".

sondern auf der Anschauung der iibereinander gebogenen Nahtrander, des

Wundwulstes beruhend, wie lat. r/hix, lett. vlhe.lc „Strieme“ ebenso von

der Wzf. uei-b(h)- ;
dagegen lit . vjjlins „List“ usw. zu idg. *ud ,,tauschen“).

russ. viljdih ,,die Richtung iindern, wedeln, Winkelziige machen‘% poln.

ivilac „wedeln“, wdic. wibncuc „verruckte. tolle Streiclie maelien“, russ.

viloj „gewunden, gekraust“, vilicu „Efeu“ (v. d. Osten-Sacken IF. 33, 269 f..

Petersson LUA. 1915, 17— 19); anord. vd
(
*uri-la

)

„Kunst, Kniff, Werk-
zeug“, vein „bestricken“. ags. ivd n. (*ut-lom)

„List. Ivniff‘
: (nicht zu lit.

rf/lius
,

s u. *m1- „tauschen“; ags. wiloc, irioloc „Schneeke“, mnl. willok ds..

Holthausen IF. 32, 336, aber zu *ud- „drehen“).

Schwierig ist die Beurteilung von ai. irllnfi „taumelt, schwankt. wiegt

sich, wogt“, vvllitu- „wogend, gebogen, sich krauselnd'', rellitakn- m. „eine

bestimmte Schlange", mind, villli- f. „Ranke“ (daneben sicher zu ud- ge-

lioriges rnlli-, mill f. „Rankengewachs, Sehlingpflanze' 1

) ; Erklrirungsversuche

bei Johansson IF. 3, 250 f. ; Petersson aaO., welche wzhaft behandeltes

*uei-lo- (bzw. *ullo-
;

prakr. rill „Welle“) zugrunde legen (s. aucli o. zu

vLtd, rent-) und bei Giintert Reimwortb. 45. der an l 'mbildungen von vnl-

nach Formen mit ve- von unserer Wz. denkt (wegen prakr. vVt waren auch

Fonnen mit vi- in Rechnung zu setzen).

Mit y(/i)-Erweiterung vermutlich hierher:

Lit. vyza „Bastschuli“, lett. vize „geflochtener Bastschuh“ fPersson Bei-

trage 465).

S. die Erweiterungen tteik- ueiy-, ueid-, y e ip- ucib-. vein- (viel-

leicht uleth-).

Fick I
4 124 Persson Wzerw. 44, 54?, 113, Beitr. 049ff., 696 vermuten.

daS *uet- (wie *ii-er- „drehen“, uebli- „weben“, w dh- „knupfen“, uey- „weben“j

aus *nu- in ai. otiun „weben“ usw. erweitert sei.

2. nei- ,,welken“, Wzformen n(e)ic- '.ill- (erweitert ul-t-) und uei-s-.

Lat. vicsro, -ere „verwelken, verschrumpfen“, rictus „welk, versehrumpft 1 '

(nicht besser zu *y"ei- „i\berwaltigen“); lit. vf/sfu (Praet. vf/tau), vf/sti

,.welkon“, vytinu
,

pnraitinu ,,mache welken“. lett. rietct, rltvt ,,welken

lassen“.

Ai. vuyati „wird miide“, riVn-, mnn- „trocken, diirr“ (Schulze KZ. 27.

427) ist mit vn(yn)ti „weht“ usw. (Wz. ye- „weheu“) identisch ..verwehen

u. dgl.“) oder allenfalls auf eine Wz. uni- „schwach“ zu beziehen, s. d. —
Nhd. vo untiern ist Ableitung von Wetter, wie engl. iceatJicr mmy ds., mengl.

n'ideren „dem Wetter aussetzen", weshalb auch engl. wither „verwelken.

austrocknen“ kaum unserer Wz. zuzuteilen ist, s. Kluge 8
s. v. Fick III 4

413, Falk-Torp u. forritre.

Anord. visinn „welk“ (Ptc. eines *iv7sa»). wovon germ. *wis-n-on, -f«

in anord. risna
,

ags. wisninn und (mit gramm. Wechsell. iveorniun , ahd.

Walde, Etymologisches Worterbueh. I. lf>
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wesanen ,,verwelken, verdorren" mhd. verwesen ist mit mhd. verwesen ,.ver-

gehn, verderben“, zu *wisan „sein“, verquickt, s. Falk-Torp u. vissen,

Kluge

8

,
Weigand-Hirt u. verweisen ); mhd. wesel ,,sehwach. matt, abge-

storben“, engl. mdartl. iveasel, weezel, weazen „dtinn, mager“. auord. vesall

„elend, beklagenswert“ (auch vescell durch Kreuzung mit u-siell ,,unglfick-

lich“), norw. mdartl. vesall
,

visall „klein, diinn, schwach", anord. vesligr

„elend“, veslask „dahinschwinden, verschmachten“, norw. mdartl. veisen

„schlaff, halbwelk 11

,
visa „eine schwache, seklaffe Person 11

,
sehwed. mdartl.

ves, vesen „schwach“, vesa „miide werden, zogern" (Fick III 4 413. Wood
MLN. 1914 MdK. 1914 Marz S. (4) des SA. ).

Air. feugud „marcor“ (von einem *feo „welk“ abgeleitet wie beoigidir

,,belebt“ von beo „lebendig“, Pedersen KG. I 74', cymr. iStrachan s. IA.

4, 103j gwyiv „verwelkt“ (als Gdf. setzt Zupitza BB. 25, 96 *uis-uo-s an

wegen air. hufebat „marceseunt“ Ml. 19a 8, Pedersen KG. I 252 uiso- oder

uisu-), als Grundform nur *ui-uo- moglich (Pokorny).

Vgl. Persson Wzerw. 78 Kretschmer KZ. 31, 383, Fick II 4 281, Hirt

Abl. 100.

DaB uei- „welken“ als „verschrumpfen, sich krauseln von Blattern “

eine Sonderanwendung von *uei- „drehen“ sei, leuchtet nicht ein; eher

ist wegen dt. welk, ursprgl. „feucht“, zu erwagen, ob nicht die Yorstellung

der abgefallenen welken und verfaulenden Blatter zugrunde liegt und Be-

ziehung zu *ueis- „zerflieSen, modrig werden“ besteht: ahnlich Falk-Torp

u. vissen..

3. uei-, ueiax - „auf etwas losgehn ;i

,
einerseits „gehn, gerade Richtung

nehmen; Weg, Reihe“, andrerseits „worauf losgehn, es erstreben, er-

jagen, ersehnen, wollen“.

Ai. vrti, 3. pi. vyanti, auch vayati „ist hinter etwas her, verfolgt. strebt

zu, fiihrt < die Waffen i, treibt, lenkt“, pprp. vyiina-, vita- Ptc. „verfolgt,

begehrt, beliebt
!i

,
Adj. „geradlinig, schlicht“, vlfa „Reihe aneinanderliegender

Gegenstande“. villa-, vltlii „Reihe. Stratie. Weg“, pravayana - „zum An-
treiben dienlich", m. „Stachelstock zum Antreiben des Yiehs“, pravUar-

,,Wagenlenker“, pada -vi f. „Wegspur, Spur, Weg, Pfad“, padavaya-

„Wegweiser, Anfuhrer“ (dehnstufigi; mit der Bedeutung ,.erstreben —
gern haben u. dgl.“ veti auch „erstrebt, nimmt gern an, genieBt“, vitd-

„beliebt, gern genossen“ 's. o.), viti- „geniel3en, GenuB, Mahl“, deva-ri- ,,den

Gottern angenelim“, dcvd-viti- „GenuB, Schmaus fiir die Gotter“, av. voi

Inf. „zu erfreuen, zu gefallen“ is. Bartholomae Airan. Wb. 1427 f.; fiber die

vielfach am ausfuhrlichsten durch Persson Beitr. 520 f. verglichenen lat.

invit-us. -arc, vis „du willst“ s. u. *quoi- „wollen“j; av. ray- rvayeiti, vi-

vaiti ,.jagt weg“, 3. pi. vyeint'o „verfolgen, jagen“, vydna- „der Yerfolgte",

roiOwa- Adj. „zu jagen, jagend zu verfolgen", vitar- „Verfolger“, vaiti-

„Yerfolgung“ (die Dehnstufe iran. va- „vielleicht durch die 3. pi. vyanti

hervorgerufen, vgl. ai. Sami neben syanti bei Whitney Wzln. 1S5, auch diiti:

dydti kommt in Betracht“ Bartholomae 5, YIII 20).

Uber ai. vayas-, vidayati, viviili s. u. — Mit der Bed. „fliegen“ (vgl. *pct-

„worauf losgehn" und „fliegen“ ; ai. ved. vevlyate „fliegt“ ( ver nn vevlyate

matih und ('Bartholomae Airan. \Yb. 1356) d-vayeinti „sie fliegen heran
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(von Gottern)". — Ai. vcnati „ersehnt“, vend- „sehnsuchtig, verlangend"

(von Uhlenbeck Ai. Wb. 296 freilich zu vdnati gestellt, mit einer aus den
schw. Pf.-Formen stammenden. aber dort tatsachlich nicht belegten vcn-)

konnen bierhergestellt werden (Formans no-'), wenn sie nicht wegen
av. vaenaiti „sieht“ eher auf den Begrift’ „sehnsiichtig wonach schauen“

zuriickweisen. Lit. bei Johansson IF. 25, 228 f., der unserer Wz. auch pali

pnvinati „kehrt sich woran, verehrt. huldigt“ zuteilen will ; wenn mit Recht.

scheint am ehesten vcti „nimmt gern an, genieBt“ usw. die Bedeutungs-
vermittlung zu ermoglichen.

Gr. 7e,uai „bewege mich vorwarts. eile, strebe, begebre, trachte“ f-
L. Meyer BB. 1, 301 f.; Solmsen Unt. 151 m. Lit., wonach Umbildung eines

wie ai. cli-yati gebildeten *pl-(oyai: Asper nach dem Medium von Tijiu,

Sommer Gr. Ltst.),
!iejuevo

;

„cupidus“, £toaTo(f-), e[p\eiaaTO „ging, ging los'“,

ol/uo; „Gang, Weg, Bahn“ (*foTyo;, nicht nach Sommer Gr. Ltst. 29 aus *oi-s-

mosielfu; s. OsthofF BB. 24, 168 fF. m. Lit., AfRelW. 11. 63. Ehrlich Unt.

138), bom. „Verfolgung“ (y-), Acc. K~>xa ds.. Toy/jiog (7 metr. Dehnung)
„Schlacbtgetummer‘, iiolgi;’ Stco^i; lies., 7ia/.uo!;i;, nah-ioi^i;) ,,

Wiederziiriick-

drangen im Kampfe“, korinth. ficoxet (Kretschmer Gr. Yas. 24) „verfolgt“,

(tcox- : iejuai, *fi->ouat ahnlich wie dubx-io : dte/nai; s. bes. Solmsen Unt.

150 f.); 7ego; (j-iego;), dor. (Akman) pago; (oovi;) „hurtig, schnell“ (7 metr.

Dehnung; formed vgl. diego; : die/uai), daneben *$7-oog, vorausgesetzt durch

ep. jon. 7gy£, - >jy.o

;

„Habicht“ (der schnelle), (dor.) fieioaxe; • iegay.a; Hes.

(« itazistische Schreibung fur 7), att. (durch engeren AnschluB an iego;j )ega£,

-axo; „Habicht“ (MaaB IF. 1, 159 IF., Solmsen Unt. 147 ft’., Sommer Gr. Ltst.

102); lory; „Wunsch“ auf Grund eines „begehrlich“ (s. Sommer
Gr. Ltst. 1 2 f. m. Lit.; f - stebt aber nicht fest; siehe andrerseits u. ais-

„wiinschen“).

Aber Tgi; „Regenbogen“ nicht als „farbiger Streifen oder StraBe am
Himmel“ (OsthofF AfRelW. 11,44—74) hierher, sondern als „Bogen“ zu

*uei- „biegen“ (pgi; und spot;; s. Jacobsobn Herm. 44, 91 Anm. 2 m.

Lit. und bos. Bechtel Herm. 45, 1 56 fF., 617 f.. Lexil. 181).

f; „Kraft“ (= lat. vts, vim), •/!;• toyvs Hes., l<pi „mit Kraft“ (Instr. auf

-bhi), wovon irpto;.

Aber 1?, / vo Iva, pi. Ire; (besser be;) „Sehne. Muskeb*. iviov ('besser

\viov) ,Muskeln am Hinterkopf, Kacken“ haben weder als cine von einem
Acc. *pv — lat. vim, erweitert j-iva ausgegangene Bildung zu gelten (z. B.

G. Meyer 3 418), nocli als eine w-Ableitung vom s-St. (lat. vires:

Sommer Gr. Ltst. 118), sondern gehoren als „Biinder“ (vgl. yi; ' iua; Hes.;

gen. *pvo;1 oder *pw;l) zu *uci- ,,biegen, winden“ (Scheftelowitz IF. 33,

1 58 f.) als *p-v- (vgl. iech. ivinel: „Band, Stirnband“), oder als "j-i-o-v-

allenfalls zu dessen Erw. *uei-s-.

Lat. via „Weg“, osk. vui „via“, umbr. vea. via Abl. ds. (Gdf. %//«, oder

ueial s. Vf. LEWb. 2
s. v, Persson Beitr. 511); lat. r7s, vim, v7 „Gewalt,

Kraft“ = gr. i; ds.
; der PI. wurde, da ein *viies zu *v7s = dem N. sg. ge-

fiihrt hatte, vertreten durch den alten s-St. vl-r-es s. u. : J. Schmidt PI.

384 f., Sommer Gr. Ltst. 118, Hdb. 2 356: derselbe formale MiBstand erkliirt

die Yerteilung spr-s ; spP-r-vs).

16*
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Sehr unsicher lat. rFnari ,.jagen“ (auf Grand eines *uei-ena oder *iiei-ni

l

„Jagd“? vgl. zur Bed. unten dt. Waidicerk usw. : Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v :

Persson Beitr. 511, 513, 676, Johansson IF. 25, 22S): da eher nach Meillet

Msl. 9, 55 f. als dehnstufiges Yerbum (wie celarr • zu ai. vctnnfi „sucht zu

erlangen, hat gern“. — Lat. vena „Ader“ nicht als *ueieni7 oder *ue\i\n<i

„*Gang. Strich“ hierher Persson Beitr. 5 13, 957) : s. unter *uenyh- „Darm ‘.

— fiber invitus usw. s. o. — vtbix „Strieme‘ : nicht nach Persson Beitr. 513

als ,.Streifen“ hierher Is. auch unten beim Balt. .

Aus dem Kelt, walirscheinlich air. fjad ,,AVild “. f /adach „Jagd“ usw. (s. Ge-

naueres u. *itidhu- „Baum“:: ir. fe s. u. : fern bleibt air. arafie dom „es ist in

meiner Macht“ (Stokes IF. 12, 190, s. dagegen Pedersen KG. I 272, II 441 f ).

Anord. reidr „Jagd‘‘, ags. u-crd „Jagd. Reise“ = ahd. weida ,,Futter, Weide,

Jagd (Waidwerk:, FischereP. auch ,,Faint. Reise“. mhd. andcrweide „zuin

zweitenmaP. nkd. underweit, mhd. drT-ieekh „zum drittenmaP, anord.

veidu. ags treedan ,,jagen, umherstreifen -1

,
ahd. weidon „jagen; Futter

suchen‘ :

,
idg. *uoi-fa ,,das Drauflosgehn, Jagen“. Yielleicht ags. wtl- „Be-

driingnis, Kiimmernis, Not. Elend“. aisl. vil „Not, Elend, Bedrangnis”

(anders u. uni- ,.sehwaeh‘
-

.

Got. u'fiila, ahd. uyia, wol« usw. „wohP. das Persson Beitr. 5 1 4 f- isamt

dem ai. vein verschiedenster Bed.) anreiht (vgl. ai. reti ,,nimmt gern an“:

fiir die Fonnen mit r halt er auch Zugehorigkeit zu *uel- „wollen“ offeni.

ist noch ganz strittig. s. die Lit. bei Persson aaO. und Feist Got. Wb. 303 f.

Lit. eejit. ryU ,.jagen, verfolgen", vf/tas (= ai. vita-) „verfolgt“, vajo-ju ,

-ti „mehrfach nachjagenp panji’/s „Strecke Wegs“, lett. vaijaf „verfolgen“.

dt-i'ijai „Ruckfalle von Ivrankheiten“, ot-veja „mal“ „*Gang“, vgl. mhd.
andenvetdr ,.zum zweitenmal 1-

: oder letztere beide zu *uci- „biegen“ als

,AYendutig“? s. Persson Beitr. 51 1, 677, 957 : d-stufig lit. parojus „Gefahr‘ -

,

auch -ojus ds. ( s. dazu u. uni- ,.schwach“
;
aksl. rojb „Krieger‘, cojwui „Krieg<:

.

bulg. ncivijam „siege“. aksl. povinqti ,,unterwerfen“. razvitije „Gewinn i;

(,,*Erjagtes‘
-

. izritije ,,fructus
::

: mit der Bed. „Yerfolgung eines tlbel-

taters“ wohl i.Grimm KZ 1. S2 aksl. vino, „causa, occasio“, lett. valna

„Schuld, Gebrechen. Schaden“, lit. vnindti „schmiihen, sclielten", apr. et-

winiit ,,entschuldigen“ (s. Yf. LEWb. 2 u. vitium, vindex, Trautmann Apr.

333: ir. fine „Siinde“, s. Stokes KZ. 41, 385. bleibt jedenfalls fern);

aksl. vitali „begrii6en. bewillkommnen ‘ (daraus lit. vitoti „einschenken

und zutrinkeiP u dgl ). Denominativ eines Ptc. = ai. vita- „willkommen“?
S. Persson Beitr. 522. — Lit. ryle „Schwiele ;

‘. lett. vile „Saum, Naht.

„Strieme, Narbe“. vi-b-cle „Strieme“, lat. ri-b-i:/ ds. nicht nach Persson

Beitr. 513. 957 als „Streifen” hierher; erstere nach Leskien Abl. 28S, Bild.

462 zu vyti „wickeln“ izuin Aneinandernahen ubereinander gebogene Stoff-

rander. aufgebogene Wundrander“ >, letztere vielleicht von einer Wt-Erw.

dieser Wz. uei- „biegen‘
- anders Yf. LEWb. 2 u. vibex).

-cs-St., bzw. s-Erw. : ai. rayns- n. „Lebenskraft. Jugendkraft, Jugend-

alter“, vldnyati ( *ui-z-d- > „macht stark, fest‘‘, vid>i- „fest“, vivesti, vesati

„ist tatig. wirkt, bringt zustande. richtet aus“. lat. vi-r-es (s. o.) (lat. virgo

aus *?:iz-gol Brugmann IF. 38, 141 Anm. 3; eher zu virga, s. Vf. LEWb. 2

s. v. i, air. fe „Zorn. ArgeP { J. Schmidt PI 384 f.. Fick II 4
263, Johansson

IF. 2,46 ff.
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Hierher auch wohl idg. *u7vo-s „Mann“, s. d. : die Bed. ..Kraft, Mann”
ist aus „energisch auf etwas losgehn 11

herleitbar. Aber lat. v'tnjo wohl
nicht als „jugendlich kriiftig, fest

1- (Brugmann IF. 38, 141 Amu. 3) hierlier,

sondern wohl zu vii;ia. Ygl. Fick I 4 1241'., 305. 543, Osthoff BB. 24, 168 ff.

m. Lit., Perssoti Wzenv. 113, Beitr. 51 Iff., 050 f. m. Lit. Beziehung von

*uei- zu *mi-, *auci- ,,gern haben" (s. o.} wird durch den Bedeuturigsumfang

unseres *«ei- nicht empfohlen; es miiffte denn hiichstens die Bed. ,,gern

annehmen, genieffen us\v.“ ^s. o. ai. vvti mit Zubehor) aus solchen zu *uuci-

gehorigen Formen in unsere Sippe hereingekonimen sein

ueik-, uik-, uoiko- ,,Haus, Siedlung".

Ai. vie- „Wohnsitz, Haus“, pi. vwah ..Menschen. Untertanen", av. vts-

z. B. acc. vtsjm, ap. vipam)
„Haus, Dorf. Clan", ai. vit-pdti- ,,Hausherr,

Gemeindehaupt-1

,
rie-pdtni ,.Hausfrau‘‘, ai. vr<<i- m. ..Haus“. rvnmiii-, nav.

vaesma- m. ,,Haus, Wohnung". ai. vents m. ..Xaehbar" (wie lat. rirltiusj:

verbal (a. u. i ai. virati „tritt ein, geht ein‘\ luvirali ..kehrt ein
1-

,
av. nsaiti

..geht ein, tritt ein zu etwas 1-

;

gr. oly.o;, foTy.o

±

,,Haus", oly.ia ds., oly.no ..bewohne 1-

,
oiy.h >/; ..Ilausge-

nosse 11

, Toiyd-fiy.e^ Beiwort der Dorer .,in drei Phylen zerfallend
-1

(s. dazu
Bois. s. v ) ; lat. vicus, dial, rites ..Hiiusergruppe. Dorf, Flecken. Stadtteil

-1

(= gr. foiy.os \ umbr. uor.u-com , ruht acc. wenn ,,aecles“ (s. v Planta I 277,
Buck Gr. 46, 351). lat. villa ,,Landhaus, Lamlgut1-

(
*uoik-slu

,
mit lat. Suffix

-slit, oder *ueik-s-ld zum es-St. von got. tvihs. ai vvsds
;
got. iceilts, gen.

iveihsis ,,Dorf, Flecken 1-

; apr. waispattin Ace. „Hausfrau“, lit. v itspul {i s

..Herr
11

, viii/iati „hohe Frau 11

, verbal lit. vieirii ,,zu Gaste sein -1

,
lett. vicsis

..Gast
11

; abg. vbSb ,.Dorf
-1

; alb. (G. Mover BB. 8. ISO, Alb. Wb. 473,

Pedersen IvZ. 30, 338 1 rise pi. .,Orte, Platze
-1

. amvisc utnie .,Mutter-

)
„Haus-

frau 11

,
eig. „mater fainilias" detzteres macht in seineni Parallelismus zu

fir-patni usw. Jokls SBAkM’ien 168, I 5 abweichendc Deutung von ris(e I

aus *ueit-ia oder uit-ul. zu lit. veld, lett. vita „Ort. Stelle
-1

, aksl. vital

i

.,wohnen, verweilen 11

unwahrscheinlich j.

Curtius 163, Fick I 4 125, 306 f., 543 usw. — Air. fi<h, cymr. <j>vi(j usw.
.,vicus“ stammen aus lat. views (s. bes. Vcndryes De bib. voc. 142): des-

gleichen ahd. tvich, as ags. ivic „Wohnstatte, Flecken 11

. uhd. Weiclibild

z. B. Fick III 4 409 ; nicht nacli Better ZfdA. 42, 54 als * uvikuii

-

urverwandt).
— Ansprechend deutet Bezzenberger KZ. 41, 282 auf Grund von ahd.

Huj))-pevto u. dgl. ahd. iveibel „Gerichtsdiener. praeco“ aus uaik-pd- oder
-polo- und ahd. ivib, as. ags. wif, an. vif n. ,,\Veib, Gattin 11

als (Kurzform
zul *iieik-pof(n)t (anders u. ueip- „drehen“). — Die verbalen Anwendungen
des Ar. und Balt werden nacli Ilirt (brieflich) denominativ sein. als ..ins

Haus kommen, im Hause als Gast sein11
. Yon dieser Seite stiinde also

Woods Mod Phil. II. 336 Deutung des Xomens als ..Hiirde, geflochtene
Wand oder solches Haus 11

,
zu ueik- ,.biegen

1-
nichts im Wege; doch ist

ai. padvir/i- n. „Schlinge, Fessel, Strick11 koine ausreichende Stiitze fur

Palatal in dieser Wz. (s. dort) und ist ilberhaupt eine solche Gdbed. in

keiner Weise kontrollierbar.
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1. » ei(l- „aussondern“.

Ai. vindkti, vivekti, vevekfi „sondert, siebt, sichtet", Part, villa-: kaus.

recdyati. Av. ava-vaek- „ausscheiden, aussuchen“, Part, -viyto. Aus der

Bedeutung „zu gottesdienstlichen Zwecken aussondern 11 entspringt die des

„weihens“, weslialb sicherlich folgende lat.-germ. Gruppe zuzurechnen ist:

lat. victima „Opfertier, Opfer“, beruhend auf einem i- oder w-Stamm,

*v ikti-s bzw. *viktu-s ,(\Yeihung‘‘
;

got. tveihs ,,heilig‘
:

. as. ink- ds., ahd.

u'lh, wiki ds., vgl. mlid. ize) wlhen nahten, wo raus nhd. Weihnachten. Altn.

vc- n. „Heiligtum, Tempel‘ :

,
as. ink m. ,,Tempel“, ags. icioh, wig m. „Gotter-

bild -1

. Abgeleitetes Yb. got. xceilian, altn. vlgja, as. wlhiati, afries. ivia.

xviga .jWeihen 1
'. Eine idg. iz-Ableitung steckt in germ. *wikkan- „Zauberer“:

ags. u'icca m. ds
,

tcicce „Zauberin‘ : engl. witch); md. wicken „zaubern“,

wicker „Zauberer, Wahrsager“. Ohne altes n: ags. ivigol ,.zum Wahrsagen
gehorig”, wighan „wahrsagen i!

, mnd. wickelen. Eine Yariante *iteig- seheint

umbr. cveietu ,,voveto, eligito” ( ck-yeigetod
;

Osthoff IF. 0, 39 ff.) voraus-

zusetzen.

Pick I 4 306, III 4 40S (vik 2.), auch Falk-Torp 1370 (vie; vgl. 1577,'.

Eine Beziehung zu ueik-, neigh- „biegeiv‘ usw. (s. d.) ist nicht ausge-

sehlossen.

2. „energi»che, bes. feindselige KraftauBerung1-
.

Lat. vinco. -ere. vlci, vichim ,,die Oberhand gewinnen, siegen; besiegen“,

jjei viitlx „hartnaekig, standhaff‘, osk. vincter (v. Planta I 328) „convincitur“.

Air. fwhirn „ieh kiimpfe‘ :

,
dofetch „straft“, fich „Kampf, Fehde“, mir. Fi-

achra A. pr. m
.
gal!, -ri.v in A. pr., acymr. guickr „effera“, guichir „effrenus“.

cymr. gwychr ds., gwych ,,fortis, strenuus“ (oder nach Pedersen KG. I 122

zu lat. vlcor.'
4

! . Ferner ir. frelit „Kriegszug“ (*vtkta), acymr. guith, abret.

uw ttli, uuetli in A. pr. m. (vgl. Fickll 4 279 , air. feuclniir gl. severus, fcuchrae

,AYildheit“ (Zupitza KZ. 35, 258 .

Got. xveihan ,.kiimpfen
!

‘, wigtxna Dat. Sg. ,,Ivampf, Krieg“; ags. ahd.

wigan (ahd. nur im Part, wigant, wikant
)

..kiimpfen, streiten“, mhd. an-

u'V/en „angreifen“ : ahd. in wihanto „faciendo r

‘, mhd. wihen „schwachen“,

nhd. dial, sick weiheu = „sich weigern", anweihen „anfechten“. Aorist-prii-

sentiseh altn. vega, vci „kampfen, toten“, ahd. tihaiwehan „iiberwinden“

(mit falschem Ivons.), mhd. widerwehen „mit blanken Watl'en kampfen“.

Da mhd. sicli auch die Bedeutung „blinken“ einstellt, seheint auch Adj.

ahd. u'Cihi „schoir‘ hierher zu gehiiren. was allerdings unsicher ist. Eine

ganze Reihe von Ableitungcn ist bei FickIII 4 40S verzeichnet, vgl. bes.

altn. vela (*rihalian
) .,ordnen ;

-, ,,sieh mit etwas abgeben"; altn. vig, as.

wig, mnd. afr. wick
, ahd. trie, trig usw. „Kampf“, altn. Adj. vigr „kampf-

tiichtigA got. schwundstufig uriihjo f. „Ivrieg, Ivampf". o-Stufe zeigt sich

in germ. *waigo f. ,,Kraft“. davon abgeleitet as. icegian
,

ags. wwgan
,
ahd.

weigen usw. „beliistigen. qualen". norw. reign ,,schwingen“. Ein ro-Adj.

ist ahd. weigur „sich widersetzend, stolz“. mndl. iveigcr
,
ivUger „widerwillig“.

Abltg. hiervon ahd. weigarln usw. „sich weigern‘ :

. Ygl. Fick III 4 aaO. und
Falk-Torp 1362 ivcicll: s. auch 1575,. 1401 (reegre: s. auch 1580). 1406

(vole, s. auch 1580).
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Lit. veikiu veiiiau veilrti „etwas machen, arbeiten", apveikiu „bezwinge“,

'percfikiu „bewaltige“, niederlit. veifcus „geschwind“, veiMus „tatig, geschitf-

tig“. vielcas „Kraft, Leben“, vf/Icis m. „Leben(digkeit)“, ivylcstii, ivykail,

ivijkti „eintrefFen, sich erfiillen, starker werden", vikrus „munter“. Lett.

veicti. veikt „ausrichten“ usw.

Abg. vSJcz m. „Kraft, Lebensalter“, skr. vtjel; „Lebenszeit, Jahrhundert,

Zeitalter“, slov. v>:k „Kraft, Lebenskraft, Zeitalter usw.“, ceeh. vel\ russ.

Vek ds.

Arm. i'fg „Streit“, vig „Kraft, Starke" (Scheftelowitz BB. 2b, 306) kann
lautlich nicht verbunden werden.

Ygl. auch Bugge BB. 3, 113. Sehade Wb. 1150. Ygl. \Vz. utiq- „aus-

sondern", die von Osthoff MU. IV 274 unter der Grundbed. „eine ent-

scheidende Bewegung machen“ (vgl. lit. vf/Jcti) verbunden wild.

Vielleicht hierher auch lat. vix „kaum, mit genauer Not", als „alle Kraft

zusammennehmend“ (Brugmann IF. 27, 250); trotz Solmsen (Beitr. z. gr.

\Vtf. I 171 ft’.), dem Boisacq folgt, gehort es nicht zu griech. hog „Presse“.

hovv „driieken, pressen"; fiir letzteres ist nicht einmal Entstehung des p
aus sicher, da Jy.a (Alkman) und ha (trotz Bechtel Lex. 179f. i nicht

unter q't vereinbar sind; vielmehr scheint die Form mit n sekundar zu

sein. Der Sippe h- hat man noch keine auBergriech. Venvandtschaft

nachweisen konnen.

1. ueik- „zutreffen, gleiehkommen"?

Gr. siy.cbv (kypr. j-eiy.vva) „Bild", hom. eJy.e Impf. „es schien gut", herakl.

eigav ,,sie hielten fur gut, regelten“ (Brugmann IF. 11, 99 f., hom. eoty.e

„es schickt sich, pa6t“ (fefoixe; 3. du. eiy.rov, usw.), eoiy.cbg, att. dy.mg

„schicklich, passend“, hom. Uoxw (*jtj-toy.co), loy.co (fioy.aj) „vergleiche‘'.

(f)ft'y.t/.og, (f)iy.s?.og „ahnlich", tmely.elog ,.ganz ahnlich", imety.tjg „ange-

messen". jon. asiy.yg „unpassend“, att. ouy.yg (*afiy.yg) „schmahlich“. aiyJu

„MiBhandlung“, eiy.a£co (i-fixdgo), Solmsen Enters. 1 39, 254) „bilde nach,

vergleiclie, vennute". Yon Fick BB. 4, 1S4, Bezzenberger BB. 27, 141

verglichen mit lit. i-vj/kti „eintreffen, zutreffen, wahr werden", paveikslas

,,Beispiel“. paveikslits „musterhaft“, lett. vlkstnos „schicke mich an". Doch
ist der Bedeutungskern der bait. Worte unklar, eine Abgrenzung gegen-

iiber den unter *ueik- „biegen“ genannten wie lit. veikas „geschwind",

veikti ,,tun, machen" nicht mit Zuversicht vorzunehmen, und Bedeutungs-

ahnlichkeit mit der gr. Sippe fiir „gut scheinen, gleichsehen" doch nur

in einzelnen Ausstrahlungen vorhanden. die kaum etwas fiber iiltere Be-

deutungsgemeinsamkeit auszusagen vermogen.

2. ueik-, neig- (Erweiterung von *uei- „biegen“). 1. „biegen, winden":

auch von drehender, schwingender (dann uberhaupt rascher) Bewegung,
sowie vom hastigen Sich-zuriick-Biegen, zuriickschnellen, ausbiegen.

um einer Bedrohung, einem Schlage u. dgl. auszuweichen, sich wenden.

weichen.

2. Mit der Bed. „\Vechsel, Abwechslung" (vgl. von der verwandten

W/.f. *uei-s- ai. visti, vistibhih „wechselnd“ neben irstatc „windet

sich", sowie gr. tqotc!} „Wendung — Yeranderung. Wechsel". air. camm
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..kruiimi"
:
gall.-lat. cambiarc „wecliseln‘‘: auch von ,,weichen“ kann

man iiber ..Platz machen“ zu
,,
[Platz] wechseln“ gelangen).

1. Ai. nci- f. „Trug, Yerfiihrung" (Rv. 10, 10,6; wohl „*Ivrummheit“),

rid-, del f. ,.Woge. Welle 1
': mit Media ai. vf-jate

,
rijdti

, Pte. vikta-, vigna-

,,vor etwas zuriickfahren, davoneilen. losfaliren, schnellen“, pra-vij- ..Einsturz

drohen' !

,
abhi-vij- „umkippen", vtya- m. „Zittern. heftige Bewegung, An-

drang", abhivtga- m. „Erregung“, av. i'(leg- {vacjo) „(ein GeschoG) schwingen“

t'licyu- m. ,.Anprall, Sehlag, Streieh", nivixta- „herabgescb\vungen, herab-

geschleudert". npers. cextan „sohleudern“, angcxtnn ..antreiben", osset.

I'Cyun .,erschuttern. be\vegen“, balucl gejag „sch\vingen, schleudern" (siehe

auch Bartholomae Airan. Wb. 1312;: Intens. ai. rivijyatc „fahrt los“.

Ai. ei-rydkti ,,umfaBt“ bleibt fern, s. Uhlenbeck Ai. Wb. 2SS; vincikti

..sondert, siebt, sichtet" gehort zu *twik- ..aussondern".

Gr. ti’y.co, aorr. eaye Alkman „zuruckweieben, nachstehn, unterliegen,

nachgeben 1

', (boot.) ytiat d. i. flyai, fdyut)
'
y/oQijoai Hes : viellcicht mit

Intensivreduplikation (vgl. ai. vcvijyntc. bom. jon. utaaco
,

att. aruo ,,stiirme,

tahre los auf etwas". falls das bonier. Fehlen des anl. j:- durcb dissim.

Schwund in der Gdf.
,,
yat- yty.-^ca zu rechtfertigen ist (Lit. bei Boisacq s. v.).

Das aus „macbe weicben" gedeutete oiyvvui ,,6ffne“ aber wobl mit Prae-

rlx yo- zu trr-fiyco als ,,driicke weg, schiebe weg“ (s. auBer der Lit. bei

Boisacq 6bS, wozu Bechtel Lexil. 243, bcs. Brugmann IF. 29, 239, sowie

negatives unter *aig- „sich lieftig bewegen").

Lat. nrta ..Wicke"; nasaliert vincio, -ire ,,umwinden, binden ‘, umbr.
j'ncislatu „praevinculato“ s Yf. LEWb. 2

s. v., Persson Beitr. 323 Anm. 2;

gr. t'/u/'uz Hus. u. dgl. erweisen niebt idg. *</*, da wie got. b'twnib-

jaii auf die labiale Wzerw. *aei-p- -b- beziebbar; andrerseits gestattet ai.

jHuj-biram, -circuit, -enhram „Schlinge, Fessel, Strick“ niebt den SchluG auf

idg. -/• — Wood Mod. Phil. 11. 336 — . da das bereits im ersten Gliede

)>•«. - die Bed. „Strick" auspriigende Wort in Lautform und Bildung unklar ist.

Got. ivaih'tu ,,Winkel, Eeke" (Persson Beitr. 342; niebt besser Feist

Got. Wb. 303 ", mhd. weigen „schwanken‘‘; ags. teiega, far-winja „Ohrwurm“
(ibd. 519,1 ; mud. nnd. irichtlc ,. Weidenbaum" aus *trigclr, Deminutiv zu as.

*wigu, westfal. iri,>~.i ,,Weidenbaum", abl. afries. ags. wag, as. weg ,,Wand“
(*uoiko- „geflocbtene Wand“; Pick ID 4 406, Holtbausen IF. 32, 336); nacli

Persson Beitr. 5 1 7 f. wohl auch mhd. gutetgr. nhd. Gave ill. mdartl. Ge-
wkbt{chi) ds. ursprgl. wohl *

)
,Gezweig"i.

Trotz ai. via- „Welle“ ist mir Woods Mod. Phil. 11, 23 Anreihung von
anord. trig „berauschendes Getri'mk. Trinkbecber", usw. nicht glaublich
(anders, doeh auch bedenklich, Falk-Torp u. trie II).

i
T ber abd. tnayu, tvigti ,.Wiege" (Xoreen Ltl. 3 1 s. Kluge s. v., Falk-

Torp u. vugge : wohl zu btwegat. *negh- i vgl. ahd. as. waga „Wiege“); anders
Scbeftelowitz IF. 33, 1 6S

:

mit abd. wigan „schwanken", mhd. weigen zu
left, vinjla „leicht. wenig wiegend", slov. regatt(ac) „wanken“. ai. vehayati

..verwirft die Leibesfrucbt i von einer Kuh; (Bed.?
,

(lit. svaiginclt „umber-
schwanken", russ. ,-rigatb „sich herumtreiben"? und (doch s. Wz. tin.s-

..dreben"', lit. rizgbti „sehwanken" (sei *uigh-skz>j, lat. rirgci. In diesem
Falle miitite waga durcb sekundaren AnschluB von *wi z

g-, wig- an die

Sippe von bewegm zustandegekommen sein.
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Mit idg. g anord. vilcua, 7/kca > m-Praes., vgl Zupitza Gutt. 94), vikja,

Praet. veil: ,,von der Stelle riicken. bewegen, sich bewegen, sicli \venden“,

as. wtkan „weichen“ (: ti’y.co.. ags. wican st. v. „weichen, zusammenfallen",

ahd. wihh.an st. v. „eine Richtung nehmen, weichen": anord. vctkr fund

veykr mit -w- nach vikva) „weich, schwach", nnorw. aucli „biegsam" (vgl.

anord. veil'ja „biegen"j, ags. ivac „weiek, schwach, biegsam, elend". as.

wee „schwach", ahd. weich „weich, mild, schwach, furchtsam" ; ags. wi<e f.

..Riister" nach den weichen hangenden Zwcigen; s. aucli Falk-Torp u,

erg m. N.). mengl. wiker „Weidengerte": mud. icik m., trike f. „Entweichen,

Flucht", mhd. inch m. „das Weichen", formell = anord. vik (g. sg
,
n. pi. vikr

konsonantische Dekl.j „kleine Bucht" („zuriickweiehend“ oder „Biegung").

ags. ivie f., mnd. icik ds.: nonv. mdartl. vik n. ,.kleine Ecke oder Biegung“.

Ahd. wihlwit „springen, tanzen, hiipfen". nhd. hess. wicken „rasch und heftig

hin und her bewegen", schwed. vicka „sich unstet bewegen, wippen“ (iiber

ags. trice „Docht" u. dgl. s. u. mg- „weben‘‘).

Von den iibrigen genannten Worten erweist keines eine Wzf. auf gh-.

lett. vikstu, vild „sich biegen, geschmeidig werden", viksts „geschmeidig,

weich", vikne „Ranke", lit. vykis ,,Bandwurm“ (vgl. oben ags. ici<ga\ lett.

vlcinat „schwenken, tummeln", red. „sich schwenken, Biegungen macheir;

mit g lett. w'egs „leicht" (s. o.). wenn tiberhaupt hierher.

Persson Beitr. 442 stellt hierher auch lit. vikrits „munter, riihrig", iri-

fe its ,,schnell, fiink, willig", veikas ,.geschwind", lett. veikls „munter, hurtig,

friseh, gesund", wozu u. a. (s. Leskien Abl. 2b9j. vicka „Kraft, Starke"

aksl. vrkz ,,Kraft, Lebensalter“j, veikiit
,

veil'd ,.tun, machen", apvv'tkti „be-

zwingen" nvf/kti „sich woliin begeben, eintretfen, walir werden" (siehe

auch *ueik- ,,zutreffen“) u. dgl., die dann von anord. veigr .,Kraft", got.

weihan „kampfen", lat. vinco, perviaw
,

idg. *netk- etwa „Kraft, bes. im

Kampf aufbieten", zu scheiden waren. Dab auch letztere Sippe als „ringen 1

im letzten Grunde aus „sich biegen, sich winden" entsprungen sei (ahnlich

Osthoff MU. IY 274, s. Yf. LEWb. 2
u. vinca), ist allerdings denkbar.

Mit g nsloven. vega „Schiefe", vixen „gebogen“, vlgati „schwanken“

,

>ehr unsioher ist Bernekers 240 Zcrlegung von aksl. (usw.) dvigwtti „be-

wegen, heben" in Praef. *[u]d-— vignnti.

Aksl. viseti „hangen, schweben" i'Lewy IF. 42, 159) geniigt nicht zum
Ansatze einer Wzf. auf k, da es nicht eine Bed. „schwingen, pendeln‘‘

vorauszusetzen braucht.

2. Lat. t'ids (gen.), vieem, vice, pi. vices, vicihus ,.Wechsel, Abwechs-
lung“ (usw., s. Yf. LEWb. 2

s. v.j; vielleicht air. finch ..mutuum, Geschul-

detes, Schuld" (Osthoff IF. ti. 49): anord. gtufa-vixl ,,Austausch von Gaben",
a vixl „kreuzweis“ (vixla „wechseln")

;
as. wehsal „Handel, Geld", ahd.

ichsal
,

wehsil „Wechsel, Austausch, Handel" (as. wehslon, mhd. nhd.

icechseln); mit sicherem idg. g got. iviku „die an jemanden kommende
Reihenfolge". anord. vika „Woche“ fursprg. „*Wechsel"), auch „See-

meile" („*Wechsel der Ruderer"; ebenso mnd. tveke scs „Seemeile“;, ags.

mce, wucu „Woche“, as. ivika in crucc-wika „Kreuzwoche", ahd. wehlia,

tvuhha „Woche“.
Gr. Hoixt „gleicht", dxiov ,.Bild“ nicht als ,.zum Yerwechselu iihnlich"

hierher, s. Bezzenberger BB. 27, 141, Preiiwitz 2
s. v.
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Curtius 5 135, Pick 1 4 125, 306, 543, III 4 407 f„ Yf. LEWb. 2 u. vicis
,

vicia. aueh vinco, Falk-Torp u. uge, vrg, veksel, vig, vige, Persson Beitr.

85. 342,519. — YVirkliclie Verwandtschaft mit s-Formen wie lit. swaigti

„schvanken“, ahd. sicThhan „im Stiche lassen, verlassen“ (Zupitza Gutt. 94,

Falk-Torp u. viye) besteht nicht. Ebensowenig mit der ahnlichen Y z. *uenk-,

-g-, von ai. vdncati
,

got. unicahs, ags. woh und ahd. winkun „schwanken“,

wankon „wanken“, lit. vengti „etwas ungern tun“ (Zupitza KZ. 36, 67). —
Lat. vigeo

,
vigil ((Wood AJPk. 27, 60) und arm. vizem „flieBe“ (Scheftelo-

witz BB. 28, 310) bleiben fern.

[lieit-] „Waid, Isatis tinctoria“. eine blaufarbende Pflanze.

Lat. vitrum „Waid“: dazu wohl auch v itrum „Glas“. von der blaulich-

griinen Farbe des Glases (Schrader RL. 932, Hoops Waldb. 473 f., Yt.

LEWb. 2 s. v.. Falk-Torp u. raid; vgl. ir. glalsln „Waid
:
glass „caeruleus,

viridis“;

:

ahd. writ. ags. ivud, mnd. wet wedc „Waid“, germ. *waida- (dial. Ent-

wicklung aus *unizda- vermutet Kluge 8
u. ivnid Falk-Torp aaO., zw.

Fick III 4 379 f, doch sind die daftir angefuhrten Parallelen dt. Micte : got.

mizdo. ags. gad : anord. geirr nicht verlilBlich); daneben germ, waisda- in

mlat. waisda guasdium, und *wizda- in got. wisdila (erschlossen von Gunder-

mann ZfdtWtf. S. 114). S. Kluge 8
u. Wahl, Schrader aaO. und Sprach-

vgl. 2
122, 3 II 270, Hoops aaO. Hierher wo 111 als niirdl. Wort gr. i'odzt ?

-idoz „Waid“ fPrellwitz s. v.; Kluge aaO ). Die Verhiiltnisse des Wurzel-

ansarzes sind unklar und scheinen auf Entlehnungen zu weisen.

1. neid- „drehen. biegon ‘, Erw. von *iud- ds.

Ai. add- m. „Biischel starken Grases, besenfbrmig gebunden, zum Fegen

us\v.“: horn, idvvofiat „biege mich, kriimme mich“ (von einem *jud-vo-s

„gebogen‘'
;

lat. validus „geflochtener Korb, Koffer“; lett. vldinat „flechten“

Venn nicht von der einf. Wz. ucir- mit dem im Balt, zur Bildung von

Faktitiven und Kausativen beliebten Ausgange -rl- in- gebildet). Petersson

IF. 24. 263, Persson Beitr. 510, 956 (auch gegen Charpentiers KZ. 40,

47 1 f. abweiehende Yerknlipfung von ai. vedd- als *vasdd

-

mit aschw.

rase „Biindel von Gras oder Halmen, Reisbiindel“, mnd. icase „Biindel,

Faschine“).

2. ueid- „erblicken, sehen“, Pf. uoida „liabe gesehen, weiB", woher die

Bed. „wissen“ auch auf andere Formen iibertragen wurde. Aus der

Bed. „erblicken“ stammt „finden“.

Ai. cdti. vidmdsi, viddnti ,,wissen“ (praesentische Umbildung des Pf. reda

vidmd ). vrdate ('wohl ebenso, trotz formaler Gleichheit mit gr. etdouai, ir.

adfiadat
,
germ, w/tan), viddti (ebenso ) „wissen“, Pf. veda vidmd , opt. vid-

ynt
,

ptc. vidvau. av. vaPda vldars
,

opt. vidyat, vtdvd „vissen“ (die Bed.

„sehen‘- in aiioi-visam „habe wahrgenommen“, paitivlsdm
,
wurde gewahr1-

,

fra rPizdam „nehmt wahr“); to-Ptc. ai. pitta- „erkannt, bekannt", av. vista-

„bekannt als“ und ai. viditd- (s. Bartholomae IF. 7. 70, Airan. Wb. 1318:

wohl zur Basis *nidei-, s. u.); inf. ai. vidmune (= gr. id/uevai) „wissen“,

gthav. vidvannr (dariiber und iiber gr. etdevai zuletzt Bartholomae SB.
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an. bietet an", av. usvavdayeiti „la8t wissen“.

In der Bed. „finden“ : ai. vinddti (vetti, vitte), avidaf, viveda, vevidat, vittd-,

kaiis. vedayati, av. vidaiti, vinasti, vTvaeda
,
voividaiti (konj.), kaus. vaedo-

yeiti „laBt erlangen, macht teilhaftig", pte. vista- „(vor gefunden, vorhanden".

Die Seheidung von den Pormen der Bed. „sehen, wissen" Bartholomae
Airan. Wb. 1318f.) ist nicht ganz scharf durchzufiihren, vgl. ai. vindati

„wei£>" sbal. gindag ,,sehen".

Arm. egit „er fand“ (= ai. avidaf
,

gr. tf/Ss), gtanem „finde“; aus dem
Pf. *uoida umgebildet gitem „ieh weib (i

aus oi-; dazu get, gitak, gitim

„wissend, weise"), Hiibschmann Arm. St. I 25. Arm. Gr. I 437: Nachwirkung
des Xasalprasens (= ai. vindati, ir. firm-, s. u )

vielleicht in arm. g'mt „Ge~

winn“. wenn aus uind- s. Brugmann I 2 357, 523.

Gr. £160
,
110.1 „erscheine, scheine, gebe mir den Anschein"; olda „weiG“.

iduer, konj. ei'Sco, ptc. eidcbg, idvta (tiSojg, ridto, ietdea nicht nach Fick KZ.
44, 143 aus sondern *j ad-, z. B. Brugmann II 2

3, 431); Aor. elSor

(t'jidorj „sah“, idetv (: ai. dvidat

,

arm. rgit), Ptc. d-tcnog, ioteov. Xasaliert

ivda/j.ouai „ersclieine, zeige mich; gleiche" (z. B. Bechtel Lex. 177).

Ebenso wohl kelt. uindo- ,,wei6“ (air. find, cymr. givynn, gall. Vindo-

tnagus, -Iona, Fick II* 264 f., Pedersen KG. I 41). Meillet Et. 179 stellt

uindu- und Ivdd/.i.ouai nicht besser als .s-lose Formen zu ai. fvindate (fiir

*svindate
) „glanzt“, lit. svidiiti „glanzen“. lat. sldus, lat. video, -ere .,sehen“

(von der Basis Hi(e)ide\t]-, vgl. aksl. vidtti, lit. jxtvijdeti, ahd. gi-wiffiiin

usw.. und mit Tiefstufe *u(e)id7- der 2. Silbe aksl. Praes. vidih, lit. pavy-
dime, lat . vidi-s-tl, ai. Aor. avedit

,
vedi-tdr-, vedi-tum, vidi-ta-; umbr. uir-

seto „visa“ oder „visum“, auirseto „unsichtbar“ : lat. videre = tacitus : tacere).

Pf. vldi (= aksl. vide), Ptc. visus (wie visas, -us „das Sehen, Anblick" mit

i fur i nach vidi und viso, vielleicht auch durch Aufsaugung eines dem
germ. *wTsa- ,,-wissend" aus *ueid-s-o- entsprechenden Adj.

;
Sommer Hdb. 2

122, Krit. Erl. 38 verteidigt lautgesetzliche Dehnung);
lat. viso-, -ere „besuchen“ (d. i. „zu sehen wiinschen"), umbr. revest

u

„revisito“ C*ueid-s-v

,

Lit. bei Giintert IF. 30, 136, auch gegen die durclis

Lmbr. verwehrte Gleichsetzung mit dem ai Desiderativ vivitsati, und die

mit. lit. vystu aus '‘uid-t-o: ahnlich got. gaweisin, as. ahd. wison „besuchen".

fiir die freilich Loewe KZ. 39, 307 Amn. 2. Kluge Grdr. d. germ. Phil.

I 2 347 Entlehnung aus dem Lat. vertreten,.

Air. ad-fiadat „sie erziihlen" (usw., s. Pedersen KG. II 51Sff. Zs. unseres

Verbs, nicht zu bha- „scheinen" oder „sprechen“ zu stellen. sind doadbat

j.er zeigt", doadbadar ,,wird gezeigt", as-ind-et „erklart“, Thurn. Hdb. 120.

353, Pedersen aaO.', Xasalpraesens (s. o. ai. vindati) nad-fmnatar „sie wissen

nicht", rofinnadar „pflegt zu wissen" (usw.. ibd. 522 f.. wo *ui-n-d-na- als

Gdf. angesetzt wird; 517 wird as-fenimm, doaisbena „zeige, zeigt" auf

*Hul-na- zuriickgefiihrt), mcymr. 1. sg. gwnn, corn, yon, mbret. gouu ,,ich

wei6“ die weitern brit. Praesensformen, z. B. 2. sg. mcymr. gwydost, givdost.

I. pi. ncymr. gwyddom
,
sind dagegen vom Pf. ausgegangen) ; Pf. air. rofctar

„ich weifi", roftir „er weiS", mcymr. gicydost usw. (s. 0.4 air. rofess „scitum

est" *uid-to-m, vgl. auch fiss, ncymr. gwys „das Wissen" aus *uid-tu-sj,

fess ,,scita“ (pi. neutr.i, mcymr
.
gu-yss. mbret. gous „wurde gewuBt". Hier-
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her vvolil aucli air. fold- „schicken". z. B. 3. pi. foidit (= ai. vedayati. aisl.

'-edit
; s. Pedersen KG. I 359, II 525: nieht einleuchtend von B. bei Fick

II 4 325 mit lett sciezu, sviedu. sviest ..werfen. schmeiBen 1
* als s-lose Ya-

riante verglichen). Hierher air. toisech. tints

.

unten S. 255.

Got. fmweitan ,.riichen‘* ^.animadvertere*
1

;, ahd. /irwlyan „tadelnd vor-

werfen, verweisen* 1

(zur Bed. s. Falk-Torp 1577 u. vide), wiyan ..bemerken.

achtgeben auf*
1

, as. ags. witan „vorwerfen, tadeln
11 idavon anord. citi n.

ags. wife. as. wit i, ahd. wiyi n. „Strafe l!

), got. in-weitan ..die Yerehrung
erweisen**: mit auffalliger Bed.-Entw. ags. gewitnn „fortgehn. sterben

1

*, as.

jlwltnn „gehn<:
(nieht naeh Sarauw ZfceltPh. 5, 509 A 1 mit air. do-co-aid

,.ist gegangen" unter einer \Yz. ticid- ,.gehn“ zu vermitteln. s. Ped. KG. II

648 und Hudh- ,vado“); got . fairweitjan „gespannt hinblicken auf'
£

,
vielleieht

zur Basis ant' -r[
7]

: -7-, wie sicher die f-Yerben got. witan. -nida „auf

etwas sehen. beobaehten“, ahd. gi-wiycn „achtgeben. aufpassen
11

,
irwiyen

..achtgeben. Vaelie halten 11

, anord. nur ptc. ritndr ..beobachtet, bestimmt11

.

ags. i l>r)iriiiaa ,,betrachten, bestimmen 11
; Praeteritopraesens got. wait, witum

..weiB, wir wissen 1
* lint', witan. Ptc. witands Neubildung, ohne Zshang mit

ai. avidat. gr. ftbttr, s. Brugmann II 2
3, 136; Praet. wissa . anord. veil

.turn (vita, vissa) „wissen
11

,
auch ,.bemerken, ertbrschen, anzeigen. gerichtet

-eiri nach, schauen nach. gehn nach* 1

,
ags. wilt, witan (ivitan. wisse iviste).

ahd. weiy wijytmvs nriyun, wissa. wessa
)

„wissen“ substantiviertes Ptc.

got. wutlwops ,,Zeuge :i
i : ddidg. tdvTot „Zeugen“ vgl. zur Bed. auch ai.

rdtar- „Zeuge' !

, ags. gtwihi ,.Zeuge“, ahd. giwiyj ds
,

air. fiadu „Zeuge‘ :

j;

to-Ptc. got. unwiss ,.ungewil?r, ahd. gnvis(-
s), as. ags. wiss „gewiB“ (anord.

vissa ..Gewiloheit
1

*; Kaus. anord. reita „gewahren. leisten, lielfen; auch
Wasser in cine lliehtung leitenA ahd. wcizni und hutch Formen wie 2. sg.

uvijisj weiyn .,zeigen. beweisen 1-

; zu udsTv scheint als Injunktiv ags. wutou
(mit tolgendem Inf.l aus *w>toit „laBt un 3“ hilter „lalit uns zusehen, ten-

damus -

‘i zu gehoren (Brugmann II 2
3, 121).

Lit. rrizdmi fur *rcidnu nach dent Imper. alit. vci.zdi = *ueul-dhi, vgl. ai

vuldhi. und liber slav. vrzdb zuletzt Brugmann II 2
3, 551), veisdiili „sehen,

hinblicken* 1

,
yari'/ddu, - rydimr . -vyilrti „invidere“ (s. o.); vom alten Perf.

aus apr. tvaisei, tvaissc „du weifit*
1 (= aksl. v-si) waidimai „wir wissen 11

.

luf. waist; aksl. vizdit, vidisi. vkVti „sehen“, altes Pf. med. cede i=lat.
ridi) „weiB 1:

,
praesentisch umgebildet verm. whttti „wissen“; povvdW „wissen

lassen 1
* (wohl Fmbildung cines Kaus. aoidfw, si. *vlditi, nach veddi „wissen

11

)

;

izri'sth ..bekannt. gewil.i
11

.

Kominalbildungen

:

Y znomen ai. -rid- „kennend. kundig 1

* (z B. an-urid-), av. rid- „teilhaftig“
zu tinden 11

: gr. vij-t;, -idog ,,unwissend“; kelt. *dru-uid- ..hoehweise11

,
gall.

Draides; germ, zum eu-St. geworden, got. unwita
,
ahd. unwiyo ..Unwissen-

der . ahd. forawijjo „praescius‘* (aber das Simplex ags. wita „weiser Mann.
Ratgeber11

,
ijewita „Zeuge‘*, ahd. iriyo „weiser Mann 1

*, giwiyo „Zeuge“ ist

wohl nieht Ersatz eines kons St., sondern wie air. fiadu „Zeuge“ ein post-
verbaler cn-St.);

Ai. vida ,.Kenntnis*'*, cymr. usw. (s. Fick II 4 264) gwedd f. „species, forma.
modus 11

; ai. vtdyd ,,\V issen. Lehre“, av. vidya ds., air. airdr n. „Zeichen‘'
~ p\nn-vidiom). cymr. ann/dd m. ds , as. giwitt, ahd. <gi)wizzi n. .AVissen.
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Yerstand", ags. ivitt „Yerstand, Besinnung“, got. unwiti n. „Unwissenlieit.

Unverstand", vgl. auch ahd. icizzi f. „Wissen, Yerstand. Besinnung" (nhd.

Witz m.), mild, icitte f. ds.

es-St. ai. veda-s n. ,,Kenntnis. Umsicht, heilige Schrift", gr. eldog n. ,,Aus-

sehen, Gestalt", lit. veidas „Angesicht“ (zum StoBton s. u.), aksl. rich iserb.

v id) „Anblick, Aussehen" (aus ehemaligen (Neutra, s. Brugmann II 2
1, 524:

so wohl auch:) air. fiad c. dat. „eoram“, cymr. yngtvydd ds., gwydd ,,An-

wesenheit", mbret. a goez
,

nbret. achouez „offentlich“ („augesichts“. Loth.

Rc. 20, 352): weitergebildet in got. unweis „un\vissend. ungebildet", fulla-

iccis .,vollkommen weise“, anord. viss. ahd. as. ags. ins „weise“ Q'ueid-

s-o-), ahd. wJs(n) „(*Aussehen =) Art. lYeise‘\ ags wls(e
)
„Weise, Zustand.

Richtung", anord. gdrnvts „anders“, vielleicht auch idea „autlere Erschei-

nung, Gestalt, Anblick“ (wenn *fideod).

Fiir solches *aides- mit schwachstufiger erster Silbe ist gr. i’oog. f toyog.

,,gleich“ keine unbestrittene Stiitze". s. Jacobsohn Herm. 44. 79ft“.. be«.

S8ff., auBerdem die Lit. bei Boisacq s v., sowie *ui- „auseinander“.

Gr. idgtg. -tog ..wissend. kundig, erfahren‘% anord. ritr (gen. rifrs) „ver-

standig".

Gr. (horn.) eidd.It/.tog „schon von Gestalt", eiddllnnt ' tfairtrat Hes. (siehe

Debrunner IF. 21, 90) auf Grand eines *ei'SaXo-. wozu mit Suffixablaut

etdmXor „Gestalt“ (Bechtel Lexil. 110; nicht nach Boisacq 220 zw. aus

-o[u]lo-); aetdelog „unsichtbar“
; lit. raidahts ,.Erscheinung“, pavidalas „Ge-

stalt“
(
*-elo-

,
s. Brugmann II 2

1, 366): gr. etdvkig, -tdog „etdina, emoxi)/tiov'\

ai. vidura- „klug, verstandig", lit. pavidulis „Ebenbild -
‘, aides pavydnlis.

apr. weydidis „Augapfel“, got. famceitl „Schauspicl :!

.

Ai vidman- m. ,AVeisheit“ (vgl. auch Inf. vidmanr, id/tevot , gr. i'dttmr.

-ovog .,kundig"; ld/ti)v cpgovyotv Hes.

Gr. ioTcog
,

att. iotcoq , hoot, y ioro>g .,wissend, kundig; Schiedsrichter".

ioxooelv ,,erkunden“, iorogia „Geschiehte“.

Z. B. Curtius 3 241 f., Fick I 4
1 2 5 f

. , 544, II* 264 f., usw.

Im Balt, eine Reihe von Worten mit dem Ablaut ei : 7 : lit. veidas

gegenuber serb. in

d

aus *iicidos
),

veizdmi
,

ryzdys „Augapfer‘ isvysti „ge-

wahr werden“, pavydeti „beneiden“, parydas ,.Nnid“, apr. aina-widai Adv.

,gleich“: der Ausgangspunkt scheint das dehnstufige Praesens *iteid-m

t

ueidh-, uidh- „trennen“, wohl aus *ui- „auseinamler“ und *dhe- ,,setzen
1 ’

erwachsen Prellwitz IVb. 1 113. 2 l71j.

Ai. vtdhyati „durchbohrt“ (Hochstufe teils vedh-, teils vyadh-, letztere

wohl erst durch Nachahmung von vyatli- : rith- „schwanken“; z. B. Kaus.
vcdhayati und vyudhayati, Fut. vctsyati und vyatsyati), viddlui- ,,durch-

bohrt, durchschossen" (eigentlich „gespalten, auseinandergetrennt") nirvid-

dha „auseinanderstehend, voneinander getrennt“, rindhate „wird leer, hat

11 angel an etwas". vidint- „vereinsamt“, cidhurd- „getrennt, entfernt von.

ermangelnd";

lat. dlvido
,

-ere „trennen, teilen", umbr. uef a. pi. „partes“, refit
,
divi-

dito“
(*vef-tu\ Lit. bei Yf. LElYb. 2 u. dlvido): lit. vidits „Hitte, Inneres".

vidurys „Mitte“ (etwa „*die Scheide zwischen zwei Teilen“, z. B. der zwischen
zwei Keimlappen liegende Trieb. ein zwischen Grundstucken trennend in
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der Mitte liegender Y aldgiirtel. s. auch *iiidhu- ,,Baum“
>

Zubatys IA.

22, 60 Hinweis auf ai. vidu- m. ,,die zwischen den beiden Erhijhungen auf

der Stirn des Elephanten befindliehe Gegend“ — unbelegt — ist nicht

vorzuziehen).

Dazu (vgl. die obigen «-Stamme) ai. vidhdva „Witwe“. av. vidavd ds.,

gr. *y[j:](i?£Os „Junggeselle‘\ lat. vidua ,/VVitwe: geschiedene oder unver-

heiratete Frau“, viduus „beraubt, leer von etwas“, air. fedb ,.Witwe‘\ corn.

fjiiedeu ds.. cymr, gwcddu: „Witwer", got. ividuwo „Witwe‘* (
widuwcdrna

,,Waise“, s. zum Formans Niedermann IF. 37, 152 gegen Bechtel Lexil.

299 f.), ags. ividuive, wudttwe. ahd. wituwa „Witwe“, apr. widdiwu. aksl.

rbdovn ds.
;
idg.*uidheuo- Adj. „getrennk‘, im fem. substantiviert ,.Witwe

-1

;

dab die maskulinen Formen erst aus den fem. entwiekelt seien, ist nicht

sicher, s. einerseits Delbriick Verw. 442 ff., Niedermann IA. 19, 36. andrer-

seits Lommel Idg. Fem. 2 If.

s-Praes usw. ahd. ivtsan „vermeiden“, unvcis pf.
,
subterfugi

11

,
mhd. nur

Ptc. entwiscn „verlassen von, leer von*' (aber ahd. imvis „entartet. ex-

pulsus“ enthiilt wohl wis „Weise“ s. *ueid- „sehen“): afries. wesa, ahd.

ii-piso, nhd. Waise (vgl. zur Bed. got. u'iduwairna).

Fern bleibt gr. oiovog „Pfeil‘‘, odvEbog ,,fremd“ (s. Boisacq s. v.), auch

lat. vito (s. auBerYf. LEWb. 3
s. v. zuletzt Prellwitz KZ. 48, 1 5 3 f. : Yer-

bindung mit dem Dativ als ,.parieren“. d. i. etwa ,,aus dem Wege gehn ‘k

ueip- ueib- „drehen; drehende, schwingende Bewegung 11

.

Ai. vppate
,
-ti „regt sich, zittert, bebt1-

,
vVpdyati, vipuyati „macht zittern

1-

,

ci»ra „erregt, begeistert“, vip- wenn ..Rute, Gerte“ (es kame dann nach

Persson Beitr. 520 zuniichst vipiun- ,,dicht, vom Walde“, n. „Wald !
‘ als

,.verschlungen, Gezweig“ inYergleich: doch ist die Bed. strittig; Geldner

Ved. St. Ill 97 ff. iibersetzt ,,Zunge“ = „*die bewogliche“), vipcdha- m.

'Wood KZ. 45, 61 j
„eine Art Pfeil“ (vgl. iela vibrare)

av. vip- ,,werfen,

entsenden (Samen/ 1

;
got. biwaibjan „umwinden“, ahd ziweiben „zerstreuen“;

anord. vcifti ,,in schwingender, zitternder Bewegung sein, schleudern,

schlingen, um\vickeln“, ags. wcefan „bckleiden“; ags. wdfian „sckwanken.

zaudern, erstaunt sein“, ahd. weibun „schwanken, schweben, unstet sein‘;

an. vifa „sohwanken“, vifl „Kl6pfel“; ags. wifely wifcr „Pfeil, Y urfpfeil“

( : ai. vipuiha-, s. o.); anord. vJfinn, cifuftr „verhullt“ (dazu ahd. mb, as.

ags. wlf, anord. v/f n. „Weib, Gattin“ als „die Yerhullte“?? Lit. bei Falk-

Torp u. vir

:

s. auch u. unk- „Haus“).

Apr. tv
i
pis „Ast“ (s. Trautmann Apr. 462; wenn nicht nach Bezzenberger

BB. 23, 309 wirpis zu leseni; lett. rape „Decke. Hiille der Weiber“ (gegen

Entlehnung aus nd. wept'. s. Endzelin KZ. 44, 64), viepVis „\erkleidung,

Maske“, virpties „sich in eine Decke einwickeln, sich maskieren' 1

. wipnut

.,liicheln (das Gesicht verdrehen)“, vTpntgs „heiter, scherzhaft“ u. dgl., lit.

aivipti „herabhangen, von Fetzen, Lippen“, vuipytis „das Maul verziehen,

gaffen“, vypsau
,

-dti „mit offenem Munda dastehen. gaffen“ (Endzelin aaO.:

trotz Leskien Abl. 355 ursprgl. der i-Reihe angehdrig; mit bait, t aus

T\i\:j lit. vipiuos
,
viptis „den 5lund verziehen“, vephjs „Gaffer“, lett. vtplis

.,Maulaffe, Liimmel“ usw.; mit sekundihem Ablaut a ( : e) stellt sich nach

Persson Beitr. 235 f. dazu lit. vamplf/s
,
vample ,.jemand, der mit cffenem
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Munde oder dicker herabhangender Lippe dasteht oder herumgeht, dummer
Mensch", vampsau, -oti „mit offenem Munde dastehn oder dasitzen“.

Mit demselben Ablaut e[*j :a will Persson aaO. auch anord. vufa „hi»ngend

schweben", vafra ,,sich unstet hin und her bewegen", mhd. ivabcrn u. dgl.

anreihen (doch s. uebh- „weben“
),

ebenso dt. Wamme. ahd. wamba ..Bauch"

(doch s. u. udero- „Bauch“).

Wzf. ueib-:

Gr. ylufiavai • Qevyava Hes., Ypiyag ' £ev£ag. Oenaloi. ’luipiog' Ilooeidcbv

o£vytog Hes. (auch wohl lyov ' tov xtooov Hes
,

iiber welches nicht iiber-

zeugend Petersson IP. 23, 160f.), s. Persson Beitr. 323 a 2 (gegen Annahme
von idg. q”, g“);

lat. vibro, -are „in zitternde, schwingende Bewegung setzen, sich zitternd

bewegen“; vlbix, -ids (in Glossen auch vipcx, vimex) „Strieme, Schwiele

von Schlagen", zunachst zu lett. vibele ,.Strieme“ (vgl. zur Bed. das u.

„drehen“ zu lit. vijle
,

lett. vile „Schwiele“ Bemerkte
;

nicht „von

einer geschwungenen Peitsche herriihrende Schwiele", Lit. bei Yf. LE\Vb. 2

s. v.); lett. viebt
,
viebtics „sich drehen, verdrehen; das Gesicht verstellen“,

lit. vj)bur-iu
,

-ti und -oja, -oti „wedeln“ (Yanicek LEWb. 2 283, Trautmann
ZfdtWtf. 7, 268f.); reich im Germ, vertreten:

got. tveipan (st. Y.) „bekranzen“, waips
,

wipjci ,,Kranz“; anord. veipr

„Kopfbinde, Kopftuch", veipa „weibliche Kopftracht“, norw. mdartl. vepa
„Bucht eines aufgeschlossenen Taues“, veipa „wickeln, eine Peitsche

schwingen“, ahd. weif „Binde, Kopfbinde“, mhd. iveifcn ,,schwingen. has-

peln“, nd. wepelcn „schwanken, schaukeln", flam, wijpelcn ds., mhd. wifen

(st. V.) „schwingen, winden“, mnd. wip „Quaste, Reisigbesen, Strohwisch"

(wozu ags. wipian „abwischen“), norw. mdartl. vipa „steifer Strohhalm oder

steifesHaar, Spelzenborste am Korn", mnd. wipen „schleudern, besprengen";

ahd. ivipf „Schwung, rasche Bewegung", mhd. auch tvif = lioll. wip ds.,

ahd. wipfil, wiffil „Baumwipfel“ („der schwingende"), nhd. (eigentlich nd.)

mnd. mengl. wippen norw. dan. vippe „wippen, schaukeln", mhd. ivipfai ,

wepfen „hupfen“, ndl. wcpel „vagus, inconstans" und (s. van Wijk IF. 35,

260 f.) „vacuus", norw. mdartl. vippe „Brunnenschwengel, Windezeug", vippa

„Wisch, Sprengwedel, Docke Zwirn", schwed. vippa „Biindel, Blumen-

buschel"; nasaliert ags. wimpel „Wimpel, Schleier", ahd. mmpal „Stirn-

tuch, Schleier".

Ygl. zur idg. Wz. ueip,b , die eine Erw. von *uci- „drehen“ ist, FickI 4

126, 309, 544, III 4 412, Persson Wzerw. 49, 175, Falk-Torp u. veir, viftc
,

vimpel, vippe, Zupitza Gutt. 30, Persson Beitr. 235 f., 520. 934; an letzterer

Stelle gegen die Zerlegung in zw'ei Sippen, einerseits drehen, winden",

andrerseits „im Kreise schwingen" (bei Yf. LEWb. 2 u vibro), die darauf

sich stiitzte, daB in letzterer Bed. auch germ. Formen mit Anlaut *u- vor-

liegen (s. sue>~; aber auch in der Bed. „drehen, winden" z. B. anord. sveipr

,,umschlingendes Band"), ebenso in av. xivaewatjat-asira- „die Peitsche in

rasch schwingende Bew^egung versetzend, sie schwingend, xivhvi-ra.:a-

„der schnell dahinfahrt", xiiivm-xsdiin a- ,,flink" usw. (s. Hiibschmann KZ.

27, 107 f., Bartholomae IF. 9,274, nach welchem xSv- aus iran. su-, idg.

st*-), weiters auch Formen mit Anlaut ks- wie ai. ksipdti „schleudert“,

ksipra „schnell“ usw. (s. Yf. LEWb. 2
u. dissipo

,
sowie Wz. qscip- „werfen"k



242 ueis- ~ u 6 i s

-

und das eino Yereinigung dieser Anlaute unter iiltestem qsu- oder sqv-

(Hiibschmann aaO. und bes. Kretschmer KZ. 31, 419) wenigstens theore-

tisch denkbar ist. Dock ist. obwohl Perssons Iderleitung von *uei-(p, -h i

aus an- ,,veben“ nicht iiberzeugt, einzuraumen. dab aucli die Yereinigung

der obigen Anlautsformen unter qsu-, squ- nur eine gewagte und venig

einleuchtende Yermutung ist und elier Anahnliehung ursprgl. verschiedener.

aber bedeutungsahnlicher Sippen vorliegt: s. u. suet-.

1. ueis- ,.spriel:ien, wachsen“.

Anord. rlsir „das Keimende an einem Gewiichs, Keini, SproB", norv
r7w „ds.. Rispe, Sticd und Blatter bes. bei Knollengewiiclisen, Bliite, Frucht-

ansatz", vl'a ..SproB, SehoB, Bliite an Baumen“ ! ablautend rise „Iveim‘

und wohl aucli iris ..safdger Stengel", das kauni nach Falk-Torp u. risscu

zu norw. reisa „Schlamm“ usw., \Yz. ueis- ,.zerflieBen“ geliort; mit Be-
deutungskonvergenz beider Sippen im Nord. reehtiet Persson Beitr. 322

Anm. 1); ags. wise ,,Spro8, Stengel"; lit. veisiit, velsti ,,sich durch Fort-

pflanzung veriueliren", reisliis, vi>liis „fruchtbar“, veislS ,,Brut“, lett. viesuos.

virstis „sieh mehren, gedeihen“. lit. raisins „Frueht“, raisa „Fruchtbarkeit“.

vaisatl, -fpi „fortpflanzen, fruchtbar machen". lett. raisia „Brut‘‘, lit. i-v),sti

,.sich vcrmehren“, rislits ,.fruchtbar" (nicht besser verden die bait. Worte
von Meringer DLZ. 1913, 405 f. unter der Gdbed. des ..mannlichen Samens"
zu ueis- ..zerflielien" gestellt).

S. Persson Beitr. 322 Anm. ! (Liden IF. IS. 497 hatte die germ. Worte
zu ueis- „drehen“ gestellt; nicht iiberzeugend liber die bait. Worte Brug-
mann Total. 74; zu ui- „auseinander“).

Ilierlier am ehesten alul. msa, mnd. ursr, nhd. Wiese, ags. ahd. wise,

mnd. wisch(e) ds. (die kaum besser zu anord. reisa. s. o., gestellt verden.
z. B. von Falk-Torp u. vissen. Kluge 8 und Weigand-Hirt u. II iese) und
(Sommer Hdb. 2 63) lat. rireo. -arc „griin sein. griinen“, nridis „griin".

2. ueis- „drehen“ aucli bes. fiir „biegsame, Hechtbare Ruten. daraus ge-
hundene Besen u. dgl. ; Erweiterung von uei- ,.drehen“. Siehe bes.

Liden IF. IS, 494 f., Persson Beitr. 320—32s m. Lit.

Ai. rrsa- m. ..Tracht Anzug" (vgl. resfai/ati „umvindet, umkleidet"):

arm. qi, gen. tuoy ,,Wacholder“ mach den biegsamen, gern zu Flechtarbeiten
vevwendeten Zweigen; *uUo- oder *uciso-, *umso-): cech. rich , vech (*noiso-)

isch. Strohwisch; Schankzeichen" (,.*zusammengedrehter, -gevickelter
Biischel Stroll u. dgl"i, r’c.ha ..Kranz aus Stroll. Schankzeichen", poln.

wirr.lia „Rispe: als Schankzeichen ausgehiingter Biischel von Reisern
u. dgl.“, klr riiha ..Laubbiindel, Bierviscli, Art Flechtverk zum Umhiirden
von Fischen", russ. richa „Zveig zum Bezeichnen des Wegs, Absteckpfahl
beim Feldmesser, Stange iiberhaupt als Zeichen", rirhon „Haarbiischel“.

slov. relict ,.Biischel fHeu)“; nschwed. mdartl. vese m. anord. *nisi oder
*risi) ..Biischel. zusammengedrehter Knoten"; dazu foder mit r-Suffix zur

kiirzeren Wzf. uei-) vielleicht ndl. icier = afris. irir- „Alge. Tang“ tags.

w/r „Myrte“, mr-treo „Myrtenbaum“, Tertium comparationis, vermutlich
..immergriin"). ags. war ..Alge. Tang“, wnrorl ds. als ,. Wasserschlingpflanze"
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(oder nach Holthausen IF. 32, 337 zu ags. wase „Schlamnr‘, Wr
z. ves-

„zerflie8en“?).

Anord. rYsir „Keim“ u. dgl. s. aber unter *ueis- „sprieBen“.

Selir fraglicli ist mir Zugehbr von ai. pari-vesa m.. -ve'sana- n. „Um-
windung“ fund „Bedienung, Aufwartung", daher eher pari — vivesti „\virkt“);

„Hof um Sonne und Mond“, visayn- „Bereich, Umgebung“, Froehde BB.

21. 204. Brugniann II 2
1, 382, Jacobsohn Hermes 44. 91 Anm. I, sowie

von *uis-en- „Horn :(
(s. d.). — Aksl. vicJira „Wirbelwind“, russ. viehatb

„erschuttern, bewegen", vichljafa „schleudern“ (wie vibrure zur Wzf. veil-)

wohl als ueis- hierher (oder allenfalls als ueik-s- zur Wzf. iteik- „biegen“),

nicht zu Hr- „wehen“.

Ai. veis-kd- m. „Scblinge zum Erwiirgen". anord. risk f. ,.Biindel aus

Stroh oder Schilf'% norw. visk m. „zusammengewickeltes Biindel von Heu
oder Stroli“, schwed. ciska „kleiner Besen“, ahd. zvisc „ Wisch, Strollwisch"

(davon mbd. nhd. wi-schen). ags. fold weoxian
(
*wiskon

)
„eine Hiirde aus

Ruten flechten"; lat. viscus, -eris „Eingeweide" (vgl. zur Bed. dt. Ge-

schliiige. Eingeweide : Weide u. dgl. bei Schroder IA. 28, 29; aucli lat. vistilia

„Eingeweide“: s. Yf. LEWb. 2
u.i'iscus, Wood Cl. Phil. 7, 334); als „drehende,

dann uberhaupt vibrierende Bewegung" hierher wohl auch lit. viskiit
,

vis-

Tivti „beben“
;

bei ofries. wish „rasche Bewegung, Husch“, mhd. wischen

„sich leicht und schnell daliinbewegen", nhd. cnimschen kann sekundare
Entw. aus „fluchtig iiber etwas wegwisehen" vorliegen.

Daneben germ. /;-Yarianten einerseits in iuld. tcispehi „sich bin- und
lierbewegen", schwed. visp, vispev „unbestandiger, unzuverlassiger Menseh",
andrerseits in norw. risp m. „Quaste, Biischel", schwed. visp „Quirl aus

Ruten" ialtes -sp- neben -sic- nach Persson? oder aus -ps-, vgl. ndd. wYp

;
,Stroliwisch“ ? Liden).

Lat. wahrscheinlich virya ..diinner Zweig, Reis, Rute“ (aus *mz-ga; siehe

zuletzt Sommer Hdb. 2 243; Noreen Ltl. 139, Kogel IF. 4, 317 woilten auch
germ, wish auf uiz-go- zuriickfiihren)

; lit. vizgii, vizgcti „zittern“, vizgoti

„schwanken“ (Fick III 4 415; Entstehung dieses uiz-g-) aus *uigh-sk-, Schef-
telowitz IF. 33, 16S, ist nicht zuzugeben, s. das u. neik- ,,biegen“ zu dt.

W icge Bemerkte. Andere Deutungen von virga bei Yf. LEWb. 2
s. v.; Lewy

IF. 32, 165: si. vngu „werfe“: Persson Beitr. 327: uvrgh- „drelien, schniiren",

s. Hvr-: wriirde undeutliches % aus e vor r-f-Gutt. voraussetzen, wie stir-

cus : sfvrcus.

Ai. restate „windet sicli. schlangelt sich um etwas", vrstuyati .,iiberzieht.

umwindet, umwickelt, umkleidet, windet (einen Strickj", Ptc. vesiitd-.

avixtita- „umhullt, bekleidet", vesta- in
.
„Schlinge, Binde". vista „Schlinge‘‘:

lit. vystas „Schnurbrust", vystau. -yti „ein Kind wickeln", lett. vistit „wickeln.
zusammenbinden". vtsts „Biindel“ u. dgl.

3. neis- ,,zerflieBen : auch von tierischem Samen; bes. von der Feuchtigkeit
(auch dem Gerucli) faulender. modriger Pflanzenteile (s. dazu unter *nei-

..welken"), unreinen Silften, Gift.

Ai. ceiati „zerflieBt" fDhatup. : vesantir nadkis Rgv. I 18 1, 6 „flieBende
Strome"; vgl. die FluBnamen IFisHr«„\Veser“, Vistula (ags. Wide „Weichsel“.
(Meringer DLZ. 1915, 450 f.). visa- m. ..Gift" (abl. mit gr. °/6z. lat. virus, ir.

Wa 1 d e , Etymologisches Worterbuch. I. i-
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ft ds.), Adj. „giftig“, vis- Aom. vif) und vistha ,,faeces, Exkremente, Ivot“

U'isfha auch „tierischen Samen 44
in Ath.-Yeda XII 1. 5 nach Meringer DLZ.

1915. 405 f.. der entsprechend Ario-vistus als „aus arischem Samen ent-

sprossen“ deutet). visrd- „muffig riechend 44

;
av. vis-, visa- „Gift“. vaesah-

„Moder, Yerwesung44 (Bartholomae Airan. Wb. 1329 nnter Yergleich mit

ahd. ivesanni, woniber s. *vei- „welken“'. Gr. log „Gift“ = lat. virus „zahe

Fliissigkeit. Schleim, Saft (auch Tiersamen: iibler Geruch), bes. Gift" =
ir. fi (Corm.) ..Gift"; cymr . awi/av „Blut‘ (s. Fick II 4 265. Pedersen KG. I

73); anord. veisa ,,palus putrida-1

,
ags. lease „Schlamm 4- (aber dr. Wiese,

Scbade 1170, Wood IA. 11. 205 usw., eher zu *n<is- „sprieBen“, wie wohl

auch norw. veis „saftiger Stengel -4

); ags. wav, afries. war „Alge, Tang44

nach Holthausen IF. 32, 337 hierher? oder zu *uei-, uci-s- „di-ehen“).

Curtius 389, Fick I 4 126, 545, II 4 265, III 4 413. Ein cymr. gw// ..FluB
--

existiert nicht (Pokorny .

Fnsicher ist Zugehorigkeit von ahd. weisunt
,

weisont „arteriae
--

(Ptc.

,.*die flieBende 44

?). wozu ags. tvasend, engl. iveasand „Luftrdhre. Schlund,

Gurgel 44

(dieselbe Doppelbed. hat lat. arteria : Meringer aaO.; aber bes.

die o-Stufe des vermuteten Grundverbums macht bedenklich). Erwiigenswert

ist die von dt. Wisent, u. zw. als ,,moschus-i *muffig) riechend 44 (wohl nicht nach

Meringer als „Besamer‘‘; andere Deutungen s. u. uisen- „Horn“). DaB auch

das Wiesct, ahd. ivistda, wisaht. ags. weslr, iveosule

,

anord. hreysi-visla nach

dem Geruch benannt sei (s. Falk-Torp u. ecescl m. Fit.), hatte zwar wohl

an frz. ruison „Iltis‘‘ ; lat. v/s(s)in „Gestank“ eine Parallele (gegen Yerb.

v, voison mit Wiesel s. Meyer-Liibke EWb Xo. 9381). und vor allem weist

bes. das ags. <• wohl auf idg. e; s. Wiedemann BB. 27. 205. Weise ZfdtWtf.

5. 252 ( : abg. reseh „frohlieh, munter44

??;, Kluge 8 und Weigand-Hirt s. v.

Die halt. Sippe von lit. aisle ..Brut
4- usw. nicht hierher (vom Samen,

Meringer aaO.), sondern zu *ueis- ..sprieBen
4-

.

nek- „wollen, wiinschen --

.

Ai. vitr-mi, ia-nidsi , av. rusaml, ushiuthi „wollen, wiinscheir‘. Ptc. ai.

uniut-, fem. ueatl „\\illig“, av. an-usant-, -usaitl „widerwillig, ohne es zu

wollen --

,
av. vasali- (nom rasa „wollend = nach seinem Willen -4

,
vasO.

rash „nach Gefallen. nach Wunsch, beliebig 44
(aec. sg. des n. *rasah-),

raso-xsu&ra- ,.nach Gefallen schaltend 4' u. a. Zs„ ai. van-tva- n. „Willens-

freiheit
44

; ap. vainCi
,

av. vasnd (i. sg.) ,.nach dem Willen 41

(arm. vasn
,.wegen 4

‘ Lw., s. Lit bei Boisacq 236 Anm. 3); wohl auch ai. vara, vaeita

., rindernde Kuh 4-4

<s. u. *ual:d ,.Kuh 4
‘;.

Gr. rv.cbv, fy.ovaa r frei\\illig“ 'der Asper nach t „sich -1

,
gleichsam „aus

sich selbst lieraus
-4

, Sommer Gr. Ltst. 103), dty.cov, ay.mv „wider Willen,

ohne Yorsatz 44

, fem. dor. dcy.aaaa. vgl. yey.ada fy.ovoa lies., d. i. kret.

fry.aildn. Kretschmer KZ. 33, 472), fiy.a in ovrftxu' o l-y. dgeorcog, or y.ovqxog

lies., d. i. or fey.a (Schulze Qu. ep. 494 Anm. 3) in I'vey.a, horn, ttvty.a

(* ivfty.a ; 1'v ist nach Brugmann, s. u., das Zahlwort ev ,,dies eine wullend -4

,

wobei der ,.regierte“ Gen. vielleicht Gen. des Bereiches. ,,in bezug auf
das und das -4

, vielleicht aber nach ydoiv c. gen. eingefiihrt ist, nicht nach
Bechtel die Praep. tv), horn, fy.d-tgyog ,,nach eigenem Belieben wirkend 44

,

ly.i) -/io/.og ..nach eigenem Belieben treffend 41

(metr. Dehnung fiir *sy.d-
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versch. Assimilation daraus thes. f ey.tdduog, att. Ayadtjuog). exmy-fidXog,

-jieXertjg (Vgl. aoTud-rjCfdoog u. dgl.), t'y.t]Tt. dor. ty.au ,.nach dem Willen,

durch die Gnade; spiiter : wegen“ (diss. aus *
fty.aT-d-Ti), aexa^duevog „nicht

wollend, widerstrebend“ ( : d-ftyta- — thivud'Qto : davtiaz-): diese Formen
beruhen durchaus auf dem Ptc. *gey.aT (ausfiilirlich Brugmann IF. 17, I— 1

1

m. Lit.; Boisacq 236 f.), nicht auf cinem *uek9 = ai. ran-tm- (Bechtel

Lexil. 114ff.). Die einzige nicht auf dem Ptc. beruhende gr. Form ware
ty.rjlog (Pindar ty.ui.og) und try.t/iog ,,in ungestortem Behagen“, wenn nach
Buttmann und Bechtel Lexil. 117 hierher (doch s. *euk- „sieh gewohnen").

Fern bleibt lat. vaco (s. Vf. LEWb. 2
s. v.), cymr. tjwych „frohliclr‘ (Fick

I 4 545f. ;
doch s. Pedersen KG. I 75, 74 und *tiesu- „gut“i, aksl. vest ho

„froh“ (s. *ues- „schmauson. sicli freuen“).

uek“- „sprechen“.

Ai. vdkti, vicakti „sagt, redet. spricht". Aor. dvocam (—

e

hoi', s. u.), Ptc.

uktd-, Kaus. vncai/ati
,
av. vac- .,sprechen'

1

, Tixta-, ai. mats- n, = av. vucah
i== gr. snog) „Rede, Wort fi

,
ai. vacanu- „redend, sagend' 1

,
vac-, n. sg . vak

— av. va.is (= lat. vox) „Stimme, Rede, Wort' 1

,
ai. vacald- „geschwatzig“

(ohne geschichtlichen Zshang mit lat. vocalis), vakyum „Ausspruch, Rede -;

arm. govern „schreie, rufe, rufe zu mir, lade ein, nenne“ (Hvibschmann KZ.
23, 29 — allerdings widerrufen Aim. St. I 12, Arm. Gr. I 436 — weitere

Lit. bei Liden Arm. St. 70);

gr. e'jiog, el. kypr. ye.-iog „Wort-‘ (s. o,), Aor. elnov „sprach‘\ lesb. ptmgv
usw. (= ai. dvocam, idg. *e-ue-U'/'t-om mit Diss. von -yey- zu -}si-, siehe

Solmsen Unt. 237 m. Lit.; verfehlt Siitterlin IF. 4, 100 f. und Hirt Abl. 132),

oTi

a

Akk. ,,Stimme“ (aucli wohl evovorta als „den weithin schallenden“,

s. Boisacq s. v., Bechtel Lexil. 145), dr,on f. ,,Stimme“, troy /j ,.Ruf. Larm“;
lat. vox

,
voc is „Stimme“ (s. o.), vocu. -arc ,,rufen“, nmbr. snb-ocan , -octiuu,

-oco (zur grainin Beurteilung s. v. Planta IT 361. Buck Gramm. 3<>3) „an-

rufen, anbeten“ (zur Entlabialisierung im Ital. s. Yf. Lber iilteste sprach-

liche Beziehungen zw. Kelten und Italikern 60 Anm,).
Ahd. giwuhanen , -men „erwahnen, gedenkeif 1

(
*gawahnjan

,
Denom.

nines *uoq 1i-uo-, vgl. ai. vacanu-; dazu trat in paradigmatische Verbindung
das alte e-stufige Pf.

:)
giwuog (s. Brugmann IF. 32. 1SS). ghvalit „Er-

wahnung, Ruhm“, mhd. wiiegen ..gedenken machen, in Erinnerung bringen“.
anord. (W ood Min. 22, 236), vattr „Zeugnis“

(*wahtaz), vdtta „bezeugen“.
Hierher aisl. Omr, onutn usw.; s. S. 217 unten.

Apr. wack/tivci „locken‘ -

,
cmvackunai „wir rufen an“ teine alte Wzf.

^tioq’ic-, Trautmann Apr. 456, neben ''iio/fid- in vocdre — das aber Denomi-
nativ — ist daraus wohl nicht zu folgern), irackis „Geschrei”.

Altere Lit. bei Curtius 5 459. —
Kelt. Entsprechung mir. fuaimm Larin- aus *uok*-*mn (Pokorny) : iiber

air. iarmi-foich „quaerif‘ u. dgl. (*-/b-.s«k/-) s. Strachan Rc. 19, 177. Thur-
neysen Hdb. 467, Pedersen KG. TI 60S: trotz Stokes KZ. 41, 386.

Fern bleibt got. aahjon „larmen" (s. *«/,-), wofiir man teils von der Tief-

stufe uq'i- ausging, teils ''un(e)qu- (Hirt Abl. 132) oder *ouequ-, *
t ueq"-

(Schroder Abl. 53, gestiitzt auf as. juhu, doch s. *ick-) voraussetzte. —



Aksl. re „tl:re
1 '-

nicht nach Prusik KZ. 35, 596 f. aus *uequ-s-t, sondern

slav. IVz. v •/- (z. B. ot-b-n’to „ Antwort**, vrstati „reden“) = apr. wait-iafim

„sprechen“ (anderweitige Yerwandtsehaft nicht bekannt).

Aksl. reilh „Sache, Ding**, got. icaihts f. „Sache. Ding**. ags. wiht ,,Ding,

Wesen, Damon** ahd. wiht ,.Ding. iibernatiirliches Wesen. Person 1
* (nhd.

Wield, Bosuvicht), auch in ahd. usw. niiriht nicht, nichts" (idg. *ueq-ii

„Ding, Sache“). will Prusik aaO. unserer Wz. zuteilen. da auch slav. reeb

„Wort“ vielfach die Bed. „Sache, Ding“ angenommen habe (— „Gegen-

stand der Rede“). Ganz fraglich. Aber jedenfalls nicht zu *uryh- ,.fahren.

bewegen“ (ware si. *ves/b)

:

anord. verity
,

vUttr „lebendes Wesen, iiber-

menschliches Wesen, Ding“ fordert keine mit rcitb unvereinbare germ. Gdf.

*icaihti- (Xoreen Ltl. 92, Wood Min. 23, 14S) neben wihti-.

uek- ,.biegen"?

Ilierzu stellt Zupitza IvZ. 36, 236 mir. feccuim „wende mich, mache micli

an etwas**, ,,biege‘
:

. feccaidecht „backsliding*. doch sind die dort angefiihrten

Etymologien unsicher, da gr. 6y.roz, uy.ruo eher zu got. aha gehoren und

nicht aus *foy.-roi entstanden sein werden. Uber got. waihsta vgl. iieik-

..biegen“. Eine Yerbindung mit ai. vancati ,.geht krumm“ bliebe, da dieses

ja zweideutig ist. mOglich, und es ist nicht daran zu zweifeln, dafi im Idg.

die Paare *hch/,-

-, *uen</-, *iiu»y- (s. die Wzn.) einander gegen-

uberstanden.

Yielleicht ist lat. ronnxas „naeh oben oder unten sich zuwolbend“, dt-

vexus „geneigt, abschiissig“. sabrexus „sehrag aufsteigend“ hierherzustellen,

wenn auch die Zugehorigkeit zu lat. reho (s. uegh -) nach Thurneysen
GGA. 1907, 806 moglich ist. Ygl. Yf. LEWb. 2

1 89 f.

ueqti- ..Sache, Ding”.

Got. waihts f. ,.Saehe“. aisl. rittr, veetv, ritr f. ,.lebendes Wesen, iiber-

menschliches Wesen, Sache, Ding“, ags. wild f „Wesen, Diimon, Ding",

as. wiht m. ,,Geschopf, Wesen**, ahd. wiht n. m. „lebendes Wesen, Diimon.
Ding", got. ni-wniht „nichts“. ags. ml, ni-wiht, as. ahd. iwo-, nio-wiht

, ahd.

ni-wiht „nichts, nicht*'.

Abg. rritb f. .,Sache, Ding*'.

Falk-Torp u. rcttc. Weitere Beziehungen fehlen : iieijh- „bewegen“ (als

„bewegliches Ding**) schlieBt das si. -it- aus: Prusik KZ. 35, 597 nimmt
eine Gdb. ,,Y ort“ an ( : iieq'i- „sprechen“). was sich zwar auf slav. reeb

,Rede‘‘ und „Sache. Ding**, und dt. Sache (s. *sug-) stiitzen kann, aber
bei der Wiederkehr derselben Bed. auf germ, und slav. Gebiete doch
ganz problematisch bleibt.

neg- ,,frisch. rege, kriiftig sein *.

Lat. regpo. -err. „in Bewegung setzen, antreiben**. daraus (nach vigil aus

*>:egil) vigeo, -ere ,.frisch und kriiftig sein. in Kraft und Ansehen stehn“,

rrgetus „riihrig. lebhaft. munter**, rigii ,,wach. wachsam**
(
vigilare

,
rigilia):

Ai. raja-h ,.Kraft. Schnelligkeit, Wettkampf, Kampfpreis, Gewinn, wert-
volles Gut**, riijdi/ati „regt an. treibt zur Eile: lauft urn die Wette**, vdjm-h,
-m „Donnerkeil (des Indra)“ = av. vazra- „Keule. bes. Haukeule (des



Mithra)", ap. vasarka- „gro8‘' (nach Bartholomae Altiran. Wb. 1390 aus

iran. *uazrka-, Ableitung von *uazar n., vgl. vazarot- ..mit Energie, Kraft,

Macht sich aufmachend“ aus *vaza- m. — arot).

Got. wakan (praet. wok) „wachen, wachsam sein“; tjawaknan „erwachen“

= anord. vakna ds
,

ags. wcecnan (praet. woe
;

s. dazu Brugmann IF. 32,

188 f.), wcecnian „geboren werden": anord. vakinn ,,wach“; kaus. got. us-

wakjan „aufwecken“ (bis auf die Kiirze = ai. vdjuyati) = anord. rekja.

abd. usw. wecchan „wecken“; anord. vaka (schw. Verb) „wachen“, ags.

wacinn
,

as. wakoti, ahf. wahhdn
,
wahhen „wachen“

;
ahd. wachal „wach“

(: lat. vigil) ;
got. wokains f. „das \Yachcn“ ; anord. vakr

,
ags. waco>\ ahd.

wachnr
,
wakar „regsam, frisch, wacker“ (formell = ai. vajra-, av. vazra -)

;

anord. vaskr „munter, flink“
(
*vnk-ska Fiek III 4 380) ; die Bed. von ags.

wcecnan „geboren werden" erklart auch die Bed.-Entwickung von got.

wokrs usw. (s. unter Wz. *aiieg- „vermehren“), vgl. in der Yokalstufe auch

ai. vaja-h. Zu ivacker, vajra- vielleicht auch ahd. waits „scharf-< (nicht

zu uogjjini- „Pflugschar“).

Lit. z. B. bei Zupitza GG. 1 99 f. ,
Vf. LEWb. 2 812, Falk-Torp 1573 unter

vaage (die dort erwahnte Verkniipfung von lat. vigeo, vigil mit ai. vega-

„Ruck, Hast, Ivraft“ dutch Wood AlPh. 27, 60 ist wegen vegeo, vegetus

verfehlt).

Gr. vyig? vielmehr als *su-g'iii£s zu jiog (Saussure Msl. 7, 89 f.). — Air.

foil „Waehe, der heilige Abend, Fest“. cymr. usw. gwt/l „festum, feriae“

(Fick II 4 267) sind aus lat. vigtlia entlehnt (Yendryes De bib. voc. 140:.

— Ganz fragwurdig reiht Pedersen KG. I 103 air. fir, g. fv.oir „Gras“,

meymr. gweir „Heu“, ncymr. gwair, acorn, gttgraf ds.
(
*uegro-) an ''etwas

ansprechender ware Yergleich mit got. waitsjan „wachsen‘ t

,
s. u. (weg-

„vermehren“; Fick II 4 266 stellt sie zu ueg'i- „netzen“, s. d.).

Yereinigung von *ueg- mit *aueg- ,.vermehren“ etwa unter **anc- „frisch,

rege“ ist in der Bed. zwar nicht undenkbar, aber durch nichts zu stiitzen.

ueg- „schwach, klein"?

Aisl. vakr „schwach“, m. „Kind, schwacher Mensch“ (: ags. wcncel „Kind,

Madchen“, wencel „schwach“? Diese eher zu aunken) : alb. vogel’e „klein,

jung“? Bugge BB. 18, 172, s. auch Falk-Torp u. veg m. K.

peg- „weben, kniipfen; Gewebe, Gespinst".

Ai. vagurd „Fangstrick, Ketz zum Wildfang, Garn“; lat. velum „Segel;

Hiille, Tuch, Yorhang" (davon velare „verhullen“j, Demin, vi-xilium „Fahne,

Fahnchen" (uber abweichende Auffassungen von velum s. Liden Stud. 20ff.

,

Vf. LEWb. 2
s. v.); air. figim „webe“, ftgc „das AVeben“, abret. gueig „tex-

trix
!

‘, nbret. gwea ds., acymr. gueetic „texti!is“, ncymr. gwni „weben, kniipfen
11

,

give „Gewebe“, acorn, guiat gl. „tela“, ncorn. gwia „weben‘‘;

ags. wice „Docht“, nhd. bair. wichengani „Baumwolle zu Dochten 11

,
norw.

vik f. „Fitze oder Docke Garn" (diese und einige der folgenden i-Formen

durch Einmischung von zu ueile-, uetg- „biegen, winden“ gehorigen Formcn?
s. Falk-Torp u. veege

,
Persson Beitr. 323a 3); mhd. wiht „Docht“ ; ags.

wecca „Docht“, and. wekko
,
mnd. weeke „Docht, Lunte", mhd. ivicke „Docht,

Scharpie", nhd. mdartl. ivicke „der um die Spindel gewickelte Flachs“, ahd.



-24b uegu- . ug”-

u-ickilt(ti) ,,Wickel, Flachs- oder Wollpensum zum Abspinnen“, nhd. Wickel

„soviel Flachs oder Wolle, als jedesmal zum Abspinnen um den Rocken
gew-ickelt \vird“. mhd. wickcln und wicken, nhd. wickeln

;
n-stufig ags. wocig

„Schlinge, Fallstrick“ (in Ablaut und Bed. genau zu ai. vaguru stimmend:

norw. mdartl. oka ..verfitzte Masse, z. B. von ZwirrU aber wohl mit Anlaut-

dehnung aus *[iu]okan-): sckwachstufig (*ueg-. oder *ug- mit tlbernahme

von iv- aus den hochstufigen Formen), mnd. icocke , wockcn „Spinnrocken:

Flachs oder Wolle auf dem Rockenstock“. as. ivocco „cicindela (Docht,

LunteV*: auf redupl. ue-ug- beruhen wohl ags. ivvoce, mnd. ivvke, weikv.

abd. wioclta „gedrehtes Garn fur Dochte oder Scharpie. Lunte“, nhd.

mdartl. Wirclte.

Ygl. Fick II 4 268. Liden Stud. 2ftff„ IF. 19. 359ff.. Fick III 4
381, Falk-

Torp u. vcege.

fiber vermutete weitere Wzzusammenhiinge vgl. unter an- „weben“ und
uni- .,drehen'

£

: unter Yoraussetzung einer vollsten Form aueg- reiht Persson

Beitr. 651 air. uagim „nithe an ££
('! ? : Pedersens KG. I 54 Yerbindung mit

*uueg- „augere“ befriedigt in der Bed. nicht: Yendryes Msl. 15, 362 will

uagim zu lat. pimgo stellen naeh ori^co : sticke): s. noch *ijokso- .,Wachs“,

und iiber vermutete weitere Wzzusammenhange u. au- „flechten“.

ueg"- : ugS- „feucht: netzen“ (oder a eg- : ug-1 s. u.).

Gr. lyod-r „feucht, fliissig“: lat. ftvidits „feucht. naB -1 (daraus Talus, wo-

von rdlgo „die natiirliclie Feuclitigkeit des Bodens ££

, Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.),

iIvor
,
-oris „Feuchtigkeit. Yasse“, ucvsco

,
-ere „feueht werden, sich be-

trinkon
-£

,
u vens „feucht. naB !

‘ (setzen ein *Tivos aus voraus, z. B.

Osthoff IF. 4. 27b): oder naeh Froehde BB. 16, 203. 21 Off., Solmsen Stud.

162 f. ein ufj^uo- ; ftmeo, -ere „feucht sein“. umor „Feuchtigkeit“, Timecto

„befeuchte‘‘ (beruhen auf *uq'*smo$):

aisl. vgkr (Acc. vgkuan
)

„feuehr‘. vgkvi m., vqkva f. ,.Nasse
££

,
wozu (siehe

Fick ill* 3b 1 . Falk-Torp u. mage), aisl. vfikca, vekkja „(Blut) vergieBen.

BieBen lassen“, vok f. (*rukvo) „offene (nasse) Stelle im Eise“, mnd. wake
f. „Loch im Eise, offenes Wasser im Eise“ (nicht zu gr. [f]ayi) „Bruch“).
lull, wak ..feucht, naB ££

,
engl. (aus dem Nord.) wake „Kielwasser“: wenn

in ai. *vakva- formantisches -vo- vorliegt und lat. *iivo- aus *uksuo- ent-

standen ist. darf die \Yz. als ueg- : ug- angesetzt werden und ware die

Heranziehung folgender kelt. Worter wenigstens lautlich glatt: air. fee
„Gras“, cvmr. gnair „Heu“ (aber daB „feucht = frisch“ die Gdbed. ge-
wesen sei, ist ganz fraglich, s. u. ueg- „frisch“ und Osthoff IF. 4, 283).
air. nr „frisch. neu, roh“, cyme. 7r „saftig. frisch, griin. roh“ (ders. Zweifel
hinsichtlich der Bed. : auch stiinde die Liinge des u der dann anzuneh-
inenden Gdf. *ugros in der Sippe allein;, ir. fual, gen. fTtail „urina“

(
*uoglo

Fick II 4 266. Osthoff aaO. : oder eine Zs. mit fo- ?).

•s-Erw. : ai. uksdti „sprengt, besprengt“, av. rax'-t- „Spriihen (vom Wasser
und Feuer)“. Praes. ux*n-, vnxsya uxiga- (s. Bthl. Wb. 1338); dazu (mit

deins. Bed. -Yerli. wie ai. vrian- „miinnlich“. lat. verves ; ai. varia'm „Regen‘-,
s. uer- ,.feuchten“: iiber vermutete andere Gdbed. s. Lit. bei Falk-Torp u.

okseTZ.) idgmuksen- „Stier, Tiermannchen 1

- in: ai. uksdn- m., av.uxsan-
,,Stier“: cymr. yeh „Ochs“

(
= idg. *uks,l. urbrit. -7. mit Umlaut ych).



pi. mcymr. ychen. ncymr. ychain , bret. ouhcu, ochen, corn, ohan „Ochsen",

mir. os-s „Hirsch“ (s. Fick II 429, Pedersen KG. I 36): got. auhsa. aisl. oxi.

ags. oxa, ahd. as. ohso „Ochs“.

Ygl. Curt. 1S7, Osthoff aaO., Zup. G. 95, Yf. LEWb. 2
u. uviclns. — Ahd.

uhha, ags. ycc „Krote“ (Fick III 4 381. Falk-Torp u. tudse, Holthausen IF.

2ft, 325) ist kaum als die „von den Feuchtigkeit aussondernden Driisen

nasse" anzureilien. sondern Schallwort.

uegh- „bewegen, zielien, fahren u. dgl.“: eine Sehwundstufe idjh- nur im

Ar. und wohl auch im Alb.

Ai. vuhati „fiihrt, fahrt, zieht, fiihrt heim, heiratet" (Ptc. udha-), av.

vazaiti ,,fiihrt, zieht, fliegt“ (Ptc. vrnta-, worin It statt -zd- nach Partizi-

pien von nicht auf Aspirata auslautenden Wzln.), ai. vcfliayati „er laBt

fiihren", vahana- „fiihrend, fahrend". n. „das Ftihren, Fahren. Yehikel,

Schiff" (dehnst. vahana

-

„fiihrend, tragend“, n. „Zugtier, Wagen, Schiff"!,

av. afro-vazana- „Feuerwedel“ (vgl. die germ. kelt. no- Bildungen). ai.

vahitra- n. „Falirzeug, Sohiff“ (: lat. vehicuhim), ai. vaha- „fahrend, fiihrend"

(= slav. voz* „Wagen"), vdha- m. „Schulter des Jochtieres“, vatayd- „zum
Fahren tauglich" n. „Vehikel, Tragsessel, Ruhebett“, av. vazya- n. „Last,

Tracht 11

(= as. wif/y n. „Pferd“), ai. rodlutr- „fahrend, fiihrend". m. „Zug-

pferd, Zugochs: Heimfiihrer eines Madehens; Lasttriiger i!

,
av. (mit kt wie

im Ptc. vasta-) vastar- „Zugtier“ ( = lat. vector), woneben mit lautges. zd

vazdra- „der vorwarts bringt", say-uzdri- EN. eig. „da6 weibliche Zugtierc

scheckig sind" (
*uzdrl

-

f. zu *uzdar Bartholomae Airan. Wb. 1572; aber

ai. iistur-, astdr- „Pflugstier", Bthl. 1392, ist nicht fiir *uzdar-, *ndhar-

eingetreten, sondern wohl ursprgl. mit uitra- m. „Biiffel, Kamel", av. ustra-

„Kamel“ verwandt, woriiber eine Yermutung bei Uhlcnbeck Ai. Wb. 3 1 f.)

;

ai. vaha- „fiihrend, tragend", m. „Zugtier, Yehikel", av. vuza- „fahrend.

fliegend", m. „Ziehen, Zug, Zugtier" (: got. urgs), ai. vrihistha-, av. vazista-

„der am besten vorwartsbringt, der forderlichste"
;

ai. vahas- „fahrend"

(: oyog n.), vahas- n. „YehikeI. das die Gotter lierbeifUhrendo Lob“, av.

vazah- (2. Zsglied) „fahrend, fiihrend".

Gr. tyeoepiv uo/uaoiv Hes., pamphyl. feytr

m

„er soli bringen", kypr. efei-e

„brachte dar", oyog n. „Wagen“ (6- statt i- nach) oyog m. „Wagen, Fulir-

werk, Fahrzeug", dyjco „fiihre, trage", dyeogai „lasse mich tragen oder

fahren, reite", aiyl-oyog „die Aegis schwingend", yan)-oyog (horn.), yaid-

oyog (dor.), raidfoyog (lak.) „der die Erde bewegt" (Beiw. des Poseidon i.

dyerog „Rinne, Kanal, Wasserleitung", dyers vco „leite Wasser in einer Rinne,

einem Kanal" (nicht nach Bezzenberger BB. 27, 175 zu lit. ahas, eketd

,,Wuhne“, s. u. oq'i- „sehen“): oyhog „IIebel“ (: aisl. vagi „Huhnerstange").

oyXeio. dy/Jgco „bewege fort, rolle oder walze fort".

Alb. vje& „stehle“ (G. Meyer BB. b, 187. Alb. Wb. 474: aucli Pedersen

KG. I 59, der KZ. 36, 335 wegen russ. loie-roda „Pferdedieb“ : abg. vedn

„fiihre“ auch fiir vjei) Zugeliorigkeit zu letzterem erwogen hattej
;
scliwund-

stufig wohl alb. nde „Weg, Reise; Gesetz-Yorschrift" ( G. Meyer Alb. Wb.
455), wovon mit Formans -rd vielleicht auch ure ..Briicke" (zuniichst aus

*nd-nl: Jokl SBAk. Wien 16S. I 92).



250 uegh-

Lat. who, -ere, vvxi (: ai. uvulcsat, abg. tvjsa Aorist), vedum „fahren,

fiihren, tragen, bringen“ (dazu wo hi auch con-, de-. sub-vexsus

,

s. Yf. LEWb. 2

189f.), umbr. afveitu, arsueitu
,

arueitu „advehito“. kuveitu „convehito‘‘,

lat. veins „\Yagen, Fuhre, Fuder". veliemens eig. „*einherfahrend“, daher
„heftig, bitzig, stiirmisch" (s. Yf. LEWb. 2

s. v.), vectis „Hebel, Hebebaum,
Brechstange" Grgl. zur Bed. gr. oyXev;, aisl. vag ), ursprgl. Abstraktum
„*das Heben, Fortbewegen", vectlgalis „zu den Abgaben an den Staat ge-

horig" (setzt ein *vecfis in der Bed. „das Herbeibringen. Ablieferung" vor-

aus), vectlgal „Abgabe an den Staat, Gefalle, Steuer“ (iiber vena s. u. uei-

,.losgehn“ und bes. u. uengh- „Darm“; anch uxor ist nicht als „die Heim-
gefiihrte" anzureiben, s. Vf. LEWb. 2

s. v.
) ;

osk. (bei Paul. Fest. 506 L. ueai

„plaustrum“, ueiarii, neiatura (z. B. v. Planta I 214).

Air. fen „Art Wagen" {* tiegh-no- ; vgl. ai. vahana- und ahd. tvagan)

—

eymr. gwain ds., gall, covinnus „Sichel\vagen“, cymr. annrain „herumfiihren",

anvain „fiihren‘\ cgwain „fahren“; air. fe<ht „Kriegszug. Gang, Reise, mal",

mcymr. gweith

,

ncymr. gwatth. „Werk, Arbeit, mal“, corn, gweth. gwgth
„mal“, acorn, gueid-uur „opifex“, bret. gwez, gweuch „mal", gall. Vecturius

MY. (Fick II 4 266, Pedersen KG. I 123 f., II 545 f. : zur Bed. vgl. mnd. reise

„Autbruch zum Feldzug" und „mal“; nicht vorzuziehende Deutungen ver-

zeichnet Falk-Torp u. vein I Y).
Got. gawigan „bewegen, schiitteln". aisl. vega ,,bewegen, schwingen. er-

lieben, wagen, wiegen“, ahd. wegan „sich bewegen. wiegen" (nhd. hcv:egm

,

erwagen, wagen, wiegen). as. ivegan „wagen. erwagen", ags. wegan „bringen,

fiihren, wagen, intr. sich bewegen"; got. gawagjan „bewegen, schiitteln"

oyfco, slav. voziti; dehnstufig ai. vCihdgati) = ahd. weggen „bewegen“;
got. wigs, aisl. vegr, ahd. as. ags weg „Weg“; aisl. vigg. as. tvigg, ags.

u'icg n. „Pferd“ (=ai vahija-); aisl. vctt, vcett f. „Gewicht“ (= lat. vectis),

ags. wiht n. ds., mhd. geivihtv n. ds.

Aisl. rog f. „Hebel“, pi. vagar „Schlitten“, rogtir (und vagir) f. pi. „Bahre“,
ahd. waga „Bewegung“, wozu wagon „bewegen, schiitteln", intr. „wackeln“,
aisl. vaga ,,bewegen", ags. icagian ds.; ahd. as. waga „Wiege“, aisl. vagga
ds. (hierher auch wohl ahd. wiga „Wiege“, s. u. iieilc- „biegen“); ahd. wagon

,

ags. ivatgn, aisl. vagn „Wagen“ (abl. mit ir. fen); aisl. vagi m. „Hahnen-
balken", norsv. „Hiihnerstange“ („*Tragstange“, vgl. formell oy/.-evg, -eu>)\

got. wegs „Wogenschlag", pi. „Wogen“, aisl. vagr ,,Meer, Meeresbucht",
ahd. icug „Woge“, as. wag „hochflutendes Wasser", ags. wceg „Woge“;
aisl. vag „Hebel, das Wagen, Wage, Gewicht von 10 Kilo", ahd. waga
..Wage, Gewicht, Wagnis" (mnd. mhd. wagen „in die Wage legen, aufs
Geratewohl dransetzen, wagen"), as. waga „lanx“, ags. wceg, wage ..Wage,
ein bestimmtes Gewicht" (russ. usw. vaga

,, Wage 1,1 durch poln. Yermittlung
aus ahd. waga, ungenau Uhlenbeck AfslPh. 15, 492).

Lit. vezii, v'ezti ,,fahren", vefimas „ Wagen", vazis ,.kleiner Schlitten",
rez? „Wagengeleise", v!zin-u, -ti „fahren machen", prarozd „tiefes Wagen-
geleise": Abg.vezq, vesti „vehere“, veslo ,,Ruder"

(
*uegh-slo-), vozz „Wagen",

vozq, voziti ,,fahren, fiihren": nach Meringer IF. 19. 427 ff. auch slav rZza
,,Haus" als ,,Schlittenhaus“.

Curtius 5
1 92 f. , Fick 1 4 127, 311, 546, II 4 266, III 4 382f. usw. (Dehn-

stufenbildungen zusammengestellt bei Blankenstein Unt. 70f.).
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uet- „Jahr“, -uetes- n. ds., *iietos(o)- „*jahrig, alt“; in Ableitungen auch

fur jahrige, junge Tiere.

Ai. rutsa-, vatsard- m. „Jahr“, vatsd- m. „Jahrling, Kalb, Kind“. rat-

sakd- m. „Kalbchen“, savatardu N. du. f. „dasselbe Kalb habend" (Wacker-

nagel Ai. Gr. II 101).

Gr. fezog, hog n. „Jahr“, Siezqg ,,zweijahrig“, izijotog ,.jahrlich“, att. tig

vicora
,

delph. ev vecoza „fiirs naehste Jahr“ (von Buck Gl. 1, 12Sf. auf

h'tfo-fara mit a aus idg. a zuruckgefiihrt, wofiir aber lokr. v-dmazEg keine

Stiitze ist, s. Brugmann IP. 38, 1 37 f. ; vielmehr Haplologie aus *vE$-o)-$-tza

mit derselben Auslautdehnung wie aocpua-zazog, tzqoj-tzeqvoi ;
ahnlich Fay

Cl. Quart. 3, 274 Anm. 2), s. auch enrjezavog
,
outmg, orjzeg bei Boisacq m.

Lit.; aol. ezakov, assimiliert ko. ezeIov „Jahrling von Haustieren“ (: lat.

vitulus, s. u. ;
Meister IA. 1, 204; 4, 32); alb. vjti „Jahr“, panjet „vor zwei

Jahren“, vjets f. „Kalb“ (G. Meyer Alb. Wb. 475 f.), viti „Kalb“ (ebda.; aus

*ueteso-

,

Pedersen KZ. 36, 290, vgl. lat. veterinns-, lat. veins, -eris „alt“

(wohl idg. adj. *uetus-, vgl. die bsl. Formen, Persson IF. 26, 63, Gl. 6.

88 f.; teilweise bereits Pedersen IF. 5, 35; kaum nach Brugmann KZ. 24.

38, Grdr. II 2
1, 5 1 7 f

. ,
IF. 27, 253, Sommer Hdb. 2 367 f., Friinkel KZ. 42,

239 = gr. hog: s. auch Yf. LEWb. 2
s. v.), vetnstus „alt“ (wohl aus 'uetos-

to-s „bejahrt“, Bildung wie onustus : onus), vctulus „altlich“, osk. Vezkei

„*Yetusco“, Gottername; lat. vetermus „Zugvieh“; vitulus „Kalb“ = umb.

vitluf „vitulos“ (umbr. v- schlieBt, da bei einem landwirtschaftlichen Worte
Entlehnung aus dem Lat. nicht glaublich ist, sowohl Grienbergers Unt.

173 und Uhlenbecks PBrB. 30, 304 Yerbindung mit got. qipus
, als Woods

KZ. 45, 68 mit schwed. mdartl. Jnnda „werfen“, norw. mdartl. kvidra „sich

unruhig hin und her bewegen, huschen“ aus; ital. i statt e vermutlich dureh

Entlehnung aus einer nicht naher zu bestimmenden idg. Sprache Italiens,

s. Thurneysen KZ. 30, 487, Meister aaO., Meringer IF. 18. 292; osk. Vital id

„ltalia“, woraus durch unterital -gr. Yermittlung lat. Italia , eigentlich ,.das

Kalberreiche, Viehzuchtland"? oder alter Stammesname?) ; ir. feis, corn, ijuis,

mbret. gues „Sau, Schwein“ (*uet-si-

;

Fick II 4 268)
:
got. iriprus

,
jahriges

Lamm“, anord. vedr, ahd. widar „Widder“ (vgl. o. ai. sa-viitdrau); aksl.

veterh* „alt“, alit. vctusas „alt, bejahrt“.

Ein Lok. oder moglicherweise (s. Brugmann II 2
2, 70S) Acc. sg. vom

tiefstufigen St. ut- liegt vor in ai.par-lit „im vergangcnen Jahre“, gr. Tiigvai,

dor. jiEQvzi, anord. fjord
,
mhd. vert ds., arm. (Hiibscbmann Arm. St. I 39)

heru ds., nir. in-uraidh ds., air. on htirid „ab anno priore“ (Yokalum-

stellung? kaum mit Ablaut o des Praefixes, Pedersen KG. I 541).

Z. B. Curtius 3 208, 275, Fick I 4
81, 128, 546. Fern bleiben lit. jdatis

„Ochse“, goth, awepi , ahd. eivit, ags. eoived „Schafherde“ (Berneker IF.

10, 162), dt. Wetter (Wood [IA. 15, 107]; zu *ue- „wehen“).

1. ued- „sprechen“.

Ai. vadati „lafit die Stimme erschallen, redet“ (Pf. udimd , Ptc. nditd-j,

vadanam „das Tonen, Reden, Mund“. uditi-h f. „Rede“, vudayati „la6t er-

tonen, spielt (ein Musikinstrument), la6t sprechen“, vdditram „musikalisches

Instrument, Musik“, vada- „ertonen lassend, m Laut, Ruf, Klang. Aus-
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sage, Wortstreit" ; in der Dehnstufe und der Bed. vergleicht sicli am
niiclisten aksl. rada „calumnia ;:

,
vaditi ,.accusare'

!

.

Xasaliert ai. validate, -ti „lobt, preist, begriiGt mit Ehrfurcht, vandanmv

,.Lob, Preis. ebrturchtsvolle BegriiGung !

‘, vandarn- „lobend, preisend“; siehe

noch Uhlenbeek Ai. \Yb. unter valla/a „eine Art Laute“. vallabha-h „Giinst-

ling“.

Lit vad'inti „rufen, nennenA

Gr. yodav [d. i. yo<5ar|' yJ.aUtv Hes.,
r

Hoi-(f)o6o? „qui hjat fodav
,

i. e.

aotd>jv“. yoddv [d. i. fodov ]• yorjia Hes.: neben *j-oda steht *oi’<3a in hom.

ovdijeaaa ,,die schon singende"; tiefstufig vdeco. vdco (von den Alexan-

drinern irgendwo hervorgeholt: „besinge. verherrliche‘ :

,
vdtj • <fi],ui], cod

i)

(Theognostos y.ar. 19, 26); sehr fraglich vuvo; „Lied, Gesang“ (*86110??

\V. Schmid RhMus. 61, 4S0; eher nach Maas Phil. 66, 590 ff. zum Hoch-

zeitsruf andere Deutungen verz. Yf. LEWb. 2 u. suo, Bois. s. v.j. Mit

a-Yorschlag: d(f)i]6cdv „Xaehtigall“ (afiijdova -(bjdora Hes,, aol. aijdcov und

ai)i5eo: dehnstufig wie ahd. fanvaytn; wenn nicht eher nach Pick GGA.
1894, 229, Brugmann Grdr. II 2

1, 467 mit Formans -bear wie yeh-dwvj,

mit analogischer tlbertragung des a- auch auf die Tiefstufe v6- in avdi)

,.Laut, Stimme, Sprache“ (aol. ur6m Sappho; avduco „schreie. spreche".

ardi/et?, dor. avddei? „mit menschlicher Stimme sprechendA

Sehr wahrscheinlich ist (nach "SYackernagel KZ. 29, 151 f.) auch d(f)eldo)

(att. adio) „singe“ aus einem redupl Aor. a-j-e-fd-eev erwachsen, woraus

dissimilatorisch d-fe-td-csv (wie shetv aus *ye-fji-esv), und der /-Diphthong

von liier aus weitergewuchert, daher d(j.)oidi'i (statt *d-$.odu), att 0161)

,,Gesang“, doido? „Sanger“. do!di,uo? ..besungenA

S. iiber die gr. YYorte bes. Schulze Qu. ep. 17 n. 3, Solmsen Unters.

238, 266 : im ubrigen s. die Lit. bei Boisacq u. avdij.

*2. lied- „netzen w
;

heteroklit. rjn- St. uedor. uodor (nom. sg.), uden(i)

(loc. sg.;, udncit (gen. sg.) „Wasser“, vgl. J. Schmidt PI. 172 ff. . Peder-

sen KZ. 32, 240 ff.. Bthl. PBrB. 41. 273.

Ai. umUti
,
unddti ..quellt, benetzt-1

; av. vaiSi- f. .AYasserlauf, Bewasse-

rungskanalA

Ai. udun(i) loc., udndlt gen., udnd instr. „ \Yasser 1

(n. a. sg. uclaka-ni)

:

void /-St. abgeleitet samitdra-h ,.Meer M
,
anudra-h „wasserlos u

(= gr. dvv-

600?), adrd-h „ein YYassertier 1' = av. uclra- m. „Otter, Fischotter' (= gr.

v6go?, ahd. usw. ottar, vgl. auch lat. lutra und mit u lit. itdra, aksl.

vijdra ds.): von einem -(<•).?- St. (vgl. gr. to vdo?) ai. atsa-h „Quelle.

BrunnenA arm. <jet „FluB"‘ Hiibschmann Arm. Gr. I 434: Gdf. *uedo.

Sandhiform zu uedor
,

vgl. got. urdo, slav. voder, ihr entspricht auch das

von de Lagarde Ges. Abh. 285. Solmsen KZ. 34, 7 1 freilich in seiner Ge-
wahr angezweifelte phryg. pfdv „Wasser l!

. d. i. *vedu aus *uedd, Kretsch-

mer Einl. 225;.

Gr. rdcuo, vdmo? (*v6-ii-to?) „\Yasser“ : vom /'-St. abgeleitet drvdgo

?

..wasserlos'A vdgo?, ubga ,AYasserschlange“, tvvdgi? „Fischotter“ fs. 0 .j,

vdaoij?, vdaob? „wasserig“
(
vda/.to? ds. mit Suffixtausch ; ahnlich v)lo.

..Wasserschlange. Ichneumon 1*
: rSoo? = lak. Did : i'dga), vdego? „ \Yasserc

suchtA v6g!a ,AYassereimer“ t

:

lat. liter) ; vom «-St. abgeleitet Adoo-v6vt]-
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eig. ,,Meereswoge“, Beiname der Ampliitrite und Thetis (Johansson Beitr.

117; ob auch i’dvov ,,Triiffel“ als ,,saftig
u ?? nicht einleuchtend liber beide

M-Formen Prellwitz IvZ. 46, 172), sowie wahrscheinlicli Ka)-vdmv. -vdva

i-viivd). KaXvdrioi, -vuvioi (s. Boisacq 998 a).

es-St. to I'do; ,,Wasserw
(s. o.).

Alb. uje „Wasser“ (nach Pedersen KZ. 34, 286: 36, 339 nicht aus *ud-

nia , sondern aus *ud\ oder docli aus *udot)\ sehr fraglich vest; „Tau“

(
*uend uond-s-iM. s. Pedersen KZ. 36, 308. Johansson IF. 19. 115).

Lat. undo. „Welle, Woge“. undarc „wallen, wogen“ (vgl. apr. tvundan
n., unds m. „Wasser“ und ai. undtti

,
unddti. sowie lit. vnndud. -efts, vdn-

deni
,
zem. undtiu, lett. Mens m. f. ,AVasser“, und dazu Schulze EX. 243.

Bgm. II 2
3, 281, 283, Trautmann Bsl. Wb. 337; da6 unda nach Bgm.

Riickbildung aus undare sei, leuchtet freilich nicht ein'i ; titer, utris ..Schlauch"

[*udri-s „ *Wasserschlauch", vgl. gr. vdota : Thurneysen KZ. 32, 563), Ultra

„Fischotter“ (l- nach tutum „Pfiitze“, Thurneysen aaO.. oder nach hitor

..Wascher“, Keller Yolkset. 47).

Umbr. ittur „Wasser“ (= vdcoo), Abl. une (*udni).

Mir. oss„Wasser“ (Fick II 4 268) existiert nicht; hierher air. u(i)sce „Wasser-
i*udes-kio-

r

!); mir. fund „Trane“?? (ibd.). falls existierend. bliebe fern.

Got. wato (s. o.), gen. watins „Wasser“; asclnved. veetur (ce = idg. e‘t

eher Umlaut von germ, a in den -in-Kasus, s. Bthl. aaO.). aisl. vatu n.

(o-St. geworden. vgl. got. dat. pi. tvafnam), vatr, nord. Seename ViHtern:

ahd. leafier, as. wntar
,
ags. wceter (

*uodor

)

„Wasser“; aisl. otr, ags. otor.

ahd. oitar m. „Otter“ (s. o.); mit Binnennasalierung (vgl. o. zu lat. unda,

wahrscheinlich got wintrus
,

aisl. vetr, ags. winter, ahd. as. icintar ..Winter -

als ,,nasse Jahreszeit“ (Liden PBrB. 15, 522, Falk-Torp u. v inter: nicht

besser zu ir. find ,,weiB‘
-

,
s. u. sueid ,.glanzen“)

;

vielleicht zu Wasser auch ahd. ags. ionscan. aisl. vaslca, nhd. waschen,

wasch
(*wat-sfcd : oder zu ir. false- „driieken‘\ meymr. gwascu ds., wobei

das Praes. den brit., das Praet. den ir. Vokalismus widerspiegelte: s. u.

*vedh- „stoBen“): mit Dehnstufe V von der Wz. aus gebildet aisl. vatr.

ags. iveet „naB, durchniiBt“.

Im Germ auch mit p aisl. nnnr, udr, pi. nnnir „unda“, as. uthia. Mia.
ags. ftp, ahd. undea „Woge, Welle, Flut“ wie von einer Wzvariante *uet-

(„Artikulationsschwankung“, Zup. KZ. 37, 390). die aber sonst nirgends ge-

funden ist, Johansson Beitr. 1 1 7 f. sieht darin das t des Typus ai. yakr-t.

Lit. vanduo usw. (s. o.); lit. iidra, apr. udro f.. ostlit. udras, lett. udris m.
„Fischotter“; aksl. vydra

,
skr. vtdra (bsl. iiil- : lit. vdnd-mr. s. zuletzt

Trautmann Bsl. Wb. 334 m. Lit.):

aksl. voda „Wasser“ (Fein, geworden wegen des Ausganges der bier

wohl analogisch fur idg. -o). Aksl. vldro „y.adoc. ara/iro (mit rdota in

der Bed. gut stimmend, s. Meillet Msl. 14, 342. Trautmann Bsl. Wb. 337)
gehort kaum zu lett. vedars „Bauch“ usw. als ,,bauchiges GefiiB

1-
fs. u.

ndcro- „Bauch“).

Curtius 248 f., Fick I 4 128, 311. 546, II 4 268f., Ill 4
30, 3S4 usw.

Eine vollere Wzf. 'axued- ist erschlieBbar aus ar. Mud- in ai. ddati „die

quellende, wallende“, adman- n. „das Wogen, Fluten“, odand-m „Brei au«

mit Milch gekochten K6rnern“, av. avda- m. ..Quelle
1-

' (s. Johansson Beitr.
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117 f., I30f., L49ff., 154; IF. 2, 60 ff., bes. 62a 2, Persson Wzenv. 47. b5 f
.

,

98, 228. 284. Hirt Abl. 133, Reiehelt KZ. 39, 68; fiber lit. dudra s. u. ue-,

ue-d- „wehen“).

Bei weiterer Ablosung von -d- als Bildungselement lassen sich mit

(*a)ue~d

-

(und ue-t- in ahd. unden usw., wenn nieht hier eine innergerm.

Storung vorliegtj nocli in entfernteren Zusammenhang bringen (s. Johansson

und Persson aaO.) die Sippen von *>jcr- und *ues- „feuchten“ (s. diese),

ferner ein ue-n- in ai. vdna-iu „Wasser‘ ;

,
anord. Veen ir Seename (auch

uen-s- in ags. wSs, aisl. vets „Feuchtigkeit, Nasse“?? s. u. ties- „feuchten“).

Zur Bestimmung des anl. Vokals von axue- (d-, -r, -

s

) kommt in Betracht:

einerseits lit. jdura usw. (s. u. tier), das fiir en(d)r- sprache, wenn j nieht

eher Yorsehlagsvokal ;
andrerseits, und gewichtiger, fiir idg. a- sprechend,

an. aurigr usw. (s. u. uer- „feuchten“j, gr. dravgog „wasserlos, von Bachen‘‘

(ibd.), sowie die wohl die unerw. Wz. aue- darbietenden Kamen gall. Amru ,

ital. Avens, Avvntia Flufinamen, lacus Avernus
,
wozu auch lett. avudts „Quelle“

(*auontos). ai. avatd-h „Brunnen“ (*auntos)-, acani-h „Strom, FluBbett” (siehe

Johansson IF. 2, 62 und bes. Yf. LEWb. 2
u. meo, Persson IF. 35, 199f.,

KZ. 48, 128 a).

3. lied- „Erdboden, Boden, Grund“.

Arm. get in „Erdboden“; gr. (Horn., Trag.) ovdag
, g. oudeog „Erdboden“,

oudatog „ydoriog“, aor. gigooovdiaai (Hdt.) „auf die Erde schlagen‘\ dor.

igzorovdige ' y.nrefiahv em yijr lies.; hom. oudog
,

att. epid. oddg „Schwelle“,

dor. <bdov oudov lies.; edacpog n. „Boden“ fnach Brugmann II 2
1. 390

nach i'dog n. aus einem m. o-St. umgewandelt), ede&kov „Grundlage‘\ Ygl.

Scheftelowitz BB. 29, 27, 44 (getin : ovdag), J, Schmidt Plur. 341 (ovdag

:

oudog : edarpog; bestritten von Schulze Qu. ep. 114 Anm. 1, weil neben ovdag

kein *ddag steht, wie odog neben oudog).

Die Yerbindung ist haltbar, wenn att. epid. odd,- aus *jodd?, hom. oudog
,

dor. (iidog aus *ofodog (mit friihem f-Schwund zwischen beiden o und da-

her schon hom kontrahiertl entstanden ist (d-Yokalvorschlag), und ebenso

ovdag als hom. und jon. Form auf solches *ofodag zuriickgeht (dor. eno-

zovdi^e mtiBte dabei der Doris „mitior“ entstammen
;
dem Att. fehlte eine

entsprechende bodenstiindige Form, daher kein *ddag belegt ist. — Gegen
Yerknfipfung von oudog

,
odog mit Wz. *sed- „sitzen“ (z. B. Johansson BB.

18, 44, Brugmann IF. 13, 85) spricht der Lenis von att. odog (Solmsen
KZ. 32, 2861 und die Unwahrscheinlichkeit, daB der Erdboden als Ort
zum Kiedersitzen bezeichnet sei; darum ist auch i’dagog und wohl auch
ededXov (Suffix wie in [indoor, iiegeO/.ov) eher hier anzureihen, als durch
Hauchdissimilation aus *fd-n</ og. -ed/.or herzuleiten.

l. uedh- „sto8en, schlagen“.

Ai. vadhuti
,
avcidhit „schlagen, stoBen, vernichten“. kaus. vadhayati, uaditu-

m. „totend, Mordwaffe (bes. von Indras GeschoB); Schlag, Yernichtung" =
av. vada- m. „I\eil zum Spalten des IIolzes“, ai. vadhar- n. „Mordwaffe
(bes. von Indras GeschoB)“ = av. vadar- n. „Waffe (zum Schlagen)", av.

imdaya- zuriickstoBen“ (dehnstufig wie gr. wdko) ;
gr. k’der g-dsigei. igi&tgei

Hes., hom. I'&cov „stoBend, zerwiihlend" (s. K. Fr. W. Schmidt KZ. 45,



231). ib&em „stoBe“ (: av. vaddya -), rnaig ,,Sto8“, evootg „Erschutterung“

(„An-3to6en“; Abtonung zu e&m dureh die Zs. bedingt, wie cpogv : d-cpocov.

-g- wie in coots, tieToi; : s. Boisaeq 1109, trotz Bechtel Lexil. 112.

336. K. Fr. W. Schmidt aaO. 234 Anm. 3), auch in ivoaiy&cov
,
tvvoaiyatos,

dvoat(fv/J,os (fV, Itv- Ausdruck der metr. Dehnung); Curtius 5 260.

Ai. cadhri- „versclmitten“ („mit zerstoBenen Hoden") = gr. i’doig • rofuag

y.oiog Hes. (Benfey Or. und Occ. I 187, Fick I 4
129), bei Zonaras odgig

(6- vielleicht erst durch Angleichung an oj&eoj), d&gig Suidas (Umdentung
nach dem a- privativum), YOqls ' orradcov. rofdag, evvovyo; Hes.

( *uedhri-.

aus Kasusformen mit betonter zweiter Silbe: Lagercrantz KZ. 35, 273.

Bechtel Lexil. 336. Giintert Abl. 239).

Lit. veilega „eine Art Axt“, lett. vedga ,.Eisaxt, Brechstange“, apr. urdigo

,,Zimmerbeil“ (Endzelin KZ. 44. 62), air. fodb oder fudb wohl ,
;
Axt“ (sielie

Stokes Rc. 14, 441 ;
*uodh-uo-)\ ist auch av. vadayan- „EN\ eines glaubens-

feindlichen Fiirsten 11
als ,,Axt, Schliiger" zu deuten?

Gr. i'cncog „Deichselnagel“, vaxag ' naaoalog y.egartvog Hes. und ahd. orf.

anord. oddr ,,Spitze“ trotz Ehrlich Unt. 147 nicht hierher.

Ein s£-Praesens scheint ir. false- „driicken“ (z. B. air. as-to-asci „it expres-

ses“). mcymr. gicascu, bret. gimska „driicken“ (freilich Ablaut U : a), wozu
vielleicht ahd. wascan „waschen“ (s. Pedersen IvG. II 515; oder letzteres

zu TFos.w, s. *ued „netzen“?).

2. uedh „fiihren; heimfiihren, heiraten (vom Manne)“.

Ai. rudhu-h „Braut, junge Frau; Sehwiegertoehter“. av. radii- ,,Weib.

Frau 1

', vadayeiti (Kaus.) „fiihrt, zieht, schleppt". mit upa- „eine Frau zur

Ehe geben“, mit vs- „(Fraueni entfiihren, rauben“, vadrya- ..heiratsfahig

(von Madchen)“:

air. fedul „fiihrt“ (Formenbestand bei Pedersen KG. I 515 f., wo auch

iiber die Scheidung von Zugehorigen der Wz. *nedh- „binden“), cymr. ar-

iccddu ,,fiihren, bringen“, cyiveddu „fiihren, wohin bringen“, cymr. dy-icrdd'io

.,heiraten“. corn, d-om-ethy ds., mbret. d-im-iziff
.,

nbret. dimi.-i „heiraten.

sich verloben“; |aber air. toiseeh (ogam TOYISACI) .,Fiihrer“, cymr. tyicysoy

„dux. princeps“ (urk. *to-rissaJcbs), air. tons „Anfang“, cymr. tyinjs „Lei-

tung, Fiilirung“ (
*to-rmvs ; cymr. gwawdd ,.Schwiegertochter“ bleibt fern,

s. Pedersen KG I 514). gehoren zur Wz. 2. ycid-}\

lit. redtt , vbsti ,,leiten. fiihren; heiraten (vom ManneVh lett. rcdu ds.,

lit. ri'dgs, vcdJys .,Freier“, vedeJchs ,,heiratsfahiger Jiingling, junger Mann“.

nau-rcdd, -vi’dy-s ,,Brautigam“ (.,neu heimfuhrend“i, lett. vcdclcle ..Sehwieger-

tochter“, sedama „Braut“;

aksl. reda, vcsti „fiihren“, seltcn „lieiraten“, iter, rodit i, aruss. rcdenv

bysth ,.sie wurde heimgefiihrt“ (aber aksl. ncrista ,,Braut“ eher ..die Ln-

bekannte", als ,,die noch nicht heimgefiihrte“. woher russ. auch „alte

Jungfer“ s. Wiedemann BB. 27, 2 1 6 f.).

Lat. Vesta (Osthoff-Fehrle KZ. 45, 83 f.) bleibt fern: ebenso gr. odonai

„kiimmere mich“, vmdgg. voodoo; ,/sich um nichts kiimmerndh tr;ig“ (Lager-

crantz KZ. 35, 27 Iff., der mit Hoffmann Gr. Dial. II 226 auch He.->ych-

glossen wie odevst' dyei usw. heranzieht, kaum mit Recht i.

Dazu wohl das Wort fur den Kaufpreis der Braut.
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Gr. tdvov (fiir *ffdvor mit Spir. asper nach *fhadvg „angenehm<:

,
Sommer

Or. Lautst. 103 f.), liom. pi. cedm ..Brautgabe, Geschenke, mit denen der

Freier die Braut erwirbt; aber auch Aussteuer der Eltern an die zu ver-

heiratende Tocliter“ (zum Yerhaltnis bei der Bed. a. Glotta 6, 306), idvow,

hom. iedvoio ..ausstatten, verheirateiG, hom. ledvconjs „der (die Tochter

ausstattende) Yater der Braut' 1

, av-acdvog „vom Brautigam unbeschenkt 1 "

-u\f\edvo? und cffjedror mit a und e als Yorsehlagsvokalen, s. Solmsen

Enters. 204 f.) : aksl. veno
(
*utdno) „dos‘

:

.

Ags. WL otwna ,
wihima, wctmam. „Kaufpreis der Braut*', afries. wetmu

,
led-

um ds., burg, icdtemo, ahd. wiclomo, widemo „Mitgift“, mhd. wideine. ividem
,

nhd. Wittnm (dazu ahd.tr/rf/wew, mhd. widemen, widmen ,,ausstatten
!i

. nlid.

widmen. Gr. slav. -no- vielleicht aus -mno- und mit dem germ. -wtew-St.

vergleiehbar: zu den Dental verhiiltnissen s. J. Schmidt a. u. gen. Orte.

Jokl SBWienerAk. 168, I 95 (zustimmend Thumb GGA. 1915, 26) ftthrt

zw. alb. vitje „Gesehenk, in Efiwaren bestehend, zur Hochzeit, zur Geburt

von Kindern, beim Bau eines Hauses 1
* auf ued(h)-l- zuruck.

Ygl. G. Meyer BB. 5, 240. Kautfmann PBrB. 12, 537, Froehde BB. 16,

212. J. Schmidt Krit. 103, 113. Brugmann II 2
1, 240, 261. Hermann Zur

Gesch. des Brautkaufs bei den idg. Ydlkern, Programm Bergedorf 1903—04,
S. 33ff„ Yf. LEWb. 2 u. v~nus „Yerkauf“ (das fernbleibt).

3. liedh- „knupfen, binden".

Ai. vi-vadhii- m. „Sehulterjoeh zum Tragen von Lasten, Tragholz. Pro-

viant“, vielleicht vadhra- n. ..lederncr Riemen“ (Petersson IF. 23, 387, vvenn

niclit eher nach Uhlenbeck Ai. Wb. 269 Dissimilationsform neben vurdhrn-

m. „Gurt. Band, Riemen*; gr. (Lagercrantz KZ. 35, 273) iduoi • no/J.ol. deo-

uoi. n/.ny.uiioi lies.

;

air. fedau f. „Gespann, Geschirr“ coibedna gen. „conjugationis“, fcdil ..Joclr*

cnibdil „Genossenschaft‘. coibdeluch „Blutsver\vandter‘\ K. Meyer SBprAk.

1919. 387,1. cvmr. tjwedd „Joch“, gtceddu „jochen“:

got. tjawidan „verbinden“ Ujuwiss „Yerbindung“). ahd. wetan .,binden,

ins Joch spannen, verbindcn“, vermutlich auch ags. icepcl „Binde" (aus

'u,e[dl<]f!o-); tiefstufig inach Petersson aaO.i vielleicht schwed. mdartl. ydd

..Oelisenleine. ZiigeP aus *udhrta.

Fern bleiben gr. e&eioa „Haupthaar, Mahne" (Pick BB. 28, 106, sei ,,auf-

gebundenes“; s. vielmehr u. *nendlt- „Haar“j, i'dvo; ,,Schar, Yolk " ibd.,

sei „Bande‘: doch s. unter se-ReHex.), d&ov

r

t
„Leinwand“ (stimmte in der

lied, niiher zu ««-, nu-cdh- ,,\veben“, doch s. dort; iiber y.aiQ-ooeojv siehe

Boisacq 393, Kretschmer Gl. 1, 351): Fick aaO. reiht auch an o&eouv
imoTgdr/ tjnav lies, (beachtenswert; aber oDij „Sorge‘‘, bdoum ,,kummere

mich“ als ,.kehre mich an etwas“ iiberzeugt micli nicht.

Ygl. Fick I 4 129. II 4 269. Ill 4 386, Persson AYzerw. 43 f., 54, Beitr. 510,

650. Lagercrantz aaO., Pedersen KZ. 39, 405 f., KG. II 516, Bechtel Lexil.

107 und iiber die Beziehung zu mi-, au-edh „flechten, weben 1
" unter diesem.

uep- „\verfen, streuen“.

Ai. rapati „wirft, streut. silt", av. aor. vi- caput „veroden” stande nach

Pedersen KG. I 93 im Zusammenhang mit ir. feinmuin
,
fcmnacli ..Meer-
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gras“, was ganz unwahL'scheinlich ist. Ygl. unter \Yz. mm- „speien. sich

erbrechen“.

Gr. vmp’Tj (Fick I

4

312) liat mit ai. capati nichts zu tun; vgl. Bois. s. v.

ueb- „Waffe“.

Germ. Sippe ohne auswartige Ankniipfungen. Got. wepna n. I* 1
.
„Waff'en -

\

altn. vapn „Waffe“, ags. wcepn
,

afries. wepen
:

alts, ivdpan. ahd. wftfan ds.

Aus dem Nd. stammt mhd. wdpeu, nhd. Wappen. Durch Dissimilation dor

Labiale entstand wohl die alte Yebenform altn. vttkn, vgl. norw. dial.

vaakenhus „Vorraum am Eingang zu einer Kircbe, wo auch dio Waffen

abgelegt werden” (vgl. finn. vaakunn). — Yb. Ableitung altn. tcepna , vapita,

ags. wcepnian (= altn. vdpnu), mnd. wepenen, wapcuen
,
mhd. iccefencn,

wdfenen „waffnen“. Vgl. Falk-Torp 1337 (vaabcn, vgl. 1573j.

Die Annahme von Kluge Et. Wb., daB gr. ortkov als idg. *uop-lo-m

liierher gehdre. ist utiwahrscheinlicb.

1. uebh- „weben, tlechten, knupfen 11

.

Ai. ubhndti
,

umbhdti, undpti „schniirt zusammen", mit upn- und prd-

,,bindet“, urna-rabhi-h „Spinne“ (eig. Wollweberin“; vgl. aisl. kqngur-rCifa
,

ags. gangel-tvwfre „Spinne“): av. ubdaUna- „aus Webstoff, aus Zeug ge-

macht‘ (von einem *ubdu- „Gewebtes“, idg. *ubh-td-\ Bthl. Wb. 401). np.

hafad „er webt“ (ebda.); gr. erpt] „das \Veben“, infoioot, g 105, sonst v<pai-

rco „webe“, repo; n. „das Weben‘ -
' (naek den vorigen aus *fig o„- utnvoka-

lisiert. Frankel KZ. 42, 122 a 4;; alb. vert „ich webe“ (*uebhni?, G. Meyer
Alb. Wb. 95); ahd weban „weben, flechten, spinnen“ (aucli „sicb fortwahrend

bin und her bewegen“, s. *uebh- dieser Bed.), ags. teefan „weben, flechten,

kniipf'en“, aisl. vefa „weben, flechten, schlingen“ (Ptc. oftnn); aisl. refju
' uobheio) „wickeln, hiillen“ (refl. vcfjast „hin und zuriick fahren“ wohl vom
Bilde des Weberschiffchens, doch ist im Germ, unsere Wz. mit dem andern

uebh-, s. o . zu einer Einheit zusammengeflossen) = ags. webbiun „weben -

:

aisl. veptr, ags. weft, icift , ivefta „Einschlagfaden“, mhd. wift „feiner Faden.

Gewebe; IIonigwabe“; aisl. vaf „Windeh‘, vaft ..Yerwicklung, Unordnung";

ahd. wabu, wabo „Honigwabe“, aisl. vefr (*>cabja-) ,,Gewebe, Aufzug. ge-

wobenes Zeug“ == ags. icebb, as. webbi, ahd. ireppi ds. ; ahd. tntppi „Go-
webe“, schwed. iiv (an. *yfr) „Einschlag“ (Liden IF. 19. 33b);

c-stufig aisl. kongurvaftt
,
ags. gangclwcefre (s o. : Johansson GGA. Ib90.

70S mit unannehmbarer Alternative: zu aisl. infra, dt. wabern: IF. 3, 220).

Ygl. Fick I 4 547, III 4 391 f., sowie das zugehorige *uobh(e)sa ,,Y espe ‘.

Uber vermutete weitere Wzzusammenhiinge (Persson Wzerw. 44, 54
)

vgl.

unter mi- „weben !

‘ und it
ei- „drehen“.

2. uebli- „sich bin und her bewegen, wabern. kribbeln. wimmeln -

', ursprgl.

verschieden von uebh- ,,weben“ (man wird weder an das Hin und

Her des Weberschiffchens, nocli an „unruhig herumnesteln" oder dgl.

als Bed.-Yermittlung denken diirfen), aber im Germ, damit zusammen-

geflossen.

Ahd. weban aucli ,,sich fortwahrend hin und her bewegen 1-

,
mhd. iveben

..bewegen, schwingen“, weberen „sich tummeln ". wcbclen ..schwanken
1-

. nhd.
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ostpreuB. icibbehr. mlid. wnben, wnberen
, ivabelen „in unsteter Bewegung

sein“, wappen „hin und her schwanken“, nhd. (nd.) wabbelig „wackelnd, z. B.

yon Gallertigem", ags. ivnfian „schwenken, schwingen", mengl. waveren.

engl. waver „wanken, scliwanken", aisl. vafla „wackeln“, vafrci ,,sich un-

stet hin und zuriick bewegen, wabern“ (vafrlogi „Waberlohe“), vefjast da.:

aisl. vafa „schweben, baumeln", ags. ivmfre „unstet, flackernd“ (oder

letzteres nach Falk-Torp u. reeve als *waitvia- zu ueipjb „drehen“? Nicht

annehmbar stellt Persson Beitr. 235 f. auch die germ. d-Formen zu letz-

terem als *ue[i \p : sekundar nap-).

Lit. vcbhl-ii
,
-eti „wimmeln, sich verwirren, durcheinander bewegen".

Dazu ahd. iribil „Kafer. Kornwurm",- as. invil, mud. wevel da., ags. wifel

„Kornwurm“, aisl. *vifill in tordyfiU „Mistkafer“, ags. wibba „Rofikafer“;

lit. rdbalas „Kafer“: vabuolas ds., zem. vabolS „Mistkiifer“, lett. rabuolis

„Kafer“ (daneben ostlit. mdartl. vubuolas „Kafer“, zem. vmubole, lett. vam-

balr, rambuole „Mistkiifer“. Diese Gruppe nicht zu *u<bh- „weben“ (vom
Einspinnen beim Verpuppen. Sehade 1136, Fiekl 4 547. Trautmann Bsl.

Wb. 33fji, sondern „krabbelnd, wimmelnd".

Vgl Fiek III 4
391, Falk-Torp u. reeve, Trautmann aaO.

Eine Parallelwurzel nap- ist nicht nachzuweisen ; weder lat. vappo „ani-

mal Yolans, quod vulgo animas voeant", noch gr. gmolog oder i)ni6h]z

,,Lichtmotte“, ijnla/.oz „Fieber" sind etymologisch gekliirt, s. Lit. bei Vf.

LEWb. 2 und Boisacq s. vv., Immisch Gl. 6, 193. Andrerseits widerstrebt

auch afries. tcapul „Sumpf‘, ags. irapol ,,Blase" (u. dgl., a. Pick III 4 3b I

.

Falk-Torp u. coble) in Laut und Bed.

Hierher (oder zu vrbh- ,.weben") diirfte auch norw. cava „Un$inn reden".

ags. wceflian ds. mit iibertragener Bedeutung gehoren und mit lit. rapa,

vapeti „schwatzen, plappern" nichts zu tun haben. Vgl. Fick III 4 392.

uobh(e;Sa „\Vespe", zu aebb- „weben". vom gespinstartigen Wespennest
(trotz Meiller Dial, indoeur. 20).

Ay. nuezaka- m. Name eines daevischen Tieres, balm'i gvabz „Biene.

Wespe. Hornis" (s. Geiger Abb. d. bail-

. Ak. 1891, 125, Bthl. Wb. 1346):

lat. vespa (zunachst aus *co-spa, Solmsen Stud. 24 f.j „Wespe" : abret. ynohi.

corn, ijuhini „Wespe" (Loth, s. Rc. 15, 220: air. foirh aus brit. *mtoclti

entlehnt Zimmer KZ. 33, 276): ahd. wafsa, u-efsa, nhd. Wespe (letzteres

wohl nach lat. respa umgestollt: nhd. hair, urbis wold noch direkter NacK
komme von idg. vobhesu, Kluge 9

s. v., kaum geneuert nach Weigand-Hirt
s. v.i, ags. wwfs, weeps, weesp ds. ; lit. rap'd „Wespe, Bremse", pr. wobse.

„Wespe"; ksl. osa „\Vespe" iaus vopsa. Meillet IF. 5, 333, Pedersen

KZ. 3b, 312, Trautmann Bsl. Wb. 342).

Vgl. Currius 382, Vf. LEWb. 2
s. v.

lien-. Als Grundbedeutung dieser Wz. wird „streben, erstreben" anzusehen

sein, woraus sich einerseits die Bedeutung „wiinschen, lieben", dann

„befriedigt sein, sich gewohnen", andrerseits „arbeiten, Miihe haben "

und perf'ektiv „erreichen, gewinnen, siegen" ergeben kann. An eine

Trennung der Wzn. ist nicht zu denken. Vgl. (anders) Meringer IF.

16, 179ff., 18. 236. KZ. 40, 232, Wood Mod. lang. not. 21, 22 f.
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Ai. vdnati, vanoti „wiinscht, liebt, erlangt, gewinnt, siegt“, av. vanaiti.

vanaoiti „siegt“ (vgl. Bartholomae Airan. Wb. 1350 f.), mp. vanitan „be-

siegen, schlagen“; ai. Aor.-Praes. vnndti (vgl. got. wunan)
in gleicher Be-

deutung. Kaus. vandyati und v&ndyati (ersteres nicht belegt); als -sk-

Praes. ai. vcincliuti ,,\viinscht“, vgl. vflncha f. ,,Wunsch“ (s. u.); vanas n.

„Lust“ (vgl. lat. Venus), vani-h f. ,,Yerlangen, Wunsch“, wozu vaffiyati

„bettelt“, varuynka- „Bettler“, rand- als nom. ag. m. (vgl. av. -vanus in

nom. pr.). In Zusammensetzungen erscheint vdnya-; s. ferner vantfi- als

nom. ag. m. fav. vantar „Sieger“), vanti- nom. act. (unbelegt, doch vgl. av.

-raintis). GewiB gehort auek ai. vama- „link“ und vama- „lieb(lich), 10 stern
1

unmittelbar hierher, wiihrend vama- „verkehrt, widerwiirtig“ vielleicht

anders zu verbinden ware. tJber ai. vennti „ersehnt“ usw. s. u. iiei- „auf

etwas losgehen“.

Hierher wohl arm. oyn „Gewohnheit“, imim „haben, halten, ergreifen 1

('*enn-ewi

:

vgl. Patrubany, IF. 14, 5Sf., Pedersen KZ. 38, 203 ; 40, 209 f..

s. Liden KZ. 41, 395 a 2), weshalb ein idg. nten- anzunebmen ist. Ferner

arm. gun (*uono
)

„storzo, tentativo“ (Petersson KZ. 47, 255)?

Gr. Parallelen iiberzeugender Art sind bisher nicht gefunden: aval;

„Herr‘' (vgl. Prellwitz, Boisacq) wird kaum hierherzustellen sein, iiber evvg

„Bett. Lager“ vgl. cm- und iiber owro,' Solmsen KZ. 32, 288.

Lat. venus, -eris „Liebe, LiebesgenuB, Anmut, Liebreiz", Venus Name
der Liebesgottin, vcnustus „anmutig, reizend, lieblich“. vcneror , -uri „mit

religidser Scheu verehren. hoch verehren, huldigen, demiitig bitten", ursprgl.

„die Liebe bezeugen". Zweifelhaft bleibt die Yerbindung mit lat. Conor
,

-fin ,.den Anlauf zu einem Unternehmen machen, versuchen", vielleicht

aus *couenor (vgl. ahd. giwinnmt usw.). Weitere Erkliirungen bei Yf.

LE\Yb. 2"
1 86 f.

Air. fine (fvenja) „Verwandtschaft, Stamm, Familie", ftn-galach „parri-

cidalis", coibnes „Verwandtschaft“
(
'*con-vcnestu), abret. coguenou „indigena“,

nbret. gwenn „race, germe", cymr. given „risus, subrisio, arrisio". Gwynedd
„Nordwales“ (Fick II 4 270; s. auch Zimmer KZ. 24, 212). Stokes KZ. 37.

250 stellt irrig hierher ir. deoin (nicht *de-voni-) „pleasure, will
11

;
auch mir. form

..Wunsch, Yergniigen" (Stokes KZ. 41 , 3S5f.). ir. farm, cymr. gwan „schwaeh,

elend 11 (Zupitza KZ. 36. 73) sind nicht zu got. ivnntw, winnan zu stellen.

AuBerordentlich reich vertreten ist Wz. lien- in den germ. Sprachen,

wozu man Fick III 4 386 f. {yen 1.2.) Falk-Torp 1339, 1350, 1366. 1367.

1382. 1392, 1408, 1420 (s. auch die Nachtriige) vergleiche.

Auf idg. *ueni-s geht zuriick altn. v'mr „Freund“, as. ahd. ivini, afries.

ags. wine (vgl. air. fine „Yerwandtschaft‘ !

). Eine /n-Ableitung ist got. irinja

..Weide, Futter 11

, mnd. ahd. ivinw, altn. vin f. „Weideplatz“. Schwund-
stufig ahd. wunnia, wunna, icnnni „Wiese. Weideplatz11

. aber auch ..Lust.

Wonne“, as. ivunnitt nur mit der Bed. ..Wonne, Freude11

,
ebenso ags. wynn.

lYegen dieses germ. Bedeutungsiiberganges zu „Weideplatz“ wird auch ai.

vnna-m n. „Wald, Baum, Holz“, vana f. „Reibholz‘ :

, av. vanfi-, mp. van. np.

bun j.Baum" (wozu auch ai. vfinara- „Affe l( (= Waldbewohner) als Abltg.

von vanar- „Holz, Wald“ nach Macdonell IvZ. 34, 292) zu idg. uen- ge-

zogen (Uhlenbeck Ai. Wb. 270). Der Bedeutungsubergang ist jedoch inner-

halb der indischen Sippe unglaubhaft.

^Va'iie, Etvraoloq-ischo^ "Worterbnch. I.
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Idg. *uenistro- wird durch altn. vinstri „link
;
‘, as. winistar

,
afries. minister

usw. vorausgesetzt, eine Komparativbildg. wie lat. sinister usw. (vgl. hierzu

ai. vCLma „link“, s. o.).

Haufig und allgemein verbreitet ist der tlbergang zu „befriedigt sein,

sich gewohnen 11 im Germ. Ygl. schwundstufiges got. univunands „sich

nicht freuend 11

,
altn. ttna (*wunon) „zufrieden sein mit“, afries. ironia

,
as.

ivonon, wunon „wohnen“, ahd. ivonen
,
wonon „gewohnt sein, sich gewohnen,

sich aufhalten, bleiben, wohnen 11

; as. giicono
,
giicu.no, ags. geivun

,
ahd. giuon

„gewohnt“, altn. o-stufig vcmr ds. Wovon abgeleitet as. giicono (p-vunan-)

„Gewohnheit“ usw., altn. vani m. ds. Yb. Abltg. altn. venja ('*wanjon
),

as. gi-wennian
,
ags. icennan usw. „gewohnen“.

Die Dehnstufe hat germ, die Bedtg. „hoffen, erwarten“ angenommen;
got. wens ( 2 - St.) „Erwartung, Hotfnung“, altn. van

,
as. trail ds., afries. wVn

„Meinung“, ags. wen „Erwartung, Hoffnung, Meinung“, ahd. 1van auch

„Yermutung, Wahn, Absicht“ usw. Dazu adj. necess. altn. vdenn
(
*vcnja -)

„zu hoffen, hiibsch, angenehm“. wozu and. ana-irdni „verdachtig“ usw.,

altn. vcencl (*vcnipd
)
„Hoffnung, Erwartung“, ahd. wanida „argumentation

got. wenjan „erwarten, hoffen 11

,
altn. vdenn ds., veenask ,,sich riihmen 11

,
as.

wdnian usw. Dem ai. vaiichuti entspricht schwundstuf. altn. Osh (*icunskd)

,,Wunsch“, ags. wusc ahd. ivitnsc, wunsch usw., mit Abltg. altn. dskja

,,wiinschen“, ags. wyscan ds. (vgl. gewyscan ,.adoptieren“, ahd. 1vunseen

ds. usw.

Die Bedeutung „arbeiten, leiden, streiten, gewinnen 11

zeigt sich germ,

in der Sippe got. winnan „leiden“, altn. vinnn „arbeiten, ausrichten, iiber-

winden 11

,
as. winnan „stroiten, kampfen 11 usw., ags. iriperwinna m. „Gegner‘,

ahd. widarwinno ds., vgl. Fick III 4 388. Got. icinno, winna „Leiden,

*-schaft“ altn. viniui „Arbeit“, ahd. winna „Streit“, mhd. whine „Schmei'z“.

Schliefilich got. wunns „Leiden u
.

Ygl. Persson \Vtf. 5 15, wo auch abg. uniti „velle u
,

asl. unij
,
nnej „melior“

angekniipft wird.

ue-n-g- rgebogen sein
11

.

Ahd. winchan
,
mhd. winken „sich seitwarts bewegen, schwanken, winken 11

,

ahd. winch
,
mhd. wine „Wink, Wanken 11

,
vgl. ags. wince ,.pu]ly “, engl. winch;

ags. ivincian „winken, nicken, die Augen schlieBen 11

,
mnd. winken ds., ahd.

winkil jj'SYinkel, Erde“. Der gleiche alte e-Yokalismus der sonst hiiufiger

mit altem a auftretenden "Whs. findet sich in lit. vengiu
,

vengti „meiden,

vermeiden 11

,
eigentlich „ausbiegen!t

,
v'ingis „Bogen, Krummung 11

,
isvengti

„vermeiden“, vingiuoti „Bogen, Umwege machen", wobei eine Ablautsent-

gleisung gegenuber den unter AYz. ua-n-g- verzeichneten Worten immerhin

moglich ist. Die Dehnstufe zeigt (ohne Nasalierung) altn. vakr „schwach 11

(wozu nd. ivack „nachgiebig, biegsam, schwach 11

), auch „Kind, schwacher

Mensch 11

,
norw. dial, vaak „Saugling“, vcekja „kleines Madchen 11

,
wobei

ags. wencel „Kind, Madchen 11

,
engl. wench „Dirne“ mit Nasal und Ivurz-

vokal zu vergleichen ist (Falk-Torp s. v. waak).

t)ber apr. winsus „Hals u vgl. uank-.
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uengh- „Darm, Bauch“?

Arm. ganjak „Darm, Bauch“ (* ipiglio-), ai. vaksdna f. PI. „der hohle

Leib, Bauch, Weiche; FluBbett“, vatoksana- m. „Leisten, \Yeiche“. Ursprgl.

Bed. „Hohlraum im Korper, Darm als Hohlrohre“? So auch lat. vena

„Ader“ (*uengh- ,
ungh-na, -snd) ? Petersson KZ. 47, 247 f.

Bezzenberger KZ. 42, 296 (darnach Yf. LEWb.

2

u. vena) hatte vciksand

mit vaksas- n. „Brust“, dazu osset. rdxsF, oxsF „Schulter“ verbunden (urar.

*uak?as--, wohl zu *uak-, *uataJc- „biegen“, ai. vutakri- „Rippe“, also im

Yelar von arm. ganjak und dem davon wohl nicht zu trennenden ai. vatok-

sana-, vaksand sich scheidend); das von ihm nach dem Bedeutungsverhiilt-

nis von ahd. aclara „Ader, pi. Eingeweide“ : gr. grgov „Bauch“ (kollektives

Neutrum) angereihte vena ist wegen seines e-Yokalismus mit ua(n)k- nicht

wohl vereinbar, dagegen wegen der Doppelbed. von ahd. adara gut mit

arm. ganjak zu verkniipfen. Preilich kann es auch als „blutfuhrender

Kanal“ zu velio (*uegh-) gehoren, vgl. o/erd^ „Rinne, Kanal“; Gdf. ware

dann *uegh-sncl.

1. uendh- „drehen, winden, wenden, flechten
:;

.

Ai. vandhura- m. „Wagenkorb“ (aus Geflecht)
;
arm. gind „Ring“, gndak

ortoy „\Veinranke, Rebschofi -1

; umbr. aha-aendu „avertito“; reicli ent-

wickelt im Germ.: got. ags. as. windan, ahd. wintern, anord. vinda „winden‘ :

,

Kaus. got. wandjan usw., nhd. wenden
,

anord. vindr „schief, meist von

Holz, das sich gekriimint hat“, got. inwinds „verkehrt“, mhd. icindeht „ge-

wunden“, ahd. wanda „turbo“ (u. dgl. bei Loewe KZ. 39, 287 ff.), anord.

vandr „genau, schwierig !< („*verkehrt, verdreht“), vandi m. „Schwierigkeit,

Ungemach", ags. wandian „z6gern, sich bedenken, achten, scheuen“, got.

wandus = anord. vondr „Gerte, Rute“ (ursprgl. zum Flechten; biegsam),

anord. vandahils „Haus von Flechtwerk“, schwed. mdartl. vann „Schling-

faden an Pflanzen", anord. cqndull „zusammengedrehtes Biindel von Heu“,

dt. Wandel, wandern
,
wandcln u. a. m. (z. B. bei Fick III 4 390, Falk-Torp

u. vinde
,

venele, vaand
,
vind adj.).

Idg. *uendh- ist vielleicht nasalierte Form zu uedh- „kniipfen, bindeir'

in got. gaicidan „verbinden“.

S. Liden Arm. St. 5ff. m. Lit. (auch iiber abweichende Auffassungen),

wie auch bei Falk-Torp u. vinde. Aksl. nda „Fischhaken“ aus *uondhat

(Uhlenbeck PBrB. 30, 268).

2. uendh- „durch Hitze dorren; welken“.

Ai. vandhya-h „unfruchtbar, unniitz, vergeblich“, vandhyu „unfruchtbares

Weib“ vielleicht (Charpentier MOr. I 224, Petersson LFA. 1915, 42 f.) als

„verdorrt, verwelkt“ zur slav. Sippe (s. Mikl. EY b. 380), aksl. u-vqdati
,

uvqnqti „welken“, russ. vjanutv „welken, verdorren (von Pflanzen); er-

schlaffen“, slov. proso voditi „dem Hirse mit erhitzten Steinen einen besseren

Geruch geben“, povoditi „rauchern“ = poln. icedsic ds. usw.

Daneben mit anl. s- und einer verwandten Bed. „dorren, welken“, aber

auch „brenzelig“ und
,
jucken“, was auf einen slav. Bedeutungskern „brennen‘ !

hinweist, die Gruppe (s. Mikl. E\V. 329) aksl. prisvqdati
,
prisvenqti „mar-

18*
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cescere, torrefieri". cech. sraclnoufi .,welken‘\ poln. swicdzier „jucken",

sirad .,Brandgerucli, Dunst, Gestank", swadliiry „nacli Brand riechend,

dunstig" usw.

Die nur auf den gemeinsamen Anlaut sit- aufgebaute Yereinigung letz-

terer Gruppe mit alid. sivedan „langsam nnd dampfend verbrennen“ (Mikl.

;

vielleieht ursprgl. suit-, s. u. siieid- „glanzen“) und(??) mit ahd. siodan

„sieden“ (Falk-Torp u. si/dr
; stimmt auch in der Bed. nichtj iiberzeugt

nicht: ebensowenig die Zuriickfiihrung von suendh-, suei-, germ, seup-

(siodan
,
auch got. sapjan „kitzeln“), sue it- (aisl. solda „sengen, brennen“.

s. u. surid-) auf eine Gdwz. seu- (die in av. hnv- „schmoren“ vorliege) durch

Charpentier KZ. 40, 427 f., Petersson aaO.

Andrerseits ist slav. sved- auch nicht mit nhd. (siiddt.j schwendcn „durch

Yerbrennen des Holzes oder Grases urbar machen“ zu vergleichen, in

welchem der Begriff des Braudes erst akzessorisch ist fs. u. suendh-

..schwinden").

3. uendli- „Haar, Bart".

Gr. Yovdo; m. „junger Bart, I’laum. mit dem ersten Bart ausbrechender

Gesichtsausschlag“ *ui-vondhos). iordd; „zottig oder bartig" (Beiwort des

Steinboeks), ciitioa „Haupthaar. Miihne“ fnach Charpentier KZ. 47, 180 aus

'* tindh-er-ici, *af)eioa mit Assimilation in cdeiga; usw.), ideigads; (Od. 16,

176 alte Lesart fur yet’Fiddsg) tdetodZorre; Theokr. I 34 xojurjv rgeipovTs;.

d'Tor/of‘: mir. find „Haupthaar“ (*undhu oder vielleieht *ucndhn), fes

„Haupthaar“
(
*uendli-s-o-); ahd. wintbrawa „Wimper“: apr. ivanso f. „der

erste Bart“ (s. auch Trautmann Apr. 457). aksl. tYists, nsz „barba, mystax"
fbsl. *aondh-s-o-, -it). Liden IF. 19, 345 ff.

e&etoa nicht nach Fick BB. 28, 106 zu got. gaicidan „verbinden“, ahd.

wetan „binden". Uber das von Froehde BB. 20, 207 mit iov&a; verbun-

dene ahd. ivisunt ,."Wisent" s. *nis- ,.Horn‘
:

.

uom- ,.speien, sich erbrcchen :i

,
ueme-.

Ai. vami-ti. vnmnti „ausspeien, erbrechent!

, vunta- „gespieen“, vamathu-

m. „Erbrechen‘’. av. ram- „erbrechen“ i

'

s . Bartholomae Altiran. Wb. 1356);

gr. elicit) (fiir *fuf-/u), ijfieaa, s/njjiey.a ,,erbrechen“, eiietos, elieoiq „Er-

brechen“, (lj.iv; „Sumpfschildkrote“?? Sommer Gr. Ltst. 100); lat. vomo

(*mmd) „erbreche“, vomitiis „Erbrechen“, vomica „Geschwiir, Eiterbeule“;

norw. mdartl. vimla „Ubelkeit empfinden ". vimra „Ubelkeit verursachen",

rimren „ekelhaft“; aschwed. rami m. „Ekel“: anord. vdma „Ubelkeit“.

vclmr ,,ekelhafte Person"; lit. remih, vemiau. vemti „erbrechen“, vemalal

..Erbroehenes". vnndijti ,,erbrechen machen" (isvome-ju , -1i „sich verfluch-

tigen. von der Warme. von Gasen"? v. d. Osten-Sacken IF. 33, 272), lett.

n nd ,,sich erbrechen". Curtins 5 324.

Sehr zweifelhaft ist Yerwandtschaft von got. g. pi. tcamme „Fleck [t

,
tjawamnis

..befleckt, unrein", anord. vumm n. „Fehler, Gebrechen", ags. iramm m.

„Fleek. Gebrechen, Unrecht". adj. ,,bose, schlecht", as. want m. n. „Ubles.

Boses", Adj. „bose'
:

(fnom-no-: Uhlenbeck PBrB. 30, 324 vermutet eine

Gdbed. „Spucke").
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Ebenso, obwohl die Bed. „hervorsprudelnK aus
,
ausspeien" entwickelt

sein konnte (s. Fick III 4 392, Falk-Torp u. vimmd
,

Holtkausen IF. 32,

337), die doch wohl auf einlieitliche. aut einem *iie>n- „durcheinander

wimmeln" beruhende und vielleicht mit got. iumjo „Menge“ unter
'renew-

(v. Grienberger Unters. 134) zu vereinigende Sippe von as. wemmian „her-

vorsprudeln“, ahd. wimi pi. „hervorsprudelnde Quellen 1

', wemon „wogeti“,

wiumen „hervorsprudeln“ wohl Yerquickung von wim- und imn-, Brugmann
IF. 13, 155), witnidon

,
ichntzzen

,
immezzeu . wimmeln. sich lebhat’t bewegen”,

spatmhd. find.) wimmtn
,
whnelen, nhd. bair. wunimeln ds., norw. mdartl.

vama, vamla, vamra
,
mama, vimht, vimra „taumeln, unstet gehn“ much

ud. ndl. wamen „den Schlamm aufriihren“? Fick II 4
392, der in der Bed.

nicht iiberzeugend aueh Venvandtsehaft von ir. femmuin

,

cymr. gicymon

„Seegras“ [hat altes
j!J

Fick II 4 270 vermutet; letzteres verbindet Peder-

sen KG. I 93 irrig mit ai. vapati ,,wirft, streut, siit“ i.

1. uer- (z. T. suer-) „Schnur, Strick, damit binden oder anspannen oder

anreihen, daran hochhiingen, auch zum Wiigen (vgl
.
pondus

:
penderc :

lit. spendsiu „lege einen Fallstrick‘9, daraus „sch\ver“. (Urspriingliche

Zusammengehorigkeit aller bier vermittelten Wortgruppen kann nicht

als gesichert gelten
;

s. auch Her- „drehen“).

Lett, weru,
(
wert

,
went) „eintadeln, reihen; sticken, niihen“. wirkne „Auf-

gereihtes“, perlu w. „Perlenschnur“, /ccrtmce „das Aufgereihte (Perlen

u. dgl.)“, wirksne „groher Haufe“ (s. u.), ivdrstit „reihen. anreihen; niihen,

tlechten“, sun-are „Rute zum Binden beim Dachdecken, bei den Eggen“,

smear

i

,
saivari

,
sawares „die die Eggenholzer zusammenhaltenden Quer-

stangen“, werens „Faden“, werens „ein Stick mit der Nadel mit Durch-

fiihren des Fadens; Hieb, Schlag“: lit. obi-mis „Schlinge“, virvS „Strick“

(= apr. wirbe „SeiL), percara ,,Netzleine“, ap'tvara „Strick“, apvnrS „Schnur“,

varanda „Band oder Geflecht aus Weidenruten“, vora ,,lange Reihe“ (s. u.),

rams „Spinne“ (nicht zu an- „wallen“); aksl. obora (*ob-vora) „Strick“, russ.

obora „Band, Schnur am Bastschuh, die urn die Wade gewickelt wird“.

tech. cor „Flo6“ (verbundene Baumstamme). russ. verentea „lange Reihe“,

aksl. russ. ceriga, reruga „Kette“, klr. oertnva „Garbenschichte‘‘, aksl. rrzi-b,

russ. verve, verevka „Strick. Seil“. Ygl. Zubaty AfslPh. 16, 4 IS.

Ilier Seheidung von den Gliedern der Wz, uer- „schlie6en und offnen
1

,

mit denen sie bei Miklosich EWb. 3Slt'., Leskien Abl. 356 zusammen-
gefaBt sind. Scharfe Abgrenzung scheint tatsachlich nicht durchaus durch-

fiihrbar; so kann russ. scora „Koppel‘\ poln. swora ,,IIundekoppel“ als

,,YerschluB“, eher aber als „Band“ gefaBt werden; aksl. znvotz ..poyXo?,

cedis", slov. navor ,,Hebebaum, Hebel“, navrfti „spannen“ wiirden zwar
einerseits gut zu den Bed. von gr. <mom und lett. swarts fs. u) stimmen,

miissen aber doch wegen russ. zavurz ,,mit Stangen gesperrter Durchgang“
und wegen des mit aksl. zacorz gleichbedeutenden und von klr. rerej

.,Riegel“, vereja „Torflugel“ untrennbaren aksl. cereja „vectis“ auf das

Vorlegen des Sperrbalkens gehn (vgl. auch poln. przewora „Stallbaum“);

also zu *uer- „schlieBen, offnen“ gestellt werden, wie auch gr. dogov uvy-

7.6)’, jivldjva
,
-&ogcoo6v. Kvnoioi Hes. (Schulze BPhW. 1890. 1503, Solmsen

I nt. 297); weiteres slav. bei Johansson IF. 25, 215f. Dali letztere W z.
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als „den Sperrbalken hinauf- oder wegheben, den TorverschluB (z. T. ur-

spriinglicb auch ein Strick?) vorspannen oder losen
11

eine alte Sonderan-

wendung unaeres *iier- sei, ist kaum anzunehmen.

Dazu vielleiebt ai. a-va.ll
,
a-vali-h f. „Reihe, Schnur (z. B. Perlenschnur)“

(Zupitza aaO.) und vermutlich (s. Solmsen Unters. 289 ff.) die Sippe von
gr. aetQoj mit den Bed. ,,verkoppeln, verkniipfen, anhangen 11 und „in die

Hohe heben 11
(in letzterer freilich von Solmsen als verschiedene Gruppe

abgetrennt: doch ist „aufhangen, zum Hangen in die Hohe heben, an

einem Strick hinaufhangen 11
als Mittelbegriff annehmbar, vgl z. B. av-egoei'

dvagx/jaet. y.geudon Hes. und zur Bedeutungsverzweigung der gr. Sippe

bes. Pott EF. 2 II 3, 102—113, Schulze Qu. ep. 420, zu den Deutungsver-

suchen Liden Arm. St. 107, Boisaeq s. v., DeWitt Cl. Phil. 3, 3 Iff.):

aslgco „hebe“ (Horn. Herod. Trag.; aus *dfegm mit Yorsehlags-a-), al'oco

(Horn. Herod. Ilippokrates, att. Prosa; aus dem vorigen kontrahiert, ob-

vohl Brugmann IvZ. 27, 196 von *faguo ausgeht, da aeigco mit echtem

Diphthong et Kontraktion zu *«oco, mit unechtem zu aga> erwarten lasse:

aber da auch neben detgco „kopple“ solches gwatgexai ‘ ovvdnxezat Hes.

steht, ist es nicht glaublich, dafi jeveils nur die Form ohne Yokalvorschlag

sich durch tiefere Wurzelstute von der hochstufigen *dj-sgico abgehoben
habe; zur Zeit der Kontraktion noch fortwirkende Mouillierung des g lieB

im Kontraktionsergebnis das i vorherrschen, also ui, nicht at entstehn;

auch der Akut des erst bei Aristoteles sicherstehenden dooig zeugt nicht

gegen Kontraktion aus de-, da vermutlich erst auf Grand des kontrahierten

ai'qco entstanden), horn. fjtgtdovxai (>)
- metrische Dehnung) „sie flattern,

fliegen auf'
1

: detga

>

„verkopple, verknupfe", mediopass. „hange“ (ursprgl.

..an einem Strick aufgehiingt sein
11

; avvasigerai, ijetgsv, jtagqeo&r], bei Hes.

ijegxo' exqtfiaxo; Plqupf. dcogxo von einem dehnstufigen Perf. *«/co£>a) ;

hom. ftex-xjooog, att. /uexecogog

,

aol. ned-aogog „erhoben, in der Hohe be-

findlich oder schwebend 11
(/tcra ,,inmitten, d. li. frei in der Mitte schwebend

aufgehiingt 11

), y.ax-dogog (Eurip.), y.ax-xjogog (Apoll. Rhed.) „herabhangend“,

att. y.auoglg (auf Grund von 'y.ax-dogog „von einem Kranz herabhangendes

Band 1

,
y.axcogijg ’ y.dxxo genaxv Hes., fn/jogog „dariiber hangend11

,
dxzaogog

(Pind.) „weit abstehend -1

,
hom. dngwgoi o^oi „weit abstehende, abhangende

Zweige“ (-«- nicht alte Dehnstufe, sondern fiir o zwischen zvei Langen);

r(xgdogog „zu vieren zusammengekoppelt 11

,
*xexgdogog att. xexgcogog ds.,

cvvdogog (Pind. Eur.), avv/jooog (Hom )
„zusammengekoppelt, eng vereint,

Gatte, Gattin
11

, att. ovvfoglg „Zweigespann“ (von *ovv-dogog), ixagaogog

(Aesch.), dor. ndoaoog, jon. hom. xagijogog ursprgl. „danebengekoppelt (von

einem neben den Deichselpferden in der Wildbahn laufenden Pferde) 11

;

mit Dehnstufe und Intensivreduplikation alojoa (*fat-fcbga)
„Schwebe, Ma-

scliine, um Korper schwebend zu lialten, Wage 11

,
wo von alxogeox „hebe

in die Hohe. hiinge auf. bringe in Schwebe 11

,
med. „schwebe, hange,

bin in schwebender Bewegung, flattere
11

,
aid>gi]ita „das Schwebende, Auf-

gelhingte
11

.

Ob dazu lit. vaivori/kdtis, vaivorykste „Regenbogen“ u. dgl.? s. Zubaty

AfslPh. 16, 419 f., der nicht iiberzeugend auch slav. vrcerica „Eichh6rnchen“

von dem schwebenden Sprunge benannt sein laBt (wie Persson Beitr. 500

Anm. 2 von der schwingenden Bewegung). und Buga Kalba ir. sen. I 297.
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Kom. aogxyg „die Koppel, an der das Schwert hangt11

,
dogxijgtg „die

Ringe oder Haken, mittels deren die Scheide an der Koppel befestigt ist“

(„Anhanger“; wegen des bei ter-Stammen sonst unerhorten o-Yokalismus

mit aol. og = gemeingr. ao), wohl auch dog „Schwert“ (ursprgl. „Schwert-

gehenk11
? vielleicht unter Aufsaugung eines mit lat. crisis, ai. asi-h sich

deckenden Wortes) und aogxi) „lederner Sack, in den Kleidungsstiicke ge-

steckt werden, Felleisen11 (etwa „Sack zum Lberhangen oder Umhangen 111
);

daraus lat. averta), in der Medizin „die Bronchien“ und „die schlauchartige

Aorta 11

,
aoxygia ursprgl. „Luftr6hre“, dann „die beim Toten blutleeren und

darum fur Luftwege gehaltenen Arterien11 (auf Grand eines dem aol. aogxtjg

entsprecbenden ^ajtagxtjg etwa ,,Hanger“, weil die Lunge an der Luftrohre

und den Bronchien wie an einer Koppel hangt), jon. att. agxav ,.anhangen“,

dgxdrtj „Strick, Schlinge“, aoxe/utov „Bramsegel“, mit dor- aus *afsg-x-, wie

die von Alexandrinern und Spateren bervorgeholten fjegxgoe, yegxyfiai

lehren. Alb. avarl „zusammen“ (nach Jokl Wiener Sb. 168, 4 erstarrtes

Subst. „Yerkoppelung, Aneinanderreihung", mit Praep. a-, wohl aus lat.

ad
, im ersten Gliede).

Mit aeigco verkniipft G. Meyer Alb. Wr
b. 475 alb. vjer (Praet. vora aus

*Ucr, .Range auf'. rack, -gu ,.Reibe, Kranz; Halskette; Kette, an der der

Kessel iiber dem Feuer hangt 1

', vargart „Reihe, Trupp“, sowie (mit An-
laut su-) lit. sveriit

,
sverti „wagen“, svarits „schwer“, svdras „Wage, Pfund“,

preufi.-lit.siwas „Uhrgewicht“. lit.siuVaa, sv\rti „dasUbergewichtbekommen“,
sv'u'tis „Brunnen3chwengel“ (mit sekundarer Debnung svyrtts ..schwebend11

,

svyreti ^baumeln 11

),
lett. svUre „Ziehballcen am Brunnen11

,
svarts

,
svarte

„Hebebaum“, lit. svaftis „Gewicht, Brunnenscbwengel, Wagebalken11

,
lett.

bvi/a, sviris (und mit Ablautentgleisung sveiris „Hebebauin“, svirte ds.

(s. die bsl. Sippe bei Leskien Abl. 348); dazu (z. B. Schade 2 903, TJhlen-

beck PBrB. 30, 312, Fick 4 l 579, III 550, Falk-Torp 1222, 1561) akd.

Stvtlr, sicCiri „schwer, driickend, lastig“, as. swar „schwer“, got. steers (iiber-

tragen „gewichtig‘ =) „geehrt11

,
gr. igya „Schiffsballast“, sowie vielleicht

(s. Vf. LEWb. 2 702) lat. serins „ernsthaft, ernstlich
11 mit iihnlicher Bedeu-

tungswendung wie got. steers und lat. gravis, und Anlautwechsel su- : s-.

Ganz fraglich ist Zugehorigkeit von an. sverd
,

as. stverd, ags. sweord, abd.

strert ,,Schwert 1
(vgl. oben dog ;

*suer-tom „Hangendes, Schwertgehenk 11
?

z. B. Falk-Torp 1214, 1560).

Abtrennung dieser mit su- anlautenden Worte steht zur Erwagung, doch

erinnern die Bed. von lit. srgrits, svyreti lebhaft an die von adorat)at,

aicogeto&ai. — Ganz anders iiber schtcer
,
serins Schroder Abl. 88.

Bed. „Reihe, Schwann u. dgl.“ : ai. vr-ndam „Scliar, Herde, Schwarm,
Menge 11

(zur «(7-Ableitung s. Persson W tf. 448 m. Lit.), air. foirenn „fac-

l
) Solmsen aaO. trennt nicht iiberzeugend uomi

)

ab und verbindet es mit der bait,

si. Wurzel *yer- jhineinstecken 11

(s. Miklosich EWb. 382) in lit. reriii, rerti (neben

„offnen und schliefien
11 auch:) r einfadeln“, lett. rent, vert T in die Nadel einstecken,

einfadeln 11 (doch wohl identisch mit dem obigen vert „reihen, sticken, nahen“), serb.

verati ,verstecken“, russ. veratb , einstecken 11

. zaveretb „flicken‘, serb. rrcmj „Spund",

klr. coronka „Spundloch\ r. xorona, roronka „Triehter‘, tecli. ror „eine Art Sack",

poln. Ivor „Sack', r. veretd, reretbje. reretisce, aksl. nttiite, iresta
,

»erb vreca, cech
riece ,Sack“.
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tio“, mir. „Abteilung, Schar“, acymr. ijuerin „factio
!

,
ncymr. gweriu .,viri,

virorum multitudo, plebs“, abret. guerin gl. duas factiones (Kelt. Gdf.

*varlna, Yendryes He. 33, 473, Pedersen KG. II 660; trotz Pokorny KZ.

45, 360 nicht besser zu uer- „umsehliefien“), ags. tceorn „Trupp. Menge“,
russ. verenica „lange Reihe sieh hintereinander bewegender Gegenstande,

Zug, Strich 11
(s. o.), lit. vord „lange Reihe sieh bintereinander bewegender

Gegenstande, Tiere“ (s. o.

2

)) ;
lett. virksne „groBer Haufe (s. o.), virhieties

kiipa „sich zusammenrotten 11

, alb. vargari ,,Reihe, Trupp“ (s. o.), mit to-

Formans ai. vrata-h „Schar, Haufen, Trupp, Abteilung von Kriegern, Gilde,

Bienenschwarm. Menge' 1

,
adan. wrath „Schweineherde“, ags. wrap, irreed,

,,Herde, Schar“, got. wripus (wohl fiir wrepus; aisl. ridull „kleine Manner-
schar“, Brugmann II 2

2, 409 4
,
ist vielmehr = aisl. ridull „Buschel“, zu ureit-)

„Herde“ (Lit. bei Liden Stud. 90 f.; Bedeutungsparallelen bei Persson Wtf.

448) 2
). Vennittlung dieser Gruppe mit unserer ffz. (so Solmsen aaO.;

zugleicb mit ihr und mit *uer- „schlie8en und offnen“ aucb schon Persson

KZ. 33, 293) ist teils unter der Yorstellung einer dahinziehenden Kette,

des Giinsemarsches (vgl. aueh oben ai. avail „Streifen — Reihe 11

), teils ilber

den Begriff ,,sicb zusammenreihen. Yerband 11 moglich (nicht wahrschein-

licher denken Fick 4 I 314, II 272. Falk-Torp unter vraad an Wz. xur-

..verschlieBen, schiitzen11

).

2. uer- „erhohte Stelle (im Geliinde oder in der Haut)“.

Lat. varus „Art Gesichtsaussehlag. Knospchen 11 = lit. virus „Finne im
Schweinefleisch 11

,
lat. varulus „Gerstenkorn im Auge“, varix „Krampfader‘‘

Bezzenberger-Fick BB. 6, 240, Havet Msl. 8, 279, Fick I 4
556, Wharton

Et. lat. 112, Stokes BB. 23, 55; nicht zu *uer- „drehen‘\ lat. vermis usw.,

sondern hierher, s. Falk-Torp u. vorte und vor „Eiter“, wo auch iiber die

vermutete Zugehorigkeit von isl. rar n. „Augenschleim‘, schwed. var
,,Eiter“ = ahd. ivarah „Eiter“, ags. tveurh „Geschwur“, icorsni „Eiter“. Mir.

t'erbb „Hitzblatter, Finne 11
. abret. guerp „Brandmal“, mbret. guerbl „bubon' :

,

Fick II 4 274 z\v., sind kaum eine Erw. idg. *ucr-b(ti)u, sondern wohl Lw.
aus lat. verb(c)ra, s. Ernault Rc. 25, 278; 27, 77 f., Pedersen KG. I 227);
ndl. iceer „Schwiele“, norw. dial, vere „Geschwulst unter der Haut der

Kiihe, in der die Larve der Yiehbremse liegt, auch diese Larve selbst“,

mit Ji-Suffix schwed. mdartl. verna
, dan. veerne, engl. icornil ds., ahd. Kernel

.,Ivrampfader“, bair. wern f., tirol. Augcnwarn f. „gerstenkornartiges Blut-

geschwur im Augenlid 11
(aus *tverno

,
Fick III 4 399; Weyhe PBrB. 30,

62 m. Lit. setzte *icerznd als Gdf. an, zur s-Erw. *uers-, s. u.).

Mit der Bed. „Lippe“ (wie .,Krampfader‘ aus „wulstige Erhohung
")

got.

ircdrilotn Dat. PL, ags. welerus PI. (Umstellung aus *werelcis), afries. were,

1

) Das von Persson KZ. 33, 293, Zubatt AfslPh. 16, 418 mit lit. vord verglickene ai.

tdra-h „die an jemanden kommende Reihe, der fiir etwas bestimmte Augeublick*. eka-,

Iri-vdram „ein-, dreimaP stellt Persson Wtf. 542 A. 2 nun einleucbtender zu *uel- ,drehen u
.

lias von Bugge BB. 3, 114 genannte ved. red bedeutet nichi „Schur‘, sondern „Heture,
Weibchen u nacb Pischel Ved. Stud. II 121, 313ff,

2
) Fern bleibt (gegen Seheftelowitz IF. 33, 140) ai. rarga-U „Abteilung. bruppe,

Klasse", das (trotz alb. varyari r Reihe, Trupp 1-

)
= lat. volgus ist; desgleichen ai var-

iju-h „Art, Geschlecht 1 (eigentlieh „Farbe“!); auch d.ifi lara-h in der Bed. .Menge'1

ein

vom obigen rdra-h verschiedenes Wort »ei, ist fraglich.
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wie von der s-Erw. anord. vqrr (Gen. varrar) = apr. uarsits ,,Lippe" (siehe

Trautmann Apr. 458, Lewy IF. 32, 165, Wood MLK. 1914, S. 4 des SA.).

uer-d ahd. warga
,

ags. wearte, anord. carta „Warze“ (Bugge BB.

3, 112 f.) ,
npers. (Horn bei Kluge 6

u. Worse) balti „WarzeA
uer-s-: lat. verruca „Waize“ (bei Cato auch „locus editus et aspei-

nacli Gellius III 7), ags. wearr „Sehwiele, Warze“, flam, warre „Scliwiele,

Knorren“, ahd. werra „Krampfader", nhd. Werrc „gerstenkornartiges Ge-
schwiir im Augenlid £

‘ (s. Bugge aaO., Stolz FestgruB aus Innsbruck an die

42. Vers. dt. Philologen 1893, 92f., Weyhe PBrB. 30, 62).

Von anderen Erhabenheiten ai. vursman- n. „Anhohe, Hiigel, Oberstes,

Spitze" = gr. (Froehde BB. 17, 304) k'gua ..Ivlippe, Sandbank, HiigeL ai.

varsman-, varsiman- m. ,,Hohe, Oberstes, Scheitel", varslyams- ,.der hohere

obere, groflere“, vdesistha- ..der hochste, oberste, grolite", lit. v iritis „das

obere" (auch von lat. verruca wild ein u-St. vorausgesetzt), aksl. vizclrb

.,Gipfel" (vnchu „oben''
£ vom u- St.), air. ferr „besser“ („*oberer“, Strachan

IF. 2, 370, Fick II 4 274; cymr. usw. ywell ..besser" vielleicht daraus nach

Worten von der Wz. „wollen, wiinscheiU umgebildet, s. Stern ZfcPh.

3, 155 Anm. 1, Thurneysen Hdb. 227, Torbiornsson Sprakvd. siillsk. i Upp-
sala Forhandl. 1916—18, S. I4f.; nicht besser laBt Pedersen KG. II 121

ir. ferr aus *fell = cymr. ywell nach einem dem cymr. gorcw ..best" ent-

sprechenden Superlativ umgebildet sein).

Uhlenbeck PBrB. 30, 323, Torbiornsson aaO., zw. Falk-Torp u. rcerre

verbindet auch got. wairsiza
,

ahd. wirsiro ..schlimmer" izum Formalen
ausfiihrlich Osthoff MU. 6, 289 ff.) mit ir. ferr, so daB (wie bei dt. iibel :

auf) „in hoherem Grade" zu ,,iiber das rechte MaB hinausgehend": scheint

den Vorzug zu verdienen vor der Verbindung von wairsiza mit ahd. wcrran

,,verwirren“ (liber welche Lit. bei Falk-Torp aaO., Vf. LEWb .
2 u. vcrro i;

ir. farr „Saule, Bettpfosten“, cymr. gwar „cervix, occipitiunU (Fick II 4

274) vielmehr zu lit. varpa
,

s. *ucr-, *ucrp- „drehon". — Gr. fouoo ..Deichsel-

nagel“, voraf • .taooa/.og xeganvo? Hes. wohl nicht aus *fego-xcog
,
*vgo-xaf

(Sommer Gr. Ltst. 117 f. ; abgelebnt von Friinkel Nom. agoutis I 1, IF. 32,

115: k'axcog aus t'y.zcog ..Deichselnagel" nach oytiv als fur t'oyxcogV).

Unsicherer Gdf. ist gr. giov „Berghohe, Vorgebirge“ : Liden Aufsiitze fur

Kuhn 143— 145 vergleicht er als uriiom mit dem durch thrak. phryg. jig(a,

toch. ri ,,Sfcadt“ („*auf einer Hohe gelegene Fluchtburg“) vorausgesetzten

*uriia. Dagegen nach Bezzenberger BB. 3, 166, Froehde BB. 17, 304

stiinde es fiir *yp<aor, zu anfrk. tvrisil „Riese-'
£

,
as. wrisilth ..riesig", ahd.

riso, anord. risi „Riese“ G,*Bergbewohner" oder „ein Kerl wie ein Berg“),

was mir wahrscheinlicher ist (Wzf. *uris-, *iirei-s- neben yur-s) ;
dem von

Liden Ein bsl. Anlautges. 1 4 f. (vgl. auch Brugmann II 2 366) vorgezogenen
Vergleiche von germ. *wrisan- als *nrcson- mit lit. resnas „stark“. lett.

resns „dickleibig-‘ ist die Grundlage entzogen durch Perssons Beitr. 274f.

wahrscheinliche Deutung letzterer aus *rccl-snas zu aksl. re(k „Speise,

Nahrung' -

usw. ;
und thrak. figia, toch. ri kann nach Fick und Tomaschek

(s. Liden a. erst a. O.) auch bei aksl. vora ,,Gehege", np. bara ,,Mauer".

idg. uer- ,,uinschlielien“ uutergebracht werden.

Unsicher phryg. ogov „uvco" (s. Solmsen KZ. 34, 54). — Arm. i cer

„hinauf, oben“, i ceray „dariiber, darauf", i veroy ,,oben. oberhalb" iFick
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KSB. 7, 364 f., Hiibschmann ZdMG. 36, 121) ist vielmehr idg. *upero- (Bugge

KZ. 32, 59, Pedersen KZ. 38, 194). — Uber gr. deigco „hebe“ (Curtius 3

348) s. u. *uer- ..Schnur"; verbale Anwendung fehlt unserer Sippe iiber-

haupt; uer(e)dh- „wachsen, steigen“ scheint trotzdem verwandt.

3. uer- (vereinzelt eu[e\r-) ,,feuchten, naB"‘ (uer-:iir~, zweifelhafter war-;

zum Ablaut Streitberg IF. 3, 329 f. und zuletzt Persson Beitr. 604.,

Anm. 2).

Ai. van f. „\Vasser“ (Schroder WZKM. 20, 400), vur, vuri n. „Wasser“
;

av. vairi- m. „See‘" (aus *uar- nach Streitberg aaO. ? eher *uer~, *uor-)

,

vur- ,,Regen“, vanntae-ca ,,sie lassen regnen“, vdrantiayaji „an einem Tage,

wo es regnet'"';

tochar. A war „Wasser‘‘; arm. (Scheftelowitz BB. 29, 44) gayr „Sumpf,

Sclilamnr 1

(*uerio-)

;

Gr. vielleicht in dgvco „schopfe‘", wenn *jdp v\a\m (s. Schulze Qu. ep.

3 1 1 Anm. 4, Liden Stud. 38, und *aus- „schopfen“), und in audio „benetze"

(*dfag-da>: <7-Praesens? s. unter *ard- ,,zerflieBen
<;

) ; alb. (nach Jokl SBAk.
Wien 168 I 30, 89, 97) har-de „Teich, Zisterne, Sumpf ‘ stiF „harne“,

mre (postverbal) f. ,,Harn“ (Praef. s aus lat. ex oder idg. *sm, -f ftr-iie
;

oder -f gr. ocpeco?), vrende „leicbter Regen'‘ («GPtc. zn einem dem ir.

feraim nahestehenden Praes.j;

lat. urhia ,,Harn“ (in der Bed. durch ovqov beeinfluBt? s. Yf. LEWb. 2

s. v.; uri-na in Beziehung zum i{a)-St. von lit. jlinos'! Hirt IF. 31, 9), un-
nor, -Cm ,,untertauchen“, unncdor „Taucher“;

mir. feraim „gieBe“, ferad ,,Feuclitigkeit", cymr. gwereu ,,liquamen”

(Fick II 4 27 1 ; mir. broen „Tropfen, Regen“ bleibt fern; cymr. gwirod „potus‘’,

corn, gwyras aus *uUrat- nach Zupitza KZ. 37, 406 ablautend mit ags. wcrod

„suB“, Subst. .,Nektar“, was eine Gdbed. .,fliissig“ nicht empfiehlt);

ags. uner „Spritzwasser", anord. ver n. ..Fangplatz im Meere, Flut", vqr f.

„Kielwassei”‘ (germ, a eher = idg. o als a), vari „Fliissigkeit, Wasser11 (siehe

Falk PBrB. 13, 363, Ark. f. nord. fil. 5, 1 14):

anord. iir „feiner Regen ", yra „fein regnen ", urigr ..betaut", ags. urig

ds. (Bugge KZ. 20, 29, J. Schmidt PI. 204); vielleicht anord. urr, g. tirar

(?«-St.), ags. nr, ahd. uro, urohso
,
lat. Lw. Unis .

;
Auerochs ‘, schwed. mdartl.

are ..stoBiger Stier"‘ („*Betriiufler, Besamer“ wie ai. vrsan- usw., s. u.:

Johansson IF. 2, 60 ff.. Fick III 4
32, Falk-Torp u. urokse m. Lit.; wurde

andrerseits mit ai. usru

-

..Ochs" von der entfernt verwandten Wz. *ues-

,,feucht"'‘ verglichen, wobei wie bei *uesr : *ucr ..Friililing'' idg. s aus sr

anzunehmen ware); Wzf. **ceu(e)r- (wohl auer- s. u. ned-) in anord. aurigr

,.naB"‘, aarr „NaB, \Vasser“, ags. ear „Meer“ (Fick III 4
6, vgl. lit. jaurits ;

aber liber gr. ovoov s. u.), gr. (Persson IF. 35, 199) *avga „Wasser, Quell""

in dvavnog ..wasserlos, von Biichen:<
u. dgl.

;

lit. vielleicht varviit, -Hi .,.in dichten Tropfen fallen, triefen, rinnen‘"

(Persson Beitr. 604; sohr unsicher); apr. wars (*tiras) „Teich", iurin Acc.

Sg., iuriay PI. fem. „Meer“, lett. jura, lit. jiires, jiirios PI. fern. .,Meer.

bes. die Ostsee"‘ (s. o. zu lat. tirhia; j- vermutlich Yorschlag nach J. Schmidt

Pi. 204; es konnte an sich aus der folgenden Form verschleppt sein. wenn
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diese auf euar- zuriickginge, docli ist e- als anl, Yokal sonst nieht ander-

weitig zu sichern:)

lit. jauriis ..moorig, surnpfig", jaura, jduras „sumpfige Stelle, Moorgrund"

(s. Berneker IP. 10, 162, Trautmann Apr. 466, Bsl. Wb. 335 m. Lit.: Wz.-
nomen iter : fir : mar, wofiir aber eher *an(?)r einzusetzen.

Wobl fiir sich stehn (s. auch u. erd- „zerflieBen“), lit. verdu, v'trti „sprudeln,

wallen, kochen“, versmS ,,Quelle"', vyrius „Strudel", atvijrs „Gegenstrom am
LTfer\ lett. verdu, vift „quellen, sprudeln, sieden, kochen", attars „Wirbel“,

aksl. Vbrjq, vbfeti „quellen, sprudeln, wallen, sieden, kochen", vii a „Strudel",

izrorz „Quelle“, wozu mit aus „kochen“ entwickelter Bed. „Hitze“, lett.

tcersme „Glut", aksl. vnra „Hitze“ (s. bes. v. d. Osten-Sacken IP. 23, 383f.

;

da!3 tin, lit. vyrius atvyrs naeh demselben IP. 24, 242 Anm. eigentlick zu

viti, rf/ti „drehen" gehoren und erst nachtriiglich an vweti
,

v'uti ange-

schlossen sein sollen, erscheint mir bes. wegen lett. atvars als eine iiber-

flussige Annalime), und alb. vorbe ..irdener Kochtopf" (Jokl SBAk. Wien
168 I 97). Bedeutungskern nieht „Feuehtigkeit‘, sondern ,,wallen, wirbeln"

(:uer- „drehen“ ?) ;
dadurch wird aueh der weitern Anreihung von arm.

rarem .,entziinde“, car ,,entzundet, brennend" (z. B. wieder Scheftelowitz

IF. 33, 150; aber idg. it- wird sonst zu arm. g-) und von dt. warm (Lit

bei Palk-Torp u. varm; vielmehr zu gVdiermo- „warm") der Boden ent-

zogen. — Uber allfallige Zugehorigkeit von *ucr(e)na „Erle" s. d.

Erw. iier-s- : ai. varsd- n. „Regen“ (variati „es regnet") : gr. i'gay, eegay

,.Tau“ (s. J. Schmidt PI. 21, 29) jon. att. ovoeco „harne“ (*mrscid, "Wacker-

nagel KZ. 29, 129; j> erwiesen durch die Augmentierung eovgyaa), ovgov

..Harn“ (postverbal: von Ehrlich IvZ. 39, 568 freilich auf *fogoiov zuriick-

gefiihrt), ovgia ,.ein Wasservogel"
;
aber mir. frass „Regen“ ist alter fross

(*uros-ta
,

trotz Pedersen ICG. I 44); mit der Bed. „semen emittens =
mannlich“, ai. vrsan ,,mannlich", m. ,,Mannchen, Mann, Hengst“;

av. varssna- „mannlich“, ai. vrsa-, vrsabha- „Stier", vrsnl- „mannlich“,

m. .YVidder“ (=ay. varsni- ds.), vrsana- m. ..Hode“; lat. terras „Eber".

lit. cersis „Kalb“, lett. versis ,,Ochs, Rind".

Vgl. im allgem. Curtius 5 345, 350, FickI 4 131 f., 3 1 6 f
. ,

550; Persson

Wzerw. 47, 85 f., Johansson KZ. 30, 418 (aber lat. ros
,

lit. rasa, aksl. rosa

„Tau" sind idg. *ros-, s. *eras-; nieht iiberzeugend versucht Pedersen KG.

I 176 Yermittlung durch praeidg. Wandel von *ures- zu *>•[«](?$-), Johans-

son IP. 2, 60 ff., Persson Beitr. 604 f., 845 (auch gegen Yerknupfung von

vers- mit ers-).

Idg. *euer- scheint Erwciterung einer Gdwz. *iuc~, s. u. ucd- ..netzen".

4. ner- „Wolle; Wolltier, Schaf".

Ai. urabhra- m. .,Widder“ (d. i. wohl ..Wolltriiger"), urd f. ..Schaf" (fem.

Kurzform zum vorigen? Schulze Qu. ep. 119), n-Ableitung ttrana- m.

.YYidder, Lamm", np. harm „Lamnv‘ (*varnalc
,

pehl. rural: „Widder"

:

arm. gain, gen. garin ,.Lamnr (Iliibschmann KZ. 23, 16 Anm. 1. Arm.

Gr. I 432)

;

gr. agrjv
,
agvog, gort. fagyv ..Lamm", agvay.ig „Schaffell”, agreidg ,,Y idder",

schwundstufig *j-gyv in horn, noti’-ggyr ..reich an Schafen" ulanach spates

Simplex gtjv).
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Xach Solmsen Unt. ISSf. Lit.) ist vielleicht auch hom. jon. eloo

g

n.

,Wolle“ (ohne anl. y- bei Horn.), att. tveotjs ,,reich an Wolle”, evegos

;
,sch6nwolligA iiol. ex-egos .,Widdei— (eigentlich .(Wolltrager -

,
vgl. en-dg-

yvoog „mit Silber bezogen 1

', Schulze KZ. 33, 132 f.), hom. ion. ei'giov ..WolleA

att. iiol. eoiov ds., ion. elotveog
,

att. egfreos, eoeovg ,,von WolleA aus

£ 0 (0)- zu *£ofo[o]- dissimiliert. Weniger wahrscheinlich werden diese zu

gr. egapog, lat. aries, lit. eras ..Lamm”, aksl. jarina (*erina
)

,,Wolle” ge-

zogen (so z. T. Schulze Qu. ep. 1 1 9 f. Anm.; Brugmann II 2
1, 207: nach

Pick BB. 1,241; 2,298); andernfalls konnte eoapos wenigstens den >-

Schwund im Anlaut von unterstiitzt haben.

Lat. vervex, -ecis, -lx, -ids ..Hammel” (Schulze Qu. ep. 1 19. .,Wolltrager”).

Nicht genau identisch, da mit b = bb iPokorny brief!.) air. ferb „Kuh‘ -
' (nicht

*aerua
,

trotz Yendryes Msl. 12, 40f.
;
auch nicht nach Liden Ein bsl. An-

lautges. 18 mit vertex unter einer Schallwurzel *uer- zu vereinigen).

Strittig auch ags. want , anord. vara ..KaufmannsgutA dt. Ware, die

wegen des hierher gehorigen anorw. aisl. vara „Fell, grober WollstofP'

vielleicht ursprgl. „Pelzwaren“ bedeuteten (Wadstein ZfdtPhil. 2S. 529

;

Falk-Torp u. vare II vertritt dagegen Gleichsetzung mit afries. ware ..Yer-

wahrung, BesitzA dt. wahren usw. ; abzuweisende audere Ankliinge be-

>pricht Petersson Stud. z. Fort. Regel 39 ff.)
;

mit nord. vara „Fell ,:
vgl.

weiter Scheftelowitz IF. 35, 159) poln. wdr „Sack, Schlauch“ („*aus einer

Schafhaut”), worth „Sackchen, Beutelchen”' ferner das ein germ, 'wrenu-

(: gr. *fg)]V) wiedergebende lat. rcno ..Tierfell mit den Haaren nach auBen
als Kleidung, Pelz. Wildschur“ (s Yf LEWb. 2

s. v. in. Lit.).

Curtius 5 344, Osthoff PBrB. 3, 75 f. (Lit.), Par. I 303. Zusammenhang
mit *ner-, ai. vrnoti ,.deckt hiillend, scliiitzt" usw. ist erwiigenswert : unter

dieser Yoraussetzung konnte auch gr. (jApiro; „Haut, Leder' -

(ra/.a-vgiyos

..Schild tragend”) entweder mit dem i-St. ai. va-vri- m. „Hiille. Gewand,
Yersteck“ vereinigt oder als eine mit Suffix 'mo- ausgestattete Bildung
von der Wz. aus aufgefafit werden (Scheftelowitz aaO.; eine andere Wog-
lichkeit bei Boisacq s. v.). — Der Parallelismus uer- .YVolle, Wolltier".

vr- ,,eoufos’
1 = tiers- : ers- ..miinnlich” darf nicht dafiir geltend gemacht

werden. dati auch erstere ursprgl. .,mannliches TierA dann enger ..eines

aus dem. Schafgeschlecht • bedeutet hatten und die Bed. ..Wolle” und
..Pelz” sekundar seien.

5. uer- ,,drehen. biegen” mit zahlreichen Enveiterungen, s. Persson Wzerw.
31, 66 (weitere Lit. bei Yf. LEWb. 2

u. urvum ), Beitr. 497—509.

Zur einfachen Wz. *ner~ stellen sicli vielleicht lit. v'irti .,sprudeln“ usw. (s. u.

*uer- ..feuchten")
;
ferner von der unter *uer- „Schnur“ vereinigten, in der Bed.

weitschichtigen Sippe wohl mindestens die Worte fiir„Strick (*zsgedreht. oder
zum Zsdrehen, -binden verwendbar), fiideln“ wie lett. vert, lit. virve, aksl.

rrhvb „Strick” (auch wras„Spinne -
‘). verutja ,,Kette“ usw.; der Stamm '*utr{e)u-

letzterer Worte kehrt vielleicht wieder in lat. urvum gl. ..quod bubulcus

tenet in aratro“ (Persson Beitr. 504, gegen die trotz Yf. LEWb. 2
s. v. m.

Lit. nicht wahrscheinlichere Auffassung als *iiur<j-uo- ; zur Sache s. die

Abbildungen IF. 17, 103, 104, 111; Auffassung als ,,der Furchen machende
Teil des Pfluges” — zu um is ursprgl. ..Furche ‘ — scheint sachlich unan-
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giingig, da Kriimmel und Pflugschar nicht aus einem Stiick bestanden)

und in ai. Vanina- wenn „der den Unwahres sprechenden mit seinen

Schlingen fesselnde“ (Petersson Studier tillegn. Tegner 1918, 231 f., doch

s. auch u. uer- „einschlie6en“). Unsicher arm. gercmdi ,.Sichel“ (uerntva,

Petersson KZ. 47, 290, s. auch u. *uerena ..Erie
4-

. Yielleicht lit. virtilf/s „Un-

wohlsein mit Grimmen44 (Persson Beitr. 509 Anm.; lat. vennina ,,Grimmen”
aber doch wohl *verg-mina. allenfalls *vertmina

,
s. Yf s. v.). Mit der Bed.

der drehenden, dann iiberhaupt der schwungvollen Bewegung eech. vrd-

vorati ,,torkeln, taumeln, schwanken44

, russ. provon, prorornyj ..geschwind.

flink
44

. lett. (Persson Beitr. 956) rer’u, vert „laufen 44
. Zweifelh after diin.-

norw. vore (s. Falk-Torp s. v.). alter dan. varde, vorde „Fischbiindel, Biindel

von 10 Fischen, AYeidenland". anord. land-varda „Abgabe des Fischers an
den Grundbesitzer44

(*uor-ta ..Band 41
: oder zur Erw. *uert-, ai. vartt ,,Docht

usw." als „gerolltes“; iiber norw. yre „wimmeln41
s. Falk-Torp s. v.).

Mit )«-Formantien lat. vermis ,.\Yurm“ (aus uormis, idg. *urmi-s'\ — boot.

faoiu-yog (EN., Brugmann KVG. 217), got. wndrms „AYurm“, anord. ormr
..AYurm. Schlange 44

,
ags. wyrm , ahd. as. tcurttt ..AVurm 4

', slav. *vbrtm in

aruss. vermie ,.Insekten 44 (ursprgl. ..Gewiirm 41

), klr. rermjanyj. apr. vormynn,
urniinan. icarmun ,,rot‘

l (= ,.*\vurmfarben 44

,
Zubaty IF. 6, 155, Trautmann

Apr. 465 f.. s. gegen den Yergleich des apr. Wortes mit cymr. gwrm, abret.

uurm ..dunkel", Fick II 4 274, auch Pedersen KG. I 108: dieselbe Anschau-
ung wie im Apr. auch in afries. worma ..Purpur“, ags. wurnia „murex"
Falk-Torp u. orm). Mit anderer Arokalfolge gr. oouoi' ay.djhjt ev fiv.ofc

Hes,: Curtius 5 552, Fick I 4 556.

Ygl. von der g- oder gh-Erw. in ders. Bed. nir. friqhid (mir. frigit) und
frigh

, ;
Fleischwaren“, cymr. gwramt ,.Wurm“ (gallolat. hrigantes

) aus
*urg(l)ntT, *urg\Jt)i mbrct. gruech, nbret. grech ds. aus *urg(Ji)-no-. —• Da-
gegen lat. varus ,,Art Gesichtsausschlag. Knospchen" (varulus ..Gerstenkorn

im Auge‘ -

,
varix ..Krampfader44

) = lit. v)ras ..Finne im Schweinefleisch"

(Bezzenberger-Fick BB. 6, 240, Havet Msl. 8. 279, Fick 1 4 556) wohl als „er-

habenes Tfipfcheir zu *uer- ..Erhebung44
(s, Falk-Torp u. ror ,.Eiter“, vortc).

v >'-g--

Ai. rnxifcti. vdrjati ..wendet, dreht", vrjinri- ..krumm. falsch. riinkevolk

(zur Bed. s. Lit. bei Persson Beitr. 501 Anm. 1; ob hierher auch varga-

m. ..Abwehrer, Beseitiger44

,
np. vary, bary ..AYasserwehr'-. z. B. Uhlenbeck

Ai. AA’b. 273 f.? Eher nacli Schcftelowitz IF. 33, 140 mit //-Formans zu
vnuVi ,.wehrt‘, s. tar- „umschlie6en“) : lat. irrgo, -ere, vasi ,,sich neigon:
sich wohin neigen = wo gelegen sein. sich erstrecken gegen : wenden 4

"

:

holl. teerken ,,sich werfen. krummziehen (von Ifolzr, schwed mdartl. vurken
..windschief durch Feuclitigkeit“ (Falk-Torp u. verb II; iiber anord. verier

..Schmerz, Leid‘\ ags. irrnre ,.Miihsal“ s. u. *vn-g- „wirken 44

): lett . sa-wergt

..einschrumpfen 44
(„*sich kriimmen. zusammenziehen '. vgl. unter ags. nrinch

„Runzel“, Zupitza Gutt. 170): aksl. mga. rn'sti ..werfen" (,.*drehen — in

drehende Bewegung setzen, schwingen. werfen14
. vgl. lat. torquire, sowie

got. wa’trpan ,,werfen 14 von der AWL *uer-b-, Persson Beitr. 498, 501).

Uber allfallige Arerwandtschaft von *uer-g. *ure-y- ..abschlieBen 4
' s. d.:

iiber ai. vrdjati, ags. wrrean ..schreiten
44

s. unter *ureg- ..stoBen
11

. Cymr.
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gwraint ,,Wurm“ usw. (s. das einfache uer-) kann g oder gh im Wzausl.

haben. — Uber *rug- (aus iirg- ?) s. unter *rug- „spinnen".

Nasalicrt *ureng~: ags. wrote (*urongi-) „(Drehung), Modulation der

Stimme, Kunstgriff, Hinterlist, Ranke", wrencan „drehen, winden, betrugen",

wrincle „Ruuzel“. ahd. roikcn, rnlid. renken ,,drehend ziehen", mhd. rune,

pi. renke m. ,,Drehung, Krummung. scbnelle Bewegung", nhd. verrenken, -

Rank „Riinke“ (s. auch Falk-Torp u. rcenke), nschwed. vrinka „verstauehen”',

nnorw. vrinke „abgeschmackt werden" (Liden Ein bsl. Anlautges. 13f.); lit.

rengtis „sich schwerfiillig biicken, kriimmen" (usw., s. u. rengk- ,,leicht"),

ringa ,,ein krumm Dasitzender" u. dgl. (Zupitza Gutt. 170, Liden aaO-

gegen dessen Annahme von idg. g'i. s. Persson Beitr. 502 und u. *uerb

uremb-)
;
vielleicht ai. abhi-vkmtgd- m. ,,Fangnetz‘-, abhivlag- „fangen" (vom

Begriff der Scblinge aus, Zupitza KZ. 36. 56; oder mit idg. I zu as. ivlankl

s. *ualg- unter *uel- „drehen"). Unter der Yorstellung des unwilligen

Krauselns des Gesichts, des Nasenriimpfens kann angereiht werden lat.

ringor (rictus dann mit analog, i fur e) „den Mund aufsperren und die

Ziihne fletschen, sich iirgern", aksl. regnati ,,hiscere“, rag

b

„Spott, Hohn"
u. dgl. (s. Yf. LE\Yb. 2 654 nach Froehde BB. 6, 183, der KZ. 22, 264 an

rima, igeiy.co angekniipft hatte, und v. Rozwadowski Rozpr. ak. univ. w Ivrak.,

wydz. fil. Ser. II, tom. XIII, 1900, 254 f.; aisl. rakki „Hund" bleibt fern,

s. Falk-Torp u. rakke II).

Hochstens als Beiformen zu ureng- sind die bei Scbrijnen KZ. 42, lo3

unter Annahme verschiedener Priiformanten verglichenen Wzln. *greng-

usw. zu werten. — Kein ureg- folgt aus gr. gfjyog, s. u. reg- „farben".

ner-gh- .,drehen, zusammenwinden, wiirgen, pressen'

.

Gr. egyaxog ' <fgay/.i6g lies., egyaxaco „hege ein, sperre ein", ogyaxog

„Gehege fur Pflanzen, Garten", dgydvg, ogyag, -ado; „Zaun“ (ursprgl. ,,ge-

flochtener Zaun'"', kaum „umwindend“, s. zur Sache Meringer IF. 17, 1 3 9 ff
.

,

vgl. unten slov. vrzii „Zaun, Heeke“; Brugmann IF. 15, S4f.), wozu auch

der Stadtname ’Ogyojuevo

g

alter Egyouevog (Prellwitz. J. Schmidt KZ. 32,

340), sowie (nach Bechtel BB. 30, 270 f. = Lexil. 255) ogyauog avdgcbv als

,,schiitzender Zaun der Manner'' (nicht zu ugym, Lit. bei Boisacq s. v.).

Eine zweisilbige Wzf. wird nicht verburgt durch t’gayog • xo dgay/ia.

Rouoxoi lies, und igayaxt

y

(boot.) oidEo/HEvovxsg lies. (Fick BB. 28, 02;

a Entfaltungsvokal oder durch Kreuzung mit der zu *uragh- „Dorn, Dorn-

hecke" gehorigen Sippe von gdyig, gfjyog, gdyog, ,,(pgay/u6g
u

, ogfjyov [o-

Ausdruck fur j:-]
- alyaoiag lies.?). — Die gr. Sippe nicht zu lit. Sergo I,

s. *«'>•- „sorgend Obacht geben".

Sehr zweifelhaft osk. verehia-, vereiia-, vereia- ,,Gemeinwesen”

(ware *-uvrghtH „umfriedeter Ort", Brugmann aaO. m. Lit.; wahrscheinlicher

nach v. Rozwadowski Eos YIII [IA. 20, 10] wie cech. verejny „offentlich"

zu *ucr- „6ffnen, schliefien", s. auch Yf. LEWb. 2 u. aperio
,

vergo
,

verna,

Muller IF. 37, 201), sowie lat. virga „Rute, Reis"
(
*uergha „die biegsame"

mit dial, i wie stireusl Persson Beitr. 327, 506. Doch auch aus *uis-gd

oder *uigh-ska herleitbar, s. Yf. LEWb. 2
s. v., Scheftelowitz IF. 33, 168,

Wz. *uci[-s-, -gh] „biegen“. — Lat. verna bleibt ferae, s. Yf. LEWb. 2
s. v.

und Lambertz Gl. 6, 14, der etr. Ursprung vermutet).
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Anord. virgill „Strick 44

,
urga „Ende Tau'4

,
as. icurgil „Strick44

,
mkd. er-

ic-ergen st. v. „erwiirgen“, ahd. morgen „die Kehle zusammenschniiren, er-

wiirgcn 44

,
ags. wyrgan ds.

;
anord. vargr (,,*Wurger‘ 4 =) ..Wolf, geachteter

Yerbrecher44

,
ags. ivearg, as. ahd. nar(a)g „Rauber, Verbrecher44

,
got. launa-

wargs „undankbarer Menseh“, gawargjan („zum *warga- machen 44

) = „ver-

dammen“ = ags. iviergan ./verfluchen
44

,
as. waragean „wie einen Yerbrecher

strafen44 usw. (s. Falk-Torp u. verg; dies germ. *warga- konnte besser an

sich auch mit aksl. vragz „Feind", apr. wargs ..schlecht" usw., s. unter

*ureg- „stofien
44

,
unter einem versehiedenen *uorgho-s vereint werdeni. —

Uber cym. gwmint usw. s. o. *uer-g- und das einfache *uer~.

Alb. z-vjerd „entwohne 44 („binde los
44

;
G. Meyer Alb. Wb. 488. IF. 5,

181
;
Zweifel ob nicht zu *uert~, bei Pedersen RZ. 36, 335).

Lit. verziii, verzti „einengen, sehniiren, pressen“, verzf/s, virzys „Strick ‘,

virzeti ,,binden“, varzas „geflochtener Korb zum Fischfang. Reuse", lett.

verzu, vtrzu
,
verst „wenden, drehen, kehren, lenken 44 (Bed. wohl nach veritu,

verst
,
vertere 44

modifiziert, y. d. Osten-Sacken IF. 33, 267), varzi ..Setzkorb 44

,

varza „Fischwehr; eine verwickelte Saehe 44

; aksl. -vroza, -vrfsti „bindenu

russ. pd-vorozT, ,,Zugschnur (am Beutel) 44

,
poln. powroz „Strick", sloven, vrzel

f. „Zaun, Hecke 44

,
vielleicht auch russ. versa, poln. wiersza

(*uri'ih-skl) ..Reuse",

klr. vereslo (*uergh-s-lo-) ,,Kurbisstengel44

,
eech.povfislo ,,Garbenband, Stroh-

band 44

,
serb. vrijeslo ,.Resselhaken“ (s. Persson Beitr. 506).

Aus *n(c)rgh-s- wohl nach Persson 505 f. auch lett. virii pi. ..Heide-

kraut" (aber lit. virzis ds. aus *urghi-s), russ. veresz „Wacholderstrauch",

veresJcz „Heidekraut“, poln. icrzos, serb. vrtjes ds., lit. virkstis i mit einge-

schobenem k) „steifes, starkes Kraut von Bohnen, Kartoffeln
;
Ranken von

Erbsen, Hopfen 44
. Vgl. von der /-Erw. *ii(e)rei-k- die Worte fiir Heidekraut

gr. (f)§QeMg, air. froech, cymr. grug (*uroiko-). Lit. bei Boisacq s. v.; daB

(nach Pedersen) slav. "versz ein idg. *ver[i]k- mit i-Schwund sei, lehne

ich wie Persson aaO. ab.

Nasaliert *iirengh- : ags. as. wringan „fest zusammendrehen, winden,

auswinden“, ahd. ringan „sich windend anstrengen, luctari"', nhd. ringen,

got. wruggo „Schlinge“ (Persson Wzerw. 31 Anm. 4, Liden Stud. 13, Fick
I 4 550, Falk-Torp u. vrnng m. Lit.), a(w)nord. range (aschwed. vrangcr)

..krumm, verdreht, unrecht 44 (mit Wendung auf den Geschmack mnd. wrank,

wrange „sauer, bitter
44

), anord. rang f. ,.Krummholz in Booten". ags. wrong,

wranga m., mnd. wrange f. ds. (kaum mit gramm. Wechsel aus germ.
tcrany-, uriny-, icruny- zur folgenden Wzf., s. Persson Beitr. 507 f. gegen
Liden Anl. 9f.). S. noch u. rengh- „leicht

44
. Ein *urcnk- nur unsicher

und sparlich: lat. rancidus „verdorben im Geschmack 14 (Bedeutungsparal-

lelen und Lit. bei Persson Beitr. 508, 956); anord. rg f. „Winkel, Ecke 44

dan. vraa
,
aschwed. vrd

(
*wrank7>

;

formal beeinfluBt von vg, krg ds. aus

*vanho, *kranhol Persson Beitr. 508), Marstrander ZfceltPh. 7, 362 sucht

eine Entsprechung zu rq in gal. frog „Moor, Sumpf, Fallgrube, Hohle, Kluft44

('*iironka „Drehung, Einbiegung: feuchte Niederung 44

?) und fiihrt auf un-

nasaliertes *iicr-k- auch cymr. cy-warch ,,Hanf'
4 (doch s. auch *uerg- ..wirken'

4

)

und zw. ir. feirc „Buckel“ (wenn nicht aus uert-ka s. *uer-t- ) zuriick.

u (e) re cl- ,,(sich) biegen, neigen, schwanken; drehende und Bewegung
iiberhaupt44

: ai. avradanta „sie schwankten 44

;
gr. TieQioQgdgg „hintaumelnd",



gadivog. aol. ftoadtrog (cl. i. fgadirog) ..schvank, schlank, flink", gadavdoyai
,.scbwanke“, gadavi&uai ..bewege mich“, aol. fgabaviQn gmiQa. nvdaoei
Hes., ark. foadcor EN., godavo

g

..schvank", goddry (bei Hes. gadavt
])

„der
gedrelite Faden, Einschlag" godav!^o> ..spinne", gadakog ,,schlank, aufge-
schossenA

got. wraton „vandern,reisen '.anord. rata „vandern,umherschweifen,reisen.
treffen, findenA mhd. raffidn ,,\venden, drehenA ahd. rnzi „vagans, rapax“ (vgl.

auch Falk-Torp u. vraltc); unsicher lit. randii, rasti „finden" (,,in- venire"

;

anders, als d-Erveiterung zu *uerei-, evgloy.co, Brugmann IF. 30, 381 m. Lit.).

Vgl. Prellwitz 2 399, Trautmann BB. 29, 309 (Lit.), Bechtel Lexil. 276
("Lit.), Boisacq 832 Anm. I, Persson Beitr. 501.

Arm
. gaff „Reise, Ausvanderung"? (SeheftelovitzBB. 29, 29; Ibedenklich).

Gr. gddauvo

g

,,junger ZveigA ogodauvog ...Ast, ZveigA cymr. gwrysgeu
..AstA (*urd-sM, Foy IF. 6, 323), die an sich als „biegsamer Zveig, ganiq''

anreihbar varen, stellen sich wohl zu uerad- ,AVurzel“; ob letztere Sippe
zu *ucr- „drehen“ Beziehung hat (die Wurzeln sind meist verbogener als

die obevirdischen Teile der Pflanze) oder zu *uer- „sich erheben, \vachsen“.

ist fraglich.

Eine gem. Wzf. *wrast- (unklarer Beziehung zu wrat-) zeigen anord.

rost ..Wasservirbel" ags. wreestlian, mnd. worstelen ..ringen" (iiber das als

..gedreht. valzig“ z. T. hierher oder zu *uert gestellto ahd. wurst, nhd.
IFh/'id s. Fick III 4 416, Falk-Torp u. vurde, Kluge und AVeigand-Hirt s. v.).

uert - „drehen, venden : ai. vartalef-ti), vavartti, vartti „dreht sich, rollt.

verliiuft. geht vonstatten. ist da, lebt", av. varot „sich \venden“, ai. mrtdyati
• .setzt in drehende Bewegung“ (= got. frawardjan, slav. vratiti, lit. vartyti),

rnrianu- n. „das Drehen“, vartida- „rund“, -a ..Spinnvirtol" (: mhd. wirtel),

vT-ttd- „gedreht, rund“ (= lat. vorsits, versus, o. u. vorsus, lit. verstas, aksl.

vnbsta), rrtti- „das Rollen“ (= lat. versi-o. aksl. vrusfa), nasaliert vnita- n..

vrntihl „Stiel, Blattstiel" (nicht nach Petersson KZ. 47, 290 zum einfachen
vrr- als Bildung vie arm. gerandi); void av. rarsdka-, ai. vrldca- ..Niere".

eigentlich „Gerolltes, \Vulst“ (Marstrander ZfceltPh. 7, 362,° der auch nir.

fare ..Buekel" usv. auf *uert-hl oder *uerl,--<i zuriickfuhrt)
;

gr. gaxdvij

..Ruhrloftel, RiihrkelleA figardvar rogvvrjv. ’H/.eToi lies, goxdoia' rogvvior

Hes. (zum Akzent und zum aol. go = ga s. Fick KZ. 42, 290); lat. verto,

versus, vorsus ..kehren. venden. drehen“,tw/-fer, vertex „(*Wirbel =) ScheiteF,
umbr. kuvnrtu

,
enuertu „convertitoA trahuorft ..transverse

1

', osk. fegoogn
..Verso' 1

, osk. umbr. vorsus ,,ein AekermaB, 100 Full im Geviert“ (Frontinus,
= lit. rnrstas ..PfluggevendeA Fick BB. 1. 171. Wb. I 4 550); air. adbartai

-

O' nr ..adversor ', hona.il> adhartaih .,adversariisA di-fort

-

(z. B. Konj. Pass.

PI. dofortatar s ,,ausgieBen, ausschutten, einschenken11
(vgl. frz. verser ; Vokal-

stufe o vie in ai. vurtayati usv.). (aber ruairt ,,Umkreis" nicht *kom --

n/rt-. eher Lw. aus lat. coliortem s. Pedersen KG. I 205), nir. feirt „Radspur“
(s. Marstrander aaO.). mir. foirsed ,,eggenA mir. fertas f. „Schaft, Stange,

Axenspindel". nir. mit Umstellung firirsaid. cymr. gwerthyd „Spindel‘ £

,
acorn.

gnrhthit gl. ..fususA abret. PI. guirtifou gl. „fusis“, mbret. guersit ds. (vie
ai. vartida, mhd. wirtel, si. vreteno), air. Praef. frith-. Praep. fri, meymr.
girrth, ncymr. wrth, corn, orth, bret. ouz „gegen“ (zur Gdf. s. Thurneysen
Hdb. 467. Pedersen KG. 1 439; zu den kelt. AVorten iiberhaupt Fick II 4
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273. Pedersen KG. I 137. II 526; aueli II 124 iiber das fernzuhaltende

cymr. yicarthaf „vertex, fastigium summitas". aus *upor-temo-); got. usw.

wairpan ahd. werdan ,,werden“ (,,to turn'
-

), got. frmvanljan, alid . famar-
ten „verderben" (Kaus. zu frawairpan „zugrunde gehn”, eigentlicb ,.eine

Wendung zum Ubeln nebmen”', got. usw. ivairps , ahd. -ircrt. nhd. -wdrt-s

„wohin gewendet"; vielleicht (Brugmann IF. 13, 88 Arm. 1. s. auch Falk-

Torp u. card) got. usw. tvairps, ahd. war

l

,,wert”, Subst. ..Wert, Preis"

(vgl. air. frith-, lat. vorsus ..gegen" samt dem Yerhaltnis ai. prdti ..gegen”

:

lat. prdiam „als Gegenwert dienender Preis”; cymr. gworth ..Preis” kann
ags. Lw. sein

;
aber cymr. gwerthu

,
corn, gwcrthe , bret. gwerza ..verkaufen”

ebenfalls?); lit. vrrciii, verst

i

..wenden, kehren”, vartyti ..fortgesetzt wenden,
hin und her wenden”, virstti, virsti ..umfallen. stiirzen”; aksl. vrtitti ,,wenden,
drehen, bobren", vratiti ,.drehen‘‘, vratt ..Hals”, vr'taio ..Spindel”. vtoshi

..Stadium", mstb „Befinden, Zustand, Lage".

*ner-b- und *yer-hh- (s. Wood IP. IS. 1 3 f. , Persson Beitr. 497 f., 502 f.).

Gr. gdavog ,,eine Art Dornstrauch. Ilhamnus paliurus L." *oap-vog. Bed.-

Entw. ..biegsamcr Zweig. Rute, Gezwcig. Gebiisch. Dornstrauch”. Persson

499 m. Bed.-Parallelen: hier 497, 502 f. auch gegen den Ansatz von :;

'un g
u -

fur gduvog, gtnjjo) gegen Froehde BB. 1. 250 und spiiterc). odjit>o; ..Rute.

Gerte, Stab”' (oder aus *arp-do- zur Wzf. *gn'-p-
;
Formans -do-, Solmsen

Beitr. I 60 ; niclit * tirbios nach Boisacqs S51 z\v. Yermutung). iiol. gvpdv
,.tmxapries" (Et. AL. Ilerudiou; Yok. wie in gvajlos neben dd.up’o,'/.

Lat. either- (n. sg. nicht belegt), pi. corona ..Ruten, Rutenschliige, Ziich-

tigung” (verberure „mit Ruten streichen, schlagen”). nrbcna ..die Blatter

und zarten Zweige des Lorbeers, Olbaums, dor Mvrte usw. als heilige

Ivriiuter" (*uctbcs-n

a

s. Yf. LEWb. 2 m. Lit.: vgl. den in subcerbutstws

zugrunde liegenden -es-St.j; wahrscheinlich (nach Meringer IF. 17. 157) auch
iirhs ,,Stadt” (,,

:

*mit gefloclitenem Zaune geschiitzte Niederlassung". wie
engl. town : dt. Zaun).

Lit. rirbas ..Reis. Gerte”, rirbalas ..diinnes Stabchen, Stricknadel ”, rir-

bmis ..Schlinge” (unsielierer Beglaubigung ist lit. vcibiu. nrbti ..das ge-

milhte Gras umwenden”, s. Persson: russ. Lw. ist verba ..Osterpalme. Oster-

ruto”;, lett. virhs, r it bins
, ;
St6ckchen”. aksl. mha ..Weide". russ. verba

„A\'eidenzweig” fmit der Betonung des Acc. Sg. ; russ. dial, rtrhd hat die

iiltere slav. Betonung [Yasmer briefl.J, vurbba ..Zirkelschnur. Zirkelbretf,

vurtiby ,,Garnwinde”.

Got. intitpntt ..werfen” L.*drehcn” : ..in drehende Bewegung setzen” oder
besser ..mit drehend geschwungenem Anne sehleudern \ vgl. lat. toryuPrr

und u. gr. yon/jug), anord. vetpa ..werfen” und ..ein Gewebe anzetteln. die

Ivette scheren”, ahh i orpittn ..vom Alter gebeugt”. cerpasic „vor Ilitze zu-

sammensclirumpfen” (wie nhd. sioh trerfin. nd. sik tnrpai, engl. warp ds. .

ags. weorpan. as. werpan
, ahd. tnrfan ..werfen”: an. rarp n. ,.das Werfen.

Wurf, Zettelgarn, Eiuschlag des Gewebes”. as. warp. ahd. warf. ags. mwirp
n. ..Zettelgarn, Ivette eines Gewebes” (usw., s. Fick III 4 398. Falk-Torp
u. verpe. carjt .

Die lat. und bsl. Worte (an sich auch gd/iroz) konnten auch idg.
* t'rrbh

-

fortsetzen: auf ein solches konnten bezogen werden gr. gay t) ..Yaht”. gay l;

Walde, Kt\ iiioi'iins.chn'' NVLiiviLud . I. 19
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..Nadel" (neben gajrlg), oacpevg „Kaher", die aber eher Entgleisung aus

parr- (s. u.) sind, und mit besserm Rechte die auf nasalierten *iirembh-

weisenden gepp og ' to arojua, >) gtg Hes., to gducpog ..krummer Yogelschnabel

wohl Kreuzung von grpp- und gap-), gapp
iq

..gebogenes Messer", gappig

..gebogener Hakeiv, gaupog ..gebogen" (J. Schmidt KZ. 25, 1 62 f.), ver-

mutlick aucli s. Falk-Torp u. rrijipe) nd. wriimmcln ..zerkniillen, zerknittern".

Kasaliert uremh-: gr. gepflco „drehc im Kreise herum", med. „drehe mich

herum, treibe herum", rapfog (att. gvpflog)
,,kreisf6rmige Bewegung. Schwung.

Sehleudern (ay.ovroiv Pind.). Rreisel", mnd. inimpen , wremptn ..(das Ge-

sicbt) zusammenziehen, riimpfen", icrempich ..distortus, verdreht, riimpfig",

wrampachtid> ..gewunden, krumm", holl. wrinpen
,
ivrempen ..distorquere"

(daneben germ. *hremp- und ranp-, ahd. hrimpfan, rimpfan ..riimpfen",

s. Persson Beitr. 49S Anm. 2 und iiber andere Reimformen Schroeder

PBrB. 29, 4S9f. .

uerp-, iirep- (s. Wood IF. IS. 1 3 f. Persson Beitr. 49Sf.).

Ai. vdrpas- n. ..List. Kunstgriff" (Schrader KZ. 30. 481, Wood aaO.:

urspr. ,,*Krummung, Winkelzug"; vdrpas- ..Gestalt" scheint ein versch.

Wort); sehr unsicher av. fraoropa - „Berg, Gebirgszug" (*pra-urpu-; eigent-

lich „*Faltung“? Petersson Fran filol. foreningen i Lund. Sprakl. Upps.

IV 1915, 142 1

;
gr. gdnrco ,,nahe zusammen, fiieke" (vgl. zur Bed. lit. vrr-

2>it\), ouTiig „Nadel" (aueh gapig, wie gap)) .Naht" mit p wohi durch Ent-

gleisung, s.o.'ucrb-); gijico „biege mich, neige mich, schlage nach einer

Seite aus“ (vgl. lat. vcrgo o. unter ucrg-; das Bild des biegsamen, nicken-

den Zweiges ist unverkennbar), gonr\ „Ausschlag, Neigung", avriggoTiog

,,gleichwiegend“, dppiggtgn)g .,sich auf beide Seiten neigend“, y.ala-vgop

.,Hirtenstab“, Sevgo (fde-pgou) eig. ..hierher gewendet!", oortulov ..Wurf-

stab, Kniittel", gojitgov ..Iveule, Prtigel, Tiirklopfer, Stellholz in einer Falle",

ganig „Rute, Stab" (vielleicht auch gafdog mit f aus p, s. o. *uerl-)
;
dehn-

stufig gdirreg pi. .,biegsame Zweige zum flechten, Gestriiuch, Gebiisch",

gcojvjiov „Gebiisch, Dickicht" (s. auch gapvog u. *uetb-; es konnte auch

'*urp-no-s fortsetzen). Lit. zu den gr. Worten bei Boisacq s. vv.

Alb. vrap ..schneller Gang" (G. Meyer Alb. Wb. 478; „schnelle Bewegung"
hiiufig aus ,,drehender, schwingender Bewegung").

Wahrscheinlich lat. repcns „plotzlich, schnell, unerwartet" (Lit. bei Vf.

LEWb. 2
s. v. ; n. sg. des Ptc., Brugmann IF. 27 249; Gdbed. entweder

„praeceps", dem gr. gryzoj nachststehend, oder ..eilig", dem alb. vrap ent-

sprechend);

Vielleicht veprcs (meist pi.) ..Dornstrauch, Dorngebiisch" (wie gapvog,

s. o. *uerb-), wenn dissimiliert aus *vreprcs oder *vopre$, und verpa „das

mannliehe Glied", wenn eigentlich ,,*Rute“, Gdf. *wrpa oder '*urp(i (: gajtig;

Lit. bei AG. LEWb. 2
s. v., dazu Johansson IF. 25, 223, Lewy IF. 32, 165

Anm. 6; vcrpus ,,der Beschnittene", dazu -wie ai. karud- „stutzohrig" zu

kdrna- ,.Ohr", nicht nach Siitterlin IF. 29, 128 zu anhd. wiirfel ,,Barschwein,

porcus eastratus").

Anord. orf
,
ahd. icorf, mhd. (

$enscn)icorp, nhd. mdartl. worb ,,Sensenstiel"

(aus ,,*Rute“: Bugge BB. 3, 106, Persson Wzerw. 52 f. ;
ablautgleich mit

gciTiig und vielleicht vapa); diin. mdartl. vmvh ,,winden, faseln", mengl.
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urappcn „wickeln" (Pick III 4 4 1 7, Falk-Torp u. vrpvle: ahd. rein, relo

„Schlingfaden, Ranke, Rebe", schwed. reva ..Auslaufer an Pflanzen", aber

wolil zu *rep- „kriechen‘-, Falk-Torp u. reeling, trotz Wood IF. IS, 13,

Cl. Phil. 5, 306 niclit zu ahd. rippu ..Rippe", hirni-reba ..Hirnsehale". toeepoo,

Wz. *rebh- „iiberwolben"; anord. rofa „der fleiscliig-knoeherne Teil des

Pferde- oder Viehscliwanzes" wokl nicht aus *ier(ibon, Falk-Torp u. rove zw.).

Lit. verpiii , verpti „spinnen“, carpste „Spule, Spindel; Welle, um die sich

etwas drelit", lett. verpaia ,.Scbeitel, vertex", verputs ..Wasserwirbel",

vcrpel s, virpuls ..Wirbelwind, Sturm"', virpeles ,,das Herumdrehen eines

Schlittens auf dem Eis"; von drehender, schwingender Bewegung, lit. v'irpiu ,

-ell, virpu, -ti ..wanken, zittern, beben", virpulf/a ..Zittern der Glieder",

und mit der Entw. zu ..drebend scbleudern, werfen, loslassen" (vgl. germ.

icerpan) nach Lewv IF. 32. 163 apr. etwierpt „vergeben (nachlassenr, an-

wirpis ,,Wasserablafi bei der Miihle. Flutrinne", craujaicirps ..Aderlassen",

powierpt „freilassen”. poiclrps ,,frei‘\ Aus *corpd nacli Petersson aaO.
cech. vrupa

, trap ,.Runzel", sloven, vidpet
,
rdpa ..Hautrunzel", nsorb. ropa

„Falte am Kleid, im Gesicht", osorb. (tv) ropa ,,Falte"; sehr fraglicli Schef-

telowitz IF. 33, 143: serb. rep ..Schwanzende", sloven, rep ..Schweif, Schwanz,
Sriel", poln. rsqp

,
Sturz im Schwanz der Tiere" (ware nasaliertes *urempi-\

eine nasalierte Form bietet sonst nur cyrnr. gwry in „Saum, Vaht”, Zupitza

KZ. 36, 56, der wegen des cymr. Wortes kaum mit Reclit auch das a von
gr. /jaxTco, gacp)] = m setzt;.

Yicht iiberzeugend Schrijnen KZ. 42, 1 0 7 f. : *nrcp- und *tr<p- aus **rrp-

,sich neigen, biegen, wenden" mit ..Praeformanteiv u- und — Lit. vdrpa
,,Akre“, ir . farr ,,Bettpfosten", cymr. gwarr ..Nacken" (vgl. zur Bed. Hals

:

si. klasz „Ahre"; Zupitza KZ. 35, 264, Pedersen KG. I 94) bilden wobl eine

verschiedene Gruppe, der aucb gr. oom)!; „Reis, Scbaft, Stab" (a. u. ser-,

serp- „Sichel“) zuzuteilen ist.

uers-: in abd. werrant (s. u. tiers- ..verrere") u(e)res- in mnd. wrcise. nhd.

Basenl (Schroeder Abl. 84, vgl. germ, turfa- ,.Rasen" : mhd. sirben

„wickeln“ unter *derbh- „winden"; nicht wahrscheinlicher Fick III 4 4 17).

u rei -

:

in AVorten fur ,.das Gesicht verdrelien, Lippen und Nase kriiuseln, aus

Verlegenheit, beiin Grinsen. beinr BeiBen in etwas Saures" : norw. mdartl.

vr'ma, vrein ..grinsen: in der Brunstzeit die Oberlippe und Kase heben
oder verdrehen", dann auch ,,schreien, wiehern, von brunstigen Pferden"
(daher ags. icrcene ,,geil", as. wren isk, ahd. reinisc „leichtfertig, geil", as.

terrnio, ahd. reinno „Hengst“ u. dgl., s. Fick III 3 419, Falk-Torp u. vrinske,

Holthausen IF. 35, 133), dan. mdartl. vrinsk ..sehr saner (den Mund ver-

ziehend; das von Bugge KZ. 32, 27 als *itrinip verglichene arm. vrn'/nn

„wiehere“ bleibt fern, da idg. u- zu arm. s. Pedersen KZ. 38, 194,

und gestattet auch nicht Scheftelowitz BB. 29, 42 Gdf. *urengh-).

Ygl. von einer s-Erw. und mit wobl praesensbihlendem d ai. vrldate

„\vird verlegen, schiimt sich”, vrlda- m. ..Verlegenheit, Scham" (
*vri-z-d-),

lat. rldeo, -ere „lachen“ (Ascoli IF. 13, 278; Fick, Falk-Torp aaO.); da6

auch ags. tcrcestan „ringen, winden", norw. mdartl. (y) re ist ..Weidenring;

Querkopf", anord. reisla „verdrehen, krummen" ein idg. *uroizd- voraussetzen

19 *
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Wood Cl. Phil. 7. 820 . ist weniger wahrscheinlich Miaeh Falk-Torp u. vriste

spez. germ. Ableitung von lrripnn. s. u. *nreit- .

Ai. vnilutr kann selbst bei Annahme von mind. <1 fur d nicht mit evmr.

gwrido ..erroten
-- verbunden werden (Uhlenbeck Ai. "Wb. 300 zw.). dessen

(l auf altes t weist (s. Solmsen IF. 13, 130: gegen des letzteren Yereini-

gnng des ai. Wortes mit gr. dggcodem, jon. aoomdem ..fiirchte mich" unter

idg. *vrv>tl- : 'urltl- s. Ehrlich Unt. 54, der diesen ein doao- ..AusreiBer",

*dogo)d)]; ..zum AusreiBen geneigt” zugrunde legt. vgl. I'oow unter *ucrs-

,.verrere“j.

ureil:- ..drehen: umwickeln. einhiillen ; zusammendrehen, binden".

Av. urcixi/i Hi ..wendet sich. drehc sich". in vaCmi/citi ..wendet. dreht".

urrtu'<n- m. Drehung (des Wassers: AVirbel : Wendung, Ende des Weges;

= gr. goiy.6 ndl. »vv.y ; ai. Waekernagel KZ. 43, 293 rren- „Wasser-

wirbel". ih'nji vrruh ..die zelir. Finger f,.*die sich kriimmenden").

Gr. goty.ui ..gekriimmt, gebogen". giy.ru; . ds . zusammcngeschrumpft, cr-

starrt” (= mhd. ric: aber giay.o; ..Koffer. Iviste" Antiphanes nicht *urik-$ko$,

sondern galat . s. Boisacq m. Lit.}.

Lat r7.-i ..Kopftuclr . nduinni , indartl. uc'nhini ..kleines Kopftuch”

(*iiraku; vgl. zur Bed. lit. raid is. ags wrigels usw.) : kaum hierher aber

rij a ..tiitlicher Zank. Streit” als *i’e>k-A-a etwa ..Bingen” (Holthausen

IF. 25. 151: wold zu igdym. ;
-'rei-k- ..reiBen

--

).

Cber cvrnr. y'-regyc. corn, grugns . Giirtel" (Liden Ein bait. -si. Anlautges.

5 zw.) s. viehnehr Pedersen KG. T 42: Urns tel lung aus *gtcc-grys , zu cymr.

/ .Giirtel”.

Mnd. ir,7rh <’irrig-) ..verbogen. verdreht. (davon) steif; verruckt, eigensinnig.

heimtiiekisch. treulos”. mnd. icnjg . steif". ndl. trnjj n ..drehen”, ags. wrlgiuu

..tendere. eonari. niti” (A.sich winden. wonach ringen”). mcngl. irnru ,,drehen",

afries. arlym .,wackeln". ags. >rn < I f. .AYoehsel. Tausch. Austausch \ wr'ul i)un

..weehseln. abwechsehi. austauschen". at'ries. trru.din ..ringen”, anord. rceu.ii

m. ..Knoten". daher wold aueh ags. treO.-trit. irrweni f. ahd. redan n. ds.

(s. dazu Sverdrup IF. 35. 159: von Johansson IF. 19. 197 zur Wzf. *urcil-

als -no- gestellt). mengl. irrah ..verkehrt. halsstarrig”. ndl. icrcnj

..steif”. subst. ..Fufibeuge". anord. irigtndc .den Kopf zuriickwerfen, heftig,

eifrig werden”. norw. rrigja ..langsam scliwingeu, schaukeln”. anord. riya

f. ..Kriimmung, Biegung”, rign ..von seincm Platze riicken, miihsam be-

wegen”. norw. rhyi ..ds.. selrwanken. schaukeln”, nisi, rig n., rigr m. ..Steif-

heit in den Gliedern” aus „
-!

verrenkt”) = anord. rigr ..Hartherzigkeit,

Strenge”. mhd. rigcn, with-rrigen ..wogegen ankiimpfen, widerstreben”. nd.

wriijgi (jeni . seitwarts odor bin und her drehen”. engl. wriggle ,.sich in

kurzen "Windungen kriimmen odor bewegen”, nd. wriggd ,,Eigensinn“, norw.

riggn ..verbinden. umwickeln: zum Wackeln bringen, erschiittern: miihsam

und unsiehor gelin”, right ..wackeln. unsicher gehn”; mhd. ric, rich's ..Band,

Fessel. Yerstrickung, Knoten: Gesehlinge der Eingeweide, enger Weg”,
Schweiz, nhlt ..Heftel von Faden” (wiiren an sich aucli mit *rcig- ..binder"

verkniipfbar), mhd. ric ..Hals” (wohl al- .ADreher ). mengl. nd. ndl. wril-

hn ..bin und her drehen. riitteln. wackeln -

. mnd. rorwrikkni ..verrenken
--

,
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cliin. erilke ..verstaucheii" ; ndl. yt. wricht ..Gelenk"; mnd. mist, ags. wrist
>i'i/rst, asclnv. vrist, aisl rid ..FuBgelenk". mhd. risi ..Hand-. FuBgelenk"
l *iv, Utst- ; niche wahrseheinliehcr nach Johansson IF. 19, 117. Fide III 4

4ISf. Falk-Torp u. end als *uri*-s-tu- zur Wzf. * it nit-). ahd. nho m.
•.sura, poples, locus con-igiae \ mhd. elite ..Rist des FuBes- . nhd.
lieiheu ds., mndl teeiyhc , ndl. wmey ..FuBbiege' -

;
mit der Bed. ..umvvickeln"

( : lat. mu), ags. tenon, icrcon (*nrthin , prat, tenth irriyon ..einhullen, be-
deckcrr, tcriyels ..Ilulle". ahd. int-nldwn, -nhnn, Ptc. iideiyuv ..euthullen",
mild, riy / m. . eine Ivopfhedeckung, die man umwindet •.

Lit. ridi, mti ..hinden • n/ ,.s ..Band, Bunded \ nt.i.-an .Unde, midis
..Band, Binde. bos. die Kopfbimle der litauiseheiT ARidehen", auch ntikdis
mit /i-i'.inscbub. vie >yk.t<. . Oerte . "z-si-fi/k fi .sicli in Fiiden auflosen"
ietwa ..sicli ausringeln. krau-adiv, vgl. aucli sehweiz. nkrh ..Hefted von
Faden ), mi, as mid minus .lahni" i .Averrenkt, verkiiinnnt" . nti.tu, -mi,
-tt ..lalim werden", it. -a odor rimis ..FtiBkuecliol'. lute. /•/./. rid hinden".
nemi nst ds , mtn, ridn (*., kaum nasaliert ..fiige miedian -

: apr.
S'-iu'isis ..verbunden'

. /jjrretd ..verbindon ••.

Vgl. Liden Ein bah. -slav. Anlautge.s. 0— 12. Iliibschmann IF. 1 1. 2‘tu f.. Fick
III 4 117 f.. Falk-Torp u. c-ikke. Person Beitr. 313 t'.. 501 f.. 507 m. Lit.

')( re iy- in av. nen-O-waidyu- ..die Leibe-micte schnurend' . :.<ninyi-
ureixmu .mit goldener Vorsclmiinmg iam Sedmh - (utiorgunisches a : Bar-
tholomae Airan. Wb. 1546. 1079, Persson Beitr. dl l Anm., 502

:
got. wmiys

..oxo/.nL", afries. unlit ..krumni". sehvved. mdartl. enk ..eigensiimiyer Alensch"
von einer idg. Nehonform */(/ odor aus *tteooj-ro-^. (Persson m Lit.;.
Das im ^ okalismus abveichende gr. oatyu; ..krumni" kann zu lit. sealye
..Schneeke" gehoren “srciylt-,, doch auch hierher ( // oilier der von de
Satissure Festschrift f. Thomsen 202 f. besprochonen IVeilich niclir erklartcn
Fiillo ion u - \ okalismus t An sicli kdunto die </-Er\v. liborhaupt als i'euiy-

vokalisiert gewesen stun). S. noch iiber gr. di'di u. "‘rad- ..Wurzel".

Gr. ooiijtj- ist Kreuzung von qomn uiul ouei'd Brugmai.n Festgabe f.

Kiigi 37 j.

n r c-it -

Aschved. vripu
, aisl. ndu ..drehen. ringen. vvinden. kniipfen". ags. wrl-

iUu> ..drehen, binden", ahd. rldau ..drelien. vvinden. umwindoud hinden",
ags. tenda m. ..Ziigel. Ring" ; an. etdnll ..Biischel von Blumen odor Friichteiv.
isl. rhTtll „walziges Holzstiick zum AetzbindenA ahd. ridd m. ..Haarband,
Kopfband"; ags. wnul, uned 1'. ..Rand. Kranz". mnd. tcirdel ..Kniittel. mit
deni ein Biindel zusammengeschniiit vvirdA mhd. nhd. lie it, t ds.. ahd. reid.
tetdi „lockig, k raus‘ : mit der Bed. ..ira eontortus. zornrunzelnd". anord.
reidr ..zornig", ags. wrCtd ..zornig. feindlich. lieftig • auch ..ranzig". vgl.
nonv. schwed. mdartl. reida sit/ ..saner werden". sowie oben lat. mucidtts
unter *>nenk-), as. wrCtlt ..sorgenvoll, zornig, feindlich". mnd. wnt ..er-

bittert, grimmig; bitter, saner" (gegen Holtliausens IF. 20. 327 Anreihung
von lat. irnture ..erbittern" s. Persson Beitr. 94b, 2bl f.).

Lit. riert), ricsti ..vvinden. wickcln. rollen". m lit. nd. ti und rwddi ..rollen“
/ testy

s

.Jvrauskopf", ritn, -an, nsti ..rollen, vvalzen ". nfnits ..zusammengerollte



Rolle ££

,
ritiiliai ,.Schubkarren££

,
raiste „Kreis“, raitaii

,
-yti „winden, rollen,

wickeln, krampen“ usw. (s. Leskien Abl. 281 f.).

Liden Ein bait. -si. Anlautges. 4f. (aucb gegen die Yerbindung yon ritii

und durch Entgleisung aucb der iibrigen bait. Worte mit*rrf/i- „laufen,Rad“;

aucb teilweise Einmischung letzterer Sippe ist nicbt notig anzunehmen),

Persson Beitr. 501 f., Falk-Torp u. vrtd, vrkle
,

vri-sse, brissel II Nachtrag.

Eine Nebenform mit germ, t in alter ndrbein. icrltcn „drehen, verdrehen,

yrringen' -

,
ndl. wrijten ..drehen“. Wood KZ. 45, 66 yergleicht gr. fi'Qa

„WurzeI" (s. ueraxd ?) ..Wurzel") : mir scheint ein idg. *ureid- durch die

germ. Formen nicbt erwiesen (diese lautlieh beeinfluBt yon wrltan .,reiBen
£
‘?).

it re i j>-, urlp-.

Gr. gtip
,

gletos. jon. gTeios n. ,.Fleehtwerk yon jungen Zweigen, geflocb-

tene Matte, Hiirde”, gfsiroj „werfe“ (vgl. zur Bed. o. got. icatrpan unter

*uerb~), glnrd^m ..schleudere hin und lier‘
£

,
gtjiij ..drehende Bewegung.

Schwung. Wurf" (dazu Evginos, s. Fick BB. 22, 11. Boisacq s. y.), gluts

,,Facher, Blasebalg", gimfoo „setze in Schwung, fache an, fachle“;

mhd. rtben „reibend wenden oder dreben££

,
nbd. bair. retben „drehen,

wenden £

\ mnd. wriven ..reiben, wiscben, scheuern, scbleifen ££
.

Persson Beitr. 502 (mit zw. Anreibung von npers. vircb ,.krumm ££

,
woraus

entlehnt arm. vrep ..torto, perverso" als urar. nraip- i. Wood KZ. 45. 66.

0. yer- „ergreifen, nehmen: finden££

, *nerr(i}- :*uerl-.

Gr, rvgl-oy.m, svotj-oto , evoov „finden ££
, svgerys ..Erfinder mit Aspiration

vermutlich nach t/.tiv, lyJodai. fur dessen e- Yokalvorschlag oder

das idg. Praefix Brugmann IF. 30, 376 f ) : air. funr ,,inveni“ (*ue-ur-a).

frith ..inventum est" (*ore-to- oder *»r7-/o-), Stokes IvSB. 8, 476. weitere

Lit. bei Liden Arm. St. 106, Boisacq u. evgioy.co arm. (Liden aaO.) rjerem

,.nelnne gefangen, nehme fort, raubc" (zur Bed. vgl. ir. gnbim ..nehrne, er-

greife" : fogabim ..finde" .

Dazu stellt Brugmann aaO. aksl. ob-rc.dtt ,.finde
;-

. sh-rentq „treffe an. be-

gegne ££

,
Aor. -rits, Inf. -r'sfi. <Jm-tn ..Erfindung" von einer Env. *uie-t-,

bzw. dem Ptc.-St. *yrr-nt-. vgl. zu *>u‘- ,,wehen ££
: vie

neben letzterem *tje-d- steht, konnte lit. rnndu, rndmi , rasti ,.finden“ auf

verwandtes *nrC-d-, *iim-d- (oder -db-) zuruckgebn (Lit. bei Brugmann
aaO. doch s. aucb unter *ner-, * tn-rcd

-

..drehen
1

').

Kaum eine Erw. dieses *//->- ist ^ucrgdt- „ab-, wegreilaen££

,
s. d.

7. tier- ..verschlieBen. bedeeken-, woraus ..durch YerscblieBen schiitzen,

retten, abwehren”: aus ..verschlieBen'- aucb Worte fiir „Tur‘ £ und —
ursprgl. nur in Gegensatzbildungcn mit Praefixen der Bed. ,.auf, von“

— ..aufschlieBen, iiffnen'' s. bes. Bgm. IF. 1 . 174, Johansson IF. 25. 2 13 f.)

;

aus ..absperrende oder umscblieliende Steinmauer. Damm alsSchutzwehr,

FluchtburgY aucb z. T. Worte fiir nicbt diesem Zwecke dienende Stein-

walle und Erhohungen. = Neben tier- bes. im Ar. undGr. eine Erw. verfi-.

Bedeutungsgruppe ..schlieBen" (sekundiir ..iiffnen'), ,.Tur‘:

Ai. api-crnbti ..verschlicBt (bedeckt. verb ii 11
1)

'. apuvrndti ..iiffnet < deckt

auf. entbiillt j". lat. operio ..verschlieBe (decke zu/ - — aperio ..offne (ent-
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hiille)“ (aus *op-, ap-verio; letzteres nicht nach Niedermann IF. 26, 50 aus

*at-verio, s. Brugmann II 2
2, 806), osk. vp.ru „portanr £

,
umbr. verof-e „in

portam" (hierher wohl auch osk. verehia- ..Gemeinwesen", s. u. *ita *uergh-

„drehen"), lit. iizveriu
,

-verti „schlieBen£
‘, atverti „6ffnen“', lett. atvert ds.,

apr. etwcre „du offnest", endlich neutrales lit. veriii, verti „offnen oder

schlieBen", vartai PL „Tor££

,
apr. ivarto n. pi. „Haustiir", aksl. vvrq, vrZti

,,schliefien‘
£

,
zavrcti ds., otvoriti „offnen“, vrata n. pi. „Tor, Tiir £

,
russ.

zavorv „mit Stangen gesperrter Durchgang" (aksl. zavon „vectis", wie

ver'eja „vectis
££

,
wahrend kkr. vereja „Torflugel", verej „Riegel££

;
iiber die

Schwierigkeit scharfer Abgrenzung gegeniiber der Sippe von tier- „Schnur ££

s. d.)
;

lit. vcmjti „treiben‘ £ (formell = germ, ttarjnn, aksl. ot-voriti, vgl. auch

ai. Kaus. vardyati
)

wo’nl als „das Tor offnen, um das Vieh aus der Hiirde

hinauszutreiben
;
mit einem Keil eine Offnung treiben" hierher : z. B. Uhlen-

heck Ai. Wb. 283, Pedersen IvZ. 38, 195). Nach Liden Aufsatze fiir Kuhn
139— 142 tocli. B ruwim „icli offne

££ (*«W?-).

„Verschliefien, bedecken, schiitzen, retten":

Ai. vniuti
,
vrulte, vdrati „verhiillt, bedeckt, umschlieBt. umringt, liemmt,

wehrt" (darin ist auch idg. *oel- ..drehen usw." aufgegangen, s. d.), vrtd-,

vdrtum, Kaus. vardyati ,,verhullt, bedeckt, halt ab, wehrt", varmnn- n.

„Schutzwehr", vdrtra- n. ,,Schutzdamm, Deich" (: cymr. gwerthyr), vtxrya-

rn. „Uberwurf. Decke, Farbeusw.", vara tut- m. .(Wall, Damm“, arno-vrt ,.die

Fluten einschlieBend", vrti- f. ,,Zaun, Einzaunung" i = as. wurth usw.)
;
varu-

tdr- m. ..Schiitzer, Schirmer", vdrutha- n. „Schutz, Schirm. Schild, Wagen-
einfassung, Heer, Herde, Schwarm“ (daB auch Vanina- eigentlich ,.IIimmel"

„*bedeckender. hiillender" sei — s. unten gr. ovgarog und Solmsen Unt.

297 f. m. Lit.. Reichelt IF. 32, 27 — ist bestritten. s. *>ier- .,drehen"); vielleicht

mit formantischem g hierher vdrga- m. ,.Abwehrer, Beseitiger" winders

unter *uer-, *uenj- „drehen"): dehnstufig vara- m. ,.Deckung. Wehr £
‘ (ebenso

av. -vara- in Zs„ npers. bant, -ear ,.Wall £
‘), vdralca- ..Zuriickhalter, Ab-

wehrer" (vgl. gr. ijgarog ,,Besehutzer. Herrscher" — das nicht zu *ner-

„freundliches Wesen" — mit *o cymr. yicawr ..Held"
;

av. -vorrmavaiti

fm. Praef. -voranantp ..bedecken, lnillen" z. T. idg. 9
gel-, s. o.; vermutlich

hierher raraia- ..gefangen" als ..unter YerschluB", kaum zu gr. dUay.ouai.

s. *ucl- ..reiBen"), var m. ..SehloB, Burg", varjiut ..Umliullung, Bedeckung",

vnr.rda- m. ..Yerteidigungswaffe, Welir", var.nhnan- n. ..Brustwehr, Wehr",
voradra- n. ,.Wehr, Schild".

Gr. vielleicht svoai ..eiserner Beschlag der Wagenachse, worin die Riider

sicli drehen", wenn eigentlich ..Hiille" (Prellwitz 2
,
Boisacq s v.) und evgcbg,

-tTjxog ..Schimmel. Moder". wenn eigentlich ./Bedecker" (ware *e-foco-t-.

vgl. ai. arno-vrt: s. Brugmann II 2
2. 298;; ovgarog. aol. dgurog ,,IIimmel"

(nach Kretschmer KZ. 31. 444. Solmsen Unt. 297 f. aus *fooarog, dpogarog.

oder aus *foopa»'d?, *dfoof-av6g. so daB zur Wzf. *ueru-. wie alle folgen-

den Worte) ; hom. tovaOai ..abwehren, retten. bewahren". Impf. tov-oo. -to,

themat. geworden fovtio (s. Solmsen Unt. 40). Pf. eToupai pgr/iau),

jon. etovouai (*efrovopai) ..halte fest, bewahre -

, eovaa ..Schutz. Schutz-

wehr". sgvnt’og ,.geschiitzt, befestigt", tgvai.-nohg ..Schiitzerin der Stadt":

evQvoi-laog. r.rgv-hmg u. dgl. (i-fov-: beweist fiir anl. y der gr. Sippe. dem
auch der hom. Tatbestand nicht widerspriclit. und gegen ihre Yerb. mit
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*ser- ..servarc", s. Solmsen Tint. 243 ff.
;

Zweit'cl bei Bechtel Lexil. 139 f.)

;

fov- ohne A
T
okalvorsehlag in inf. hom. gva&at, hom. jon. gvo/uat „schirme,

errette; halte fest, lialte zuriick' 1

(letztere Bed., die auch der k-Erw. igvy.co
,

tovy.avco. iovxavaco ..halte ah, zuriick", Pass. ..zogere" innewohnt. aus ,.durch

einen YerscliluB fernhalten, abwehren". niclit als ..wegziehen" nach Boisacq

zu igvco ..ziehe", das zu ..verrere"), gvua ,,Schutz, Scliutzwehr‘%

gvoio

g

..schiitzend, rettend '. ovtcoo. gvrijg ..Retter, Bcfreier", gvoinohg

..Schirmerin der Stadt"; dehnstufig fyo(or ..Grabhiigel" (zur Bed s. u.).

Alb. vn? ..Grab" (G. Meyer Alb. St' Y 104, Jokl SBAkAYien lG',, I 94;

'’nornu . cade ..Gehege" (s. u ;
Jokl aaO.).

Air. firvan ..Giirtel". fern ..Scliild", fn-t, ferine ,.Grabhiigel" (mit

Steinen versehlossen oder mit einer Stcinmauer umschlossen, geschiitzt. vgl.

l'uss. clorouitb ..begrabeiv : aksl. chraniti ..schiitzen, schirmen"'.; = ags.

word. (s. u. r, fironn, ft runn ..Land. Acker” (wohl „*umhegt", allenfalls

•.durch die aus der Scholle ausgeraumten Steine schutzmauerartig umsaumt";

oder ursprgl. ..erhohtes odor deichgeschiitztes Land zwischen Siimpfen oder

am \Yasser", wie ags. icarop usw. ? s. u. ; meymr. nwerthijr f. ..Festung- (f.a r-

trd: vgl. o. ai. rarfru-
,

tjirwrr ..Held", s. o. (Pick II 4 271 mit lcaum ver-

einbarem weitern: iiber ir. foiann ..factio" s. *v.e >- ..Schnur").

Got. wnrjttn ..weliren", anord. rerjn ..weliren, hindern, verteidigen *, ags.

inrian ..ds.. aufdiimmcn". ahd. wemi ..verteidigen, schiitzen”. as. uwittn

..wehren, schiitzen, hindern germ, -carii (..Yerteidiger \ daraus . Ein-

woliner ) in Chuiuurti, B’-jnmrii. anord. z. B. Ilum-verjur ..Romer”: urnord.

want ..der umschlieBende Steinkrois uni ein Grab" A. o. ir. f<rt) = anord.

rqr f., nnonv. tor m. ..Reihe von Steinen an beiden Seiten eines Landungs-

platzes. worin die Bote aufs Land gezogen werden" (aber gr. ocgol ..Lauf-

griiben, in denen die Schiffe ins Meer gezogen werden", von Liden Auf-

siitze liir Kuhn 1 39— 142. wo Lit. iiber andere Deutungen, damit verglichen,

wohl zu *t era- ..graben ’i, auch ..Iliigel oder Bank von Steinen oder Kies,

Glctschermoriine". anord. ixr n. g. pi. ctrjtt) ..Datum. Fisckwekr\ ags.

wer m. ds., mhd. >n r n. ..Stauwehr", ahd we 7 .YVehr. Schutz", ags. mijim-

warn. , -wtr ..Miihlenteich", warn ..Schutz". dehnstufig ahd. wnorl f. ..Damni",

schweiz. wuhr ..AYehr"; anord. v<>rn ..A'erteidigutig, Schutz", ags. trctti n
AViderstand, A'erweigerung- (in mhd. n\irn\ u-rrmi ,,A

r
orsicht. Fiirsorge,

AA'arnung"' ist ein zu *»<r- ..gewahren - gelioriges AA
r

ort eingeflossenA. anord.

varna ..sich enthalten. vorenthalten" = ags. wtarnuin ..warnen", reft. ..sicli

enthalten", ahd. ivarndn ..sicli hiiten. warnen", ags. warnun ..sicli enthalten,

vorenthalten, abschlagen"

;

ags. wnruf, wearof n. ..Ffcr. Strand", ahd. weriil ..Insel, Ilalbinsel nhd.

Wenhr), mhd. wert ..Landriicken zwischen Sumpfen, Ufer", mnd. werde,

ndl. ivutird ..eingedeichtes Land", osttries. ..holie Ktiste" (vgl. obon air.

fcroitn ..Land"):

ags. weord . word n. m. ..Gehege. am Haus, Ilofplatz, Stralle" (*iwr-io-,

*nr-to-), as. wurth f., ,.Boden. gestampfter oder gepflasterter Platz" (= ai.

ertt-'j, mnd. wnrt, wort, wurde
,
worde f. ..erhohter oder eingeziiunter Platz,

Ilofstiitte, Hausplatz; Garten, Feldstiick, AA
r
aldniark", anord. urd i. ..Haufe

oder Reihe von hinabgestiirzten Felsbliicken am FuB eines Berges' (vgl.

zu den germ. AA'orten bes. Fick III 4 395, Falk-Torp u. urd, renje, vent.
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\ ,

i'mail [doch s. dazu*i'C>- ..Sclmur-); am niiehsten stehn alb.

vcide ,,Gehege, Hof urn das Haus, Hiirde, Schafstall” is. o.;
* uor-tii ), toehar.

B. iciir/o, icarto
,,
Garten, Hain"? (Liden aaO. '. ir.fcrt ..Grabhiigel” ; in der

Bed. auch aksl. vora ,,saepiinentum”.

Zu scheiden von tier- ..gewaliren, sorgend worauf sehn” gegen Fick 1
4

130, 54Sf.); auch einzelne Beruhrungen mit Auslaufern der AYz. *aer-

..Schnui- berechtigen nicht zur Herstellung eines urspriingliehen Zusammcn-
lianges mit dieser, s. dorfc. — Bugge KZ. 20, 3 liielt die ar. Wz. nidli- in

ai. ruunddhi „hiilt zuriiek. wclirt, sclilieBt ein, verliiillt '. av. randaiti ..halt

ab • fur cine idg. Entw. aus *iirdh-. — Ags. rcom'i, as. ahd. riomo ..Riernen”

sind unvereinbar (s. Falk-Torp u. rent).

5. uer- ..sagen, spreeheir , auch *
,ur.--

t
rc[i-

:

"/•?-?
j

s. Hirt PBrB. 23,

203, Abb 111, Persson Beitr. (543. 732).

Gr. ciqco ..sage tut. ep. jon. ?o£ro, att. tnv>. Pass. Aor. jon.

tiotOij

v

att. enoi'jDijf Pf. eioij-y.n, - tea igliss. aus

vgl. geneuertes arg. Solmsen Unt. 23b), oijnK ..ver-

abrodet — festgesetzt”. /> i'/tojo, itol. _i oi]row , Redner
',

dijTon, el. ypdron
..Sprueh, Yertrag”, diss. zu kypr. woven f/yiyrawir ..decrevit”.

pij/iu .AVort', dijoi; .Rede”, iYoojv ..eincr. der etwas nur sagt. oline es

zu meinen \*ffnuvv. Solmsen Unt. 203. sielie auch Boisaeq s. v. mit
Kachtr.), tioojvda ..Yerstollung im Reden. um zu neckon odor zu be-

schlimen";

av. urvata- n. ..Bestiminuug, Gebot” (=m;rdr: Bezzenberger BB. 1 . 233 f.
,

woneben von der leichten Basis a -re-, av. lumin- n. ..Bostimmung” = ai.

vrntu- n. ..Gebot, Satzung. Geliibde. religiose Pflicht • und aksl. m/a..Eid”

(Meillet Msl. 0, 142. Liden Ein bsl. Anlautges. 20: s. auch Pedersen KZ.
30, 3.75 gegen Anreihung von arm. ctihuon ..sehwore"

;
mss. era *m„-,i),

rriifb ..sich in der Rede beriehtigen”, mit /.-Suffix mss. erdin . leeres Ge-
schwatz”, aksl. rracb ,.Arzt (*Bespreclier\ Zaubercr, Hexenmeiscer” (Solmsen
aaO.

; fiber ferazuhalteiules slav. s. Strekelj AfslPh. 27, 505).

Sehr fraglich ist dagegen, ob mit si. mi/;- auch got. terdhs ..Anklage”.

irrohjmi .jbescliuldigen”. anord. i dijj-i ..verleumden”. ahd. /v.x/m ..anklagen.

beschuldigen”, nhd. / by/, it, as. wrOyinn, ags. irieijan ds. zu verbinden ist

(v. Sabler KZ. 31, 2S3, z\v. Ilirt PBrB. 23, 203). Eher als in-ij/c - im Ab-
laut zu lit. riJch), -ia H ..schreien", wo 111 auch aksl. n’/’b ..Redo”, re/: it ..sage”

(Lewy PBrB. 32, 142). — Ganz verseliieden left, n'd ..schelten. tadeln.

strafen" (zu lit. rojod ..kriihen \ apr. attrdhcei . antworten"). sowie lit rb ti

..beiBen” (von Ilunden) s. Yf. LEWb. 2 u. vcrlmm und bes. iucw> .

<?7i-Erweiterung *« /: r-dh-:

lat. v i rbiim .AYort”, umbr. uerfull ..templum- s. v. Planta 1 27b und bes.

Buck El.-B. 234 ;

got. imurd

,

ahd. wort usw. ..Wort” = apr. irir/ls .AVort' : lit. cardan

..(Name”.

Mir. fordat ,.sie sagen” 'Stokes BB. 23. (53, KZ. 37, 260: 3b, 470. Fick

II 4 274) ist aber Keubildung zu for aus air. ol ..inquit”, s. Thurneysen 1A.

6, 194, Havers KZ. 44. 34. — Arm. kardam ..erhebe die Stimme" Bugge
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KZ. 32, 54 ff*., s. aucli Hiibschmann Arm. St. I 74, Arm. Gr. I 458, Brug-

mann 1 2 303 1 vielmehr zu *g'ieru- ..die Stimme erheben<£
.

Altere Lit. bei Curtius 5 343. — *uer- vielleicht verwandt mit *suer-

, ,reden 1

' (v. Grienberger SBWien Ak. 142, Till 204 >.
-— Schallworte wie

rass. verezga ..Schrei", lit. verkiu „weinen“ (A' f. KZ. 34, 517). schwed. vrlna

,.wiehern:
' (u. dgl., s. Iloltbausen IP. 35, 1 32 f.

;
arm. vrnjem „wiehere“? siehe

Bugge KZ. 32, 27, Pedersen KZ. 38, 194) sind wold zu unserem *uer- fur

artikulierte Rede in keine Beziehung zu setzen.

9. uer- ,.gewahren, aehtgeben".

Gr. im ogvvmi „sie beaufsichtigen", oger yvXaooei Hes., ovgog .YViichter"

{*fog- fog? oder *o-j:ogd? mit Arokalvorschlag? >, eniovgog (fiir trdooog nach

ovgog) ..ecpogog, Aufseher", rpgovgog „AVachter" (*grgo-ogog), rpgovga ..Scliutz",

dor. t7giaooog, att. rIgicogog ,,Ehrenwachter, Retter" {*fogog = germ, wara-

s. u.), ogdoi { edrgcor
,

eoguy.a) „sehe“ (Denominativ eines *j:opa = ahd. as.

warn, ags. team ,,Aufmerksamkeit“). dehnstufig att. coga, jon. cogrj ,.Hut,

Sorge"
(
dvgcogog ..Torwart" u. dgl.', pwgoi' oqi&algioi Hes. Suid. (vgl. zu

den gr. Formen bes. Schulze Qu. ep. 17f„ Solmsen Unt. 79; der Asper

reieht nicht aus, um auf Anlaut *sti- und urspriinglichstes *suer- zu schlieBen.

von dem auch 'ser- ..sorgend Obacht geben“ eine Abspaltung sei, siehe

letzteres). Lat. vcreor, -ere, -itus sum „angstlich beobachten, ehrfurchts-

voll schauen, auch verehren; fiirehten".

Got. warts) ..behutsam". anord. varr „behutsam, vorsichtig. scheu", ags.

ucer ..gewahr. aufmerksam, vorsichtig, behutsam 1

', as. war „vorsichtig, auf

der Huf, ahd. giwar ,.aufmerksam vorsichtig" (=*fdpo?i; got. ivarei ,.Be-

hutsamkeit, List'', mlid. wer (ahd. *wart) ..Yorsicht"; ags. warn, as. ahd.

warn ,,Aufmerksamkeit, Obhut'‘. warn rieman ..wahrnehmen" strittig ist

die Gleiclisetzung von anord. vara f. ,.Handelsware, Zahlungsmittel", ags.

want
,
spatmlul. war

,
nhd. Ware, z. B. Fick III * 3 93 f

. ,
Falk-Torp u. rare II

m. Lit.; s. andrerseits "uer- ,.\Yolle“)
;
ahd. buwaron „bewahren", as. ivarmi

,,beobachten. wahren, behiiten', ags. u-arian ..bewahren. hiiten''. anord.

vara ..aufmerksam machen. wahren, vermuten, refl. sich hiiten"; got. dauru-

wards ..Torwart", ahd wart ..Wacliter, Warter, Tliiter", warto

,

got. tvardja

ds.. as. wardtln ,.auf der Hut sein, behiiten", ahd. warden „achten, spiihen,

ausschauen, wahrnehmen, warten, erwarten", warta ,.Beobaehtung usw.".

nhd. Warte u. dgl.; ahd. furiwarna „Yorbereitung" (ags. wearn f. „Wider-

stand. A
r
erweigerung, Yorwurf

',
dt. teamen usw. durch Einmischung von

Angehorigen von *warjan ..wehren usw.", s. Falk-Torp u. vern, und lYz.

*ner- ..verschlieBen" .

Lett, ve.ru. vrrti, vert ,,seliauen, bemerken" (meist reflexiv rvrties
),

verlba

..Aufmerksamkeit wenqs ,,aufmerksam" :z. B. Fick III 4 392 f.. v. d. Osten-

Sacken IF. 33. 20(3: trotz letzterem ist aksl. varovuti sc „cavere" usw. wohl

nicht als urverwandt mit gr. ageve.iv „cavere" niichstens zu vergleichen.

sondern der Stamm aus dem Germ, eutlehnt. und aksl. card). prZuovardi

..iiberholen" fiigt sich in der Bed. kaum .

Ygl. Curtius 346 f., Fick I 4 130 (hier wie bei Prellwitz 2
s. v. tovoOou

ohne Sclieidung von ~uer- ..verschlieBen, wahren"). Ill 4 392 f., Falk-Torp

u. var, rarde, rare A'erb. I, Subst. I, II, varslco. cert-, A'erwandtschaft von
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got. ivairps, dt. icert, Wert usw., wozu cyrar. gwerth m. „pretium“ ist sehr

fraglich, die von got. ivairdus „Wirt, Gastfreund", as. icerd j.IIausherr,

Eheherr", ahd. ivirt „Hausherr, Eheherr, Schutzherr, der jemanden gast-

lich aufnimmt, Wirt" etwas wahrscheinlieher; iiber ahd. werUn ,,gewahren :

.

das formell dem lat. vereri entspraehe, s. vielmehr *u-cr- „freundliches

Wesen" (das freilich allenfalls als „freundlich worauf achten" mit unserer

Wz. ursprungsgleicli sein konnte 1

.
— Gegen Jokls (SBAkWien 16S I 93)

Anreihung von alb. arte ,.klug, weise, kuhn" als ..providens" ist mit Thumb
GGA. 1915, 93 die sonst der Wz. fremde Ablautstufe ur- einzmvenden.

10. ner- „breit, weit" (*cwcr-?), ueni Adj. iieros- n.

Ai. uni- = av. vouru- ,,breit, weit" (*ueru-). Romp. ai. varlyas Zsform.

av. uru- (aus vgl
.
gru-° neben guru-', ai. liras n. = ax.rarah- n.

,,Brust‘‘
(

:*ueros-), ai. vara-s- n. ,,Breite, Raum", vurunan- m. n. ,,Weite,

Breite, Umfang", vdrivas- n. ,,Raum, Weite, Freiheit. Behaglichkeit": gr.

evgvg ,,breit“, evgog n. ..Breite, Weite". Curtius 5 346 Anlautverhiiltnis

noch unklar; wenn ursprgl. *euer- rHirt Abl. 133', so „ivgvg : ai. vrlyas-

= got. iasiza : ai. vasTyas-: der Diphthong von evgvg stammte dann vermut-

lich aus dem R. evgog (: ai. varas-) 1 ' (Brugmann II 2
1, 177); oder ist ein

*fegog = ai. varas- dnrch Prothese und Schwund des urspriinglichen Yokals

zu *Ef{e)gog geworden, wonach das Adj. *fagvg zu evovg't

Die Deutung von
'

Pea als ..Erdgottin" (*uren-id) wie ai. Prthiri :prthu-

..breit" (Brugmann) iiberzeugt mieh nicht. — S. noch *reuos-.

1 1 . uer-, uera- ..freundliches, frohes erweisen, freundliche Hingabe, Yer-

trauen"; xieros „vertrauenswert, wahr“.

Gr, togrij (Horn., att.; „Fest - (zum Spir. asper s. Sommer Gr. Ltst. 124ff.),

jon. oqt/] ds. (o aus so- in geschlossener Silbe), dor. eogrd ( j-e- fog-rrl. Sonne

KZ. 13, 442 Anm., Solmsen Unt. 257), iiol. egong ds. (* fega-rtg), tgavog

„Gastmahl, zu dem jeder beisteuert, Gesellsehaftsbeitrag, Liebesdienst.

Gefiilligkeit" (Brugmann IF. 13. 1 55 f. : toon) etwa ursprgl. ..Liebeserweisung

an die Gottheit", woraus ..Feier 1

, wie bei Tf7.cn; zu rt/Jco ; nicht zu ai.

vratdm usw., *ver- ..sprechen"
;
ahd. icerPn

,
yiirerOn, giiceraii ,.einem etwas

gewahren. leisten, erfullen", as. iearon ..leisten" (Brugmann aaO.), dehn-

stufiges Wznomen *p)g in horn, ijga tpegnr, tn) 7/oa rftgnv ..einen Gefallen

tun, einen Dienst erweisen" wie ydgiv rp.), Pherek. ipja Tada Bacchyl.

ijga c. gen. ..ydgiv
‘

(L. Meyer Ildb. T 434. 627 f. : auf tm 7jga rptgeiv beruht

horn, intijgavog ..wohlgefallig, angenehm". s. Bechtel Lexil. 136f.
,
wozu

horn, tgujgeg nom. pi. „liobe, vcrtrautc", sg. als o-St. tgigoog etwa „sehr

gefiillig, treu", ftgl-tjgov aeydhog y.eyagioatvov Hes. (dies bei Fick JvZ. 41,

199), ER. Ilegi-ggrjg und Jio'jgijg aus (Schulze Qu. ep. 303 unter

Ankniipfung an *uer- „vereor‘, s. u.; Fick RZ. 46, 74, Bechtel Lexil. 136;

mit Unrecht wurde die gr. Sippe fruiter mit ai. vara- ..Gegenstand des

Wunsches. Gabe" — das zu ..wollen", z. B. Beclitel aaO. — oder

mit av. vara- ..Deekung, Schutz“’. z. B. Boisacq 32S. verbunden. das viel-

mehr zu *aer- ,,verschlieBen, wehren").

Lat. se-rrms ,*olme freundliches Wosen", d. i. ..streng. ernst. gesetzt"

(von Wood Cl. Phil. 3, S4 richtig mit den folgenden germ. Worten. alter
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unrielitig weiter mit *uer- ..sprechen” verbunden ; hier riclitig eingereiht

von Prellwitz KZ. 44, 152. an dem nur mehr die Yerkniipfung unserer

Sippe mit
’<ner- ..verselilieBen, wehren" zu beanstanden istl : assevSrare,

perseeera re weisen fur fieri run trotz Sommer Krit. Erl. 10 nicht auf eine

Gdbed. ..lest”, sondern sind ..mit humorlosem Ernst etwas sagen oder

wobei bleiben-j: begrifflichcr Gegensatz dazukelt. *ko-ulr-ns in gall. Covtnts

(aber air. tOoi'r ..gerade, recht. gerechtv o rne ..riebtiges Yerhaltnis, Friede“

bleibt ferm. cymr. njirir ..recht. treu, aufrichtig, wahr (Persson lleitr.

(373, Prellwitz KZ. 44, 152): anord. veerr . freundlieh. ruhig, angenehm",

C'~rar pi. . Geliibde 17ir ..Gbttin der Geliibde got. *7miceis, woven cn-

nTip.hi ..unwillig sein”. ahd . miti-iriiri ..sanftmiuig”. ahneari ..giitig, freund-

lieh. zugeneigt" und ..ganz aufrichtig” <nhd. clbern), got. akureret ..voile

Aufrichtigkcit”, anord. toenra f. ..AYohlwollen” und ..Ernst, AVahrheit • (siehe

Fick III 4
, 307. Falk-Torp u. idem j, ags. icwr . Treue, Glaube, Freunclsehaft,

Yertrag”. ahd. tram . Wahrlieit. Treue”, anord. i «i' ..Treue"; as. ahd. imr,

ags. icier ..wahr" (got Uisi>\ri'iit ..sclvwerglaubig sein, zweifeln", ahd. usw.

teili inn . als wahr dartun. bewahren )
- - lat. vena, air. fir. eyiur. usw. i/wir

.wahr”: aksl. r'm ..Glaube- (von Meiliet Et. lop nur mit av. cm-, osset.

ion in ..seinen Glauben bekonnen. glauben • verbunden. die aber als ..einen

glauben wiiblen. sieli fiir ibn entseheiden" zu eel- ..wollen” geliuren, Bar-

tholomae Airan. AYb. 13G0ff. : der vermittelnde Standpunkt Perssoiis Beitr.

073 uberzeugt micli nicht).

Gegen Heileitung von idg. "i~ros .wahr” aus *nes-ro-s ..sciend” s. A’f.

LEAYb. 2 (wo auch gegen A'erbindung mit got. it in* unter einem ":e~-

.. glauben • i, Persson aaO. — Denkbar ist. dull unserc AYx. ursprgl. mit *>(< i

dour, vereri, gewahreu- s. o. Schulze Qu. ep. 303) als ,,worauf freundlieh

aeliteir zusammenhing.

12. per- ..aufreiBen. ritzen”.

Alb. r>or . AVunde” (''/!• me-, G. Moyer AYb. 404) = russ. cornua ..Ilunne-

gatt. die Otfnung im Hinterteil des Schitfes, in der sich das Ruder bewegt”,

poln. irnnin ..Utfuuiig”, i ecli. craun ..EaBspuud" (Persson Boitr. 277 f.j. Da-

neben *err- nu-, ero-no- iu ai. crttijd-Ij, -m ..AYunde. Scharte, Rill" und

'eiij-un iii abg. ru>s. poln. riant, cedi. rdna
,

skr. rana ..Wunde" (Liden

Anlautges. 10 f. m. Lit.. Ruzwadowski Rozpr. Ivrak. AA’vdz. filol. Ser. II, Tom
XIII 254: nicht walirscheinlicher erwiigt Persson aaO. eine idg. Gdf. *>o-nO

zu f.r'i)- ..locker; auftrenncri").

Enveiteningen:
jerk-, ure-k- : gr. Qdy.o iiol. jiijdy.og n. ..Fetzen, Lumpen, zerlumptes

Kleid : Runzel”. nay.ovv ..zerreiBen. runzelig machen", jiody.ai.ov Qona/.or

Hes.. jjndy.Etov dotnnror. y./.adevrijoiov Hes., mit Diss. = Say.eTQOv ds. : ai.

rrrcdti ,.haut ab, spaltet, fiillt” (dazu mit Scliwund des s vor 1; Ivons.

vaerktum und ptc. rrkinf-, s. Wackernagel Ai, Gr. I 270; rrhid

-

also nicht

besser idg. erq-nd- ), vrdecanct-h ,,abhauend, fallend”, n. ..das Abhauen,

Spalten. Einscliiieiden”. }>ravraska-h . Schnitk (ai. crush- aus '!nrck-sq-,

z. B. Fick I 4 135. 321, Persson aaO.; Lidens aaO. Anreiliung von ai. rrkid-h

..Baumstamm, Baum” und av. ntr.iiu- ..Baum” oder ..Wald” — das auf

Palatal im AA'zlauslaut wiese — als ..der gefallte- uberzeugt micli nicht,
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s. auch u. au'dij- . strotzen") : slav. *cersl'~, rorsk- (aus *
uerk-sij -, iiork-tq-)

in slov. vrrshvti ..krachend breclion, zorspringen”. vreshdi ..Ritzen be-
kommen, krachen”, abg, vrashi ,.gvrtg, ruga”, slov. vrdsk, vraska ..Runzel
in der Haut, Ritze, Ri6“.

Curtius I fill, Fiek I 1
135, 321 Persson aaO. (iiber cymr. ijirrrqys ..Giirtel”,

Fick II 4 287 s. vielmehr qerd- ..giirten”; iiber got. ivrohjan ..anklagen" sielie

u. uruq- ..hitzig”).

nerd-, lived-: ai. arradnntn „sie wurden weieh. miirbe”, rrandin-
,.miirb werdend", av. varodvu- ..weich, locker (von Holz und von Erde '

(Bed. wie lett. rrds, firdues ..locker, miirbe” von cr(c)-, rr-dh- „locker, auf-
trennen”): alter dan. vrciade (%«(-), ags. inoian , alid. mojjan, aisl. ioUi
..wtihlen, aufwiihlen”. ags. wiot, mhd. ntoyl, riiryl ..Riissel” (usw., s. Falk
Torp u. Hide): nerd- in abg. i'redo, russ. vends ..laesio, vulnus”. Persson
und Liden aaO. m. Lit., Fick 111 4 41b, Falk-Torp u. rode.

ur-c/-, a r7 -
: gv. ofv)] ..Feile, RaspeL (*urim; odor Scbalhvort?) und

..Haifisch” (von seiner zum Polieren von Holz und Marmor venvendeten
rauhen Riickenhaut’); givog . ,Haut; Lederschild- (Bed. wie dtgiia : dsoco),
(iiol.) ygTeo; (d. i. foh’og) iMgija Hes . bom. rakavgivog ..schildtragend”
(givog niebt als *nr~:-nos odor ffoer~ms zu ai c/saii- ..Stier”, Thurnevsen
KZ. 30, 352, Y t. KZ. 31. 52b, auch niebt naeh Scheftelowitz IF. 33. 15b f.

zu anorw. -vara ..Fell" usw., s. u. nor- ..Wolle”, oder nach Prellwitz- 398
zu ncr- ..verschlieBcn, bedecken, abwohren”)

; mit (1-Taw. (ursprgl. r/-Praes ?i

ags. icrltnn ..eingrabeu. ritzen, schreiben, malen”, as. in dmi ,.zerreiBen.

verwunden, ritzen, schreiben", mud. mlt'U ..reiBen. schreiben. zeichueiv.
urnord. irruit ..schrieb, ritzte” idaneben germ. *ntau in aschwed rda ds

,

s. dariiber, sowie iiber doppeldeutige Formen wie alid. rJjynt unter ici-,

ra-d- ..ritzen'' und bes. Persson Beitr. 842 f. m. Lit., auch gogen Schrijnen
KZ. 42, 100), got. writs ..Stricb", ags. m it ..Scbrift ", icrceft ..Gravierung,
Ornament” u. dgl. (s. auch z. B. Falk-Torp u. ridre).

Tgl. Brugmann II 1 1052, Persson Wzerw. 105, Beitr. 842 i\

13. 110V-. in den sicbern Zugehorigon mit Redupl. iiir-iii-t nr-ner-. inti-

ucr, iii-i’er, iiu-iicr ..Eichborn, auch litis, Harder u. dgl.”.

Npers. varnuuh ..Eichborn”: gr. (nach Ehrlich Unt. 128ffj uh'/.ovgog
iesel” diss. aus :

'ip aij:tgoegog. af/.ovgog ds. aus f)ai- fnovgog 'der
Ausgang nach YV orten mit -ovgog zu oeoa . Scbwanz”. bes. rryJovoog ..Eich-
horn“, das wohl wirklich ,.mit schattigem - busebig dunklem Schwanze-
ist; ahnlicb kam y.ulovoog ..Bachstelzo” vermutlieb erst nach osiaovgu zu
diesem Ausgang. s. u. qei- ,.in Bewegung setzen”: s. nocli Boisacq lOSG

:

lat. viverru ..Frettchen” (Plin., feblt in den rom. Sprachen; nach \\’. Meyer
KZ. 28, 109 Lw,; und zwar wolil aus der folgenden kelt. Sippej : cymr.
jiryurr

, bret. ijinber. gill, feonujh ..Eichborn”

:

lit. veuverts * vaimms. raivnnjs
) ..Mannchen vom litis oder Harder ",

rniverr
,
vovere ..Eichborn";

lett. vovere, vureris ds.; apr. mimre ds.; abg. r'rcru a ..litis”, nslov.
n verira ,,Eichborn”, klr. ryrirka. I'ecli. veurku , bulg. rcrrcrica ds.

Unredupliziert vielleicht im 2. Gliede von ags. ae-weorna, ahd. cihloirno,

cihhurn usw. .Eichborn” fs. u. ahj- ..sieb beftig bewegen" m. Lit.).
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Vgl. Pictet KZ. 6. ISSf., Origines 1, 44b f., Much ZfdA. 42, 166, Zubaty

AfslPh. 16, 4 1 9 f
.
(mit nicht iiberzeugender Wzanknupfung an gv. (f)ai(f)obga

,.Schwebe - ‘ u. dgl., iihnlich Persson Beitr. 500 a 2 von der drehenden,

schwingenden Bewegung; s. u. iter- ..SchnurO, Schrader BB. 15, 134, Hoop
Reallex. d. germ. Altertumsk. 1 522 Lit.), Falk-Torp 1454 (Lit.), Ehrlich

aaO. mit unverstandlieher Wzanknupfung an lit. vtriu „offne und sehlieBe -1
.

u e)rad-. ii evad- ..Zweig, Rute; Wurzel -£
.

Gr. pdd7|, -iy.oi ..Zweig, Rute -

' (= lat. radix', gddauvo? ,.junger Zweig" 1

(liber ogodauvos ds . s. u. er- ..in Bewegung setzen" ;
liber gadivog, gada-

7.6

;

u. Her-, vred- ...drehen
-- .

Lat. radix, -lets ..Wurzel--

;
wahrscheinlich ramus ,,Ast, Zweig" (als

*nradmos oder *tt er.>dmus; s. u.) und radius ..Stab, Stiibchen, Stecken, MaB-
oder Zeichenstab, Speiche des Rades. Strahl leuchtender Kdrper, Weber-
schiffchen --

>s. Yf. LEWb. 2
s. v., und unten .

Cymr. gwrekldyn
,

pi. gicraidd .,radix, stirps", corn, grueiten
,
mbret. grin-

zi/enn „Wurzel
-1

(*ttra<i-i
,
cymr. gwrysyeu „Ast" > urdska; Foy IF. 6, 323,

Pedersen KG. I 367), air. fnm „Wurzel" i vrdno- .

Got. mutrts „Wurzel”, ags. u-yrt, ahd. icurz ..Kraut, Pflanze", mhd. auch

..Wurzel", ahd. tcurzala
,

ags. wyrimdu (eig. „Kraut-stock“, s. Kluge s. v.)

..Wurzel" (hierher auch as. wurtia, mhd. wiirze ..Wiirze", woneben ab-

lautendes as. icirtea
,
mhd. wirze ds., das freilich keine ausreichende Stiitze

fiir e als idg. Hochstufenvokal der ersten Silbe ist; Falk-Torp u . urt I,

II); neben diesen auf uemd- beruhenden Formed steht *ur(d)d- in aisl. urt

„Ivraut-1

,
got. udrtigurds ,,Garten", aiirtja ..Gartner1-

, ags. ortgeard „Baum~
garten --

, ahd. orzon iGl.i ..excolere
-- ivgl. dazu TJhlenbeck Got. Wb. 2 20,

Liden Anlautges. 23 a, Feist GWb. 37 f., bes. wegen aisl. urt kaum Ent-

lehnung aus lat. iiortus nach Kluge Grdz. I 2 339, Loewe KZ. 39, 333); aisl.

rot ,,Wurzel".

Curtius 352, Fick I 4 555, 556, II 4 286, III 4
32, 397, Hirt Abl. 84, 76.

— Gr. g£a mach Fortunatov KZ. 36, 37 vielmehr g<fa wegen inschr. gti^a)

ist im Vokalismus nicht vereinbar i denn mit Siitterlins IF. 25, 60, 75

/-Schwund von idg. ytrfe id- : urd- ist es nichts); da Wurzeln meist durch

ihre Yerkriimmungen auffallen, vielleicht zu gr. <5aipog, got. icraiqs (Fay

KZ. 45, 113a 1, fiir Woods KZ. 45, 66 Gdf. uridia ist ndrhein. ivrlten

,,drehen, verdrehen, wringen ‘ kein recht verlaBlicher Hinweis auf eine be-

reits idg. iI-Env. der Wz. ucr-ei- ,,drehen"', s. d.). Ob auch u{e)r<Xd- im
letzten Grunde an iter- „drehen“ (auch Ruten konnen als biegsam benannt

sein) oder aber an uer(edh)- „wachsen“ entfernte Yerwandtschaft finde,

iiberschreitet die Grenzen des Erkennbaren.

ramus nicht besser zu arums usw., s. Lit. u. *ar- „fiigen“; nicht nach

van Wijk IF. 28. 132 als *radhmos zu *eredh- „wachsen“ tangeblich auch

in ahd. ruota „Rute“, doch s. u. ret- ,Stange !l

). radius nicht nach Reichelt

KZ. 46, 318 zu ordior und *ar- „fugen“; nicht nach Petersson IF. 23, 389

und 24, 45 f., 277 zu rodo (und vielem auch damit unvereinbaren ) oder

nach demselben KZ. 47, 245 mit idg. dh zu dt. Bute (dock s. u. ret-

..Stange
--

)
und (wie auch Scheftelowitz BB. 29, 29) arm. ardn „Lanze,

Speer -1
s. u. ardh- „Stange -1

;.
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uer(e)g- „strotzen, schwellen yor Saft und Kraft oder Zorn”.

Ai. urj-, iirjti f., urjd- m. „Saft und Kraft, Nalnung", urjayati ,,nahrt,

kraftigt", urjusvant- „strotzend“

:

gr. dp}'/) ,,seelischer, heftiger Trieb, Affekt, Zorn" (dgyt'Qai „erziirne je-

manden u. dgl.), dgydco „von Feuehtigkeit und Saft strotzen, vom Erd-

boden, von Friiehten u. dgl., heftig begehren, in leidenschaftlicher Stimmung
sein", vgyag , -ado? (yfj) .,iippig fruchtbarcr Erdboden, Marschland. Au"
(gr. ogyrj : ai. urjd = ogdog : ai. urdhvd-, also wohl trotz J. Schmidt KZ. 32.

389, Persson Beitr. 657 auf einer gemeinsamen Gdf. beruhend; Brugmanns

I
2 474 y rytf, d. i. *ueragu, mochte ich dureh y0rgd ersetzen, d. h. die Re-

duktion eines wie z. B. (pood o-stufigen o-Stammes).

e-stufig air. fere
,
ferg ..Zorn", vermutlich auch der thxtuvog Ocegyioviog

beiPtol. (d. i. vergivios „der zornige”? odernoch ..der schwellende, wogende"?
Die Zugehdrigkeit von meymr. y tcerit ,,Meer", air. foirree

,
nir. fairgge

„Meer" bestreitet Pedersen KG. II 669 f., aber trotz des doppelten air. rr,

zwischen dem er einen Yokal ausgefallen vermutet, vielleicht mit Unrecht;

lautlichc Anlehnung an forrg- „uberwaltigen"?‘i.

Curtius 1 84 f., Fick I 4 135, 322, 555, II 4 273.

Aber abret. guerg ..efficax", gall, vergo-bretus zu very- ..wirken”. Lat.

urgeo s. u. yreg- „stoBen". Eber lit. verziii (Prelhvitz 2 335) s. vielmehr u.

uer-gh- -drehen".

Auch Ciardi-Dupres KZ. 44, 122 Deutung von ai. crkSd-, av. varasa- m.
„Baum“ aus einem verwandten *ury-so- etwa ,,schwellend, wachsend" (von

einer leichten Wzf., die sich aber nicht auf kelt. uerg- stiitzen kann) iiber-

zeugt nicht (das von Fick I 4
135, 321 f. damit verb. cymr. gwrysg-en „Ast"

gehort zu gwraidd „Wurzel“, Pedersen KG. I 76, und got. gawrisg/tn

„Frucht bringen" vermutlich zu *uer-dh- „wachsen“). Anders iiber vrkia-,

aber auch nicht uberzeugend Seheftelowitz IF. 33, 142 ( : lett. varsa

AVurzelschoBling", arm. varor, „Stock, Stab, penis' -

) und Liden Ein bsl.

Anlautges. 2 1 f. Anm. 4 zu gr. fody.alov porra/or, fiodxog ‘ xa/.auog Hes.,

gdxog usw.

ueredh-, ueradh- „wachsen, steigen; hoch“.

Ai. vardhate „erhebt, macht wachsen", av. varod- „augere"'; ai. iirdhva-

„hoch“, gr. og&og
,
dor. fiogdo- „aufrecht, gerade, richtig, wahr" (*fog&f6g ;

s. J. Schmidt KZ. 32, 3S3f., der Ass. aus *fagdy6g annimmt, wahrend
Brugmann I 2 474 vrdhno- ansetzt; mir scheint u0rdht(6- die ai. und gr.

Gdf. zu sein, vgl. urjn : doyi] u. uer{o)g~). Hierher auch og&gog „der friihe

Morgen", dg&giog, ogdgivog „friih“, ogOgevot „bin friih auf", wo fur Anl. f-
durch lok. foodayogiaxog Hes. = ogdgayoglay.og Ath. ,,Spanferkel" gesichert

wird, ejieI jzgog tov on!)gov nmgday.ovxai ij. Schmidt KZ. 33, 456 f., Liden
Ein bsl. Anlautges. 23 f., Persson Beitr. 277 Anm. 3).

uredh-. urodh- scheint mit tier- „erhohte Stelle" ( auch yerild „AYurzel" ?

)

unter einer Gdbed. „wachsen, hoch“ zusammenzuhiingen (ursprgl. d/i-Praes.?

vgl. dMo/uai : alo); Persson Wzervv. 86, 224.

Mit Schwundstufe der 1. Wzsilbe vielleicht ai. vradhant- wenn „groB-

tuend" (Bed. strittig, s. Liden Ein bsl. Anlautges. 22 a 1); got. geicrisgands

„fruchtbringend", aisl. rosier „zur Reife gelangen, tiichtig", roslcuask „auf-
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waehsen, reifen von Friiekten und Menschen”, roihiun ..ausgewachsen, zum
reifen Alter golangt" (Liden aaO. '2 If. m. Lit.). Ferner hierber (Liden

aaO.; obwohl Anlaut iir- nicht objektiv siclierzustellen ist. kaum zur gleicb-

bedeutenden Wz. ersd-, s. Persson Beitr. 274 fF., fur die aber eine Ablaut-

stufe red- anderweitig fehlt) abg. usw. rodz ..partus, generatio, gens, natura"

(nslav. auch ..Fruchfj. roditi
,
razdati ,,parere”, red ..Speise, Nahrung”,nsloven.

rediti ..niihren", lett. rudit ,,ersehaffen, gebiiren" (wohl L\v.), rajehe .,Gedeihen,

reiche Ernte, zalilreiclie Familie", rasmn, rusme ..Gedeiben, Ergiebigkeit".

lit. remits ..stark, tiichtig-', lett. resns ,,dick, dickleibig, dickstammig” (Mik-

kolas IA. 21, 107 Deutung von abg. rastn
;,

c. rosin ..waclise" aus *ur<'/d\h\-

stu ist unmdglieh. da die slav. Formen auf *ur$iq zurtickgelien, s. erod-);

abg. rum ..on&nioz". t-ech. poln. rano ..die Zeit friihmorgens, die Friihe"

(vgl. bulg. uiidii se ,,(die Sonne; gelit auf, (sol) oritur"): aus *urodhno-.

1. yerg-, lirtg- (**uerey-) ..absehlieBen, einschlielien; Hiirde".

Ai. rrajd- m. ..Hiirde. Umbegung", vrjnna- m. „Umhegung, Einfriedi-

gung. abgeselilossene Niederlassung". gthav. coro.fona-, jav. vaidzdna-, ap.

vurdmia- n. ..Gemeinwesen" (zur Bed. s. Bartholomae Airan. Wb. 1 4 24 f

.

und IF. 19. Beiheft 223 f. m. Lit, Geldner Bgv. in Auswabl. Glossar 169,

174 [Lit. nach Persson Beitr. .709 Anni. 1]).

Av. cam- ..absperren" (Bartholomae Airan. Wb. 137S):

bom. igym. tgydOco :'>-) und unit Yorsehlags-6-) etgyco, att. tTgyco ..scblieBe

ein, aus, halte ab” (zum Spir. asper in herald, dry-, irp-tgyovu. ovv-htg-

/•orn u. dgl., dor vor stimmlosem o, d. h. in toy. t-, fo aut’kam, s, Solmsen
Lilt. 221 f.. Sommer Gr. Ltst. 127 f). att. t'lgy.Tt). jon. cqhti'] ..Geffmgnis",

att. aigy/to; ..Gefiingnis, YerschluB '. kypr. startfogyov oder -i'jfogyov ,.sie

belagerten". — C’urtius 5 IS I (wo aber zu *any

-

..stoBen" und zu *qcr-<j(Ji)-

..drehen" gehdriges mir dem obigen vermisclit ist, wie bei Prellwitz

2

131):

dazu air. frui<i ..Wand”, nir. fraiyh ..Wand aus Flechtwerk, Dach, Fliirde
1

(Fiek II 4 2b7: Foy KZ. 34, 245 unter ciner Gdf. ::

'uFr/i-) mit a entweder

aus is. auch Giintcrt Abl. 63;, oder die zweisilbige Basis ist alien-

falls (doch nicht wahrscheinlichl als ueray- anzusetzen. DaB die Bed. ,.Ein-

hegung, Pfercb, Wand- aus ..geHochten” entstanden sei und unsere Wz.
dalier zu *mr- (</-, <ih-) ,.dreben“ sich stelle (Meringer IF. 17, 153 ff., Yf.

LEWb. 2 u. cin/o). ist nicht sicher, s. Persson Beitr. 509 Anm. 1, der Yer-
wandtscliaft mit m-r- ..einsclilieBen” zur Erwagung stellt, bleibt aber sehr

erwiigcnswert, vgl. die iihnlichen Yerhiiltnisse bei tnryh-. DaB einerseits

rrajd-, rrjana-, iwizonu-, frail, fur die eine Gdbed. ..gefiochtener Zaun”'

besonders ansprechend ist, und andrerseits die in der Yokalstellung ver-

schiedenen nirc-, el'gyco von Wurzeln verschiedener Gdbed. ausgegangen

seien, muB freilich auch offengelassen werden.

2 . uerg- ..wirken. tun -.

Av. vara.- ivarazyeiti — got. wcidrlcelp: s. auch gr. gtfm) ,,wirken, tun,

machen", Ptc. car,da. vnrjxu- m. ..Wirken. Yerricbten von, Tiitigkeit" mpers.

varz:, barz ..Feldarbeit. Ackerbau”). cur'd/- f. ..Handeln, Tun”, vnrltva-

Adj. ..was zu tun isf. Arm. yore ..Werk" (*uoryo-: Hiibschmann Arm.
Gr. I 439;. Gr. toyor, v-tgyor ..Werk, Arbeit" = dt. Werk), toydfo/iai
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„arbeite“, danach egyargg „Arbeiter“ (fiir *eQyoT>]s, s. Boisacq 27 1 f.), eoSa>

(vereinzelt egdco, s. Sommer Gr. Ltst. 131) „tue, opfere" (^fep^dco, *ueryj
t
u

= ahd. wirkiu; Osthoff Pf. 596 Anm. 1, IF. 8, 11 f.
',

Fut. eg£a>, Aor. sg^a-

Pf. sogya), ge^co „tue“ (nach Schulze KZ. 40, 121a 1 aus oefaq 5e£eiv neu-

gebildet, die wie ai. draksyati : dare- geformt; also nicht Umfiirbung eines

fga£co = av. vdrosyaiti nach pegy-; anders Solmsen Unt. 259: ege^a Um-
stellung aus desgleicheu hom. dgey.xog „ungetan“ als solche aus

*a[j:\eoxtos); dgyavov „YYerkzeug“, llgyia „(geheimer) Gottesdienst", dgyid£a>

„feiere Mysterien", ooyemv „Mitglied einer religiosen Bruderschaft-1

;
oo-

ydfco, jon, dgydoj, dgyt'Qoi „knete, riihre durch, gerbe" ( wie dt. Trig tvirkui

mit Bed.-Verengerung in der Berufssprache), wozu eogyg „Quirl" (wohl

redupl. *fe-fogya, nicht mit bloflem Yorschlags-e, s. Solmsen Unt. 255 f. .

Abret. gtierg „efficax", gall, vergo-brelus „oberste Behorde der Aeduer"
(„cuius iudicium efficax est“ s. Fick II 4 273 ;

nicht nach Curtius 1 84 f., Pedersen

KG. I 105 zu ir. ferg usw., s. u.; unrjy- „strotzen“; fiber air. doairci „be-

wirkt“, von Fick aaO. als *-fuirci hierhergestellt, s. vielmehr Pedersen

KG. II 553; fiber cymr. cy-icarch s. u.).

As. wirkian (= gr. sgdeiv), warhta
,
ahd. wirkan, wirchen, war(a)hta „ar-

beiten, tiitig sein, wirken"; got. ivaurkjan (= ao. vorozyriti), anord. yrkja,

orta, ags. wyrcun, icorhte
,

ahd. wurchen, wor(a)hta .,wirken, tun, machen,
be wirken", ahd. gaimrht f. „Tat, Handlung", got. frawaiirhts .,stindig‘‘, f.

,.Stinde‘‘ usw., got. waurstw n. .AYerk“, (*waurh-stica-\ iihnlich av. varitva-

ahd. wetc
,
werah

,
as. icerk, anord. verk n. (= egyov) ..Werlc, Tiitigkeit, Ar-

beit". ags. weorc auch „Mfihsal, Qual", weshalb auch anord. verkr
,

gen.

verkjar (m. (-St.) ,.Schmerz, Beid" iusw., s. Schroeder PBrB. 29, 51 2 f.

hierhergehoren kann (Fick III 4 395 f.
;
Falk-Torp u. verk II erwixgt andrer-

seits Zugehorigkeit zu *uerg- „drehen, winden-1

, so daB „sich vor Schmerz
winden" .

Ahd. wirken ,,nahend, stickend, webend verfertigen" = as. icirkian
,
ags.

loinan, und das davon nicht trenubare ahd. iccrik in der Bed. „\Verg,

stuppa", awirihhi, awurihhi „\Yerg" zeigen Anwendung unserer Wz. auf

die Weberei wie dgyd£a>, Trig wirken auf die Biickerei), s. Kluge u. Werg.

Fick IU 4 295f., Falk-Torp u. verk IV, virke; nicht fiberzeugend nimmt
Meringer IF. 17, 153 ff. an, daB bereits idg. *yerg- ursprfinglich „wehen £

bedeutet habe und die Bed. „tun" daraus abgeschwiicht sei, s. dagegen
Marstrander IF. 22, 332 f. (der Werg und wirken ,.weben-< der YVz. *uerg-

,,drehen, winden" zuteilen mochte) und Persson Beitr. 509 Anm. 1 . An
dt. Werg erinnert cymr. cy-warch „Hanf, Flaclis" = bret. koarh

,
abret. co-

archolivn gl. „canabina" (Fick II 4 273; Pedersen KZ. I 159 erklart -dt aus

-gn- ; Marstrander ZfceltPh. 7, 362 sucht darin ein idg. uer-k- ..drehen"

sonst ungenfigender Beglaubigung).

Altere Lit. bei Curtius 3 181; Fick I 4 131. 316, 549 usw.

uerpli- „abreiBen, wegreiBen".

Gr. enyog „Haut, Fell" ( Bed. ware wie bei corium, scortam zu sker-

„schneiden“ u. dgl.), arm. gerpein ,,plfindere, verwttste", sloven, zvrjmti

„entreiBen“, kasub. varpuc „reiBen, zieben; ausflicken, schlecht niihen".

Petersson Fran filol. foreningen i Lund, Sprakl. uppsatser IY 1915, 142;

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 2i)
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fiir aruss. vorops, navorojm ..Anfall, Angriff", aruss. -ksl. trap* ,,Gewalt“,

vrapeti ,,corroborari", navrapt „direptio" ist Miklosichs EWb. 395) Yer-
mutung von Entlehnung aus einem skand. warp ,,*Wurf £

(sich worauf

werfen) unwahrscheiulich.

Wegen der Gdbed. ,,wegreifien" ist Ervv. aus *aer- „ergreifen" (Petersson)

ganz fraglich; auch zu *uer-s-
,

*ner-u- ,,verrere" stimmt die Bed. nicht

genauer.

fler-(e)tia ..Erie, Pappel" oder „Stange, Balken".

Arm. grran ( *uerena) ,,trabs, tignuin“;

alb. vers f. (*uerna) ,.Populus alba";

bret. qwern f. (*uern<i) „Schiffsmast
;
Erie", acorn, guern ..Mast", guern-en

„Erle", cymr. gwern ..Schiffsmast, Erie", mir. fern „Erle, Mast", gall. Verno-

dubrmn („Erlenwasser"
;

aus dem Kelt, stammen piemontes. verna, prov.

verna, verno
,

frz. v erne, vergne ..Erie").

Liden IE. 18, 4S5f., wo auch liber die zweifelhafte Gdbed.; wenn ursprgl.

,.Erle, Pappel", dann zu *uer- ,,Wasser"? Wegen arm. gerundi ,.8ichel"

C‘ uer-n-ti-iji) braucht nicht nach Petersson KZ. 47, 290 *uer- ,,drehen,

biegen" (.(biegsamer Zweig, Rute, Stab") als Grundlage zu gelten.

Tiers- „verrere, am Boden schleifen" (und *ueru- „ziehen, schleifen").

Gr. eggeo ,.gehe miihselig einher, schleppe mich fort, verziehe mich, gehe
unter", el. feggrjv, fdggqv (GDZ. 1 152, 1 1 53) „verbannt werden", Aor. dno-

(f)eooe „riB fort (schleppte fort)" (aber hom. dnrjvgcov ,.ich entriB", 2. 3. sg.

aarj^gag, -a nicht nach Sommer Gl. 1, 63 ff. aus -rj-fga[o]-ov, -«?, -e, wobei
ano-vgag, ano-vgupevog Neubildungen sein miiBten. S. Brugmann-Thumb
Gr. Gr 4 318).

Vielleicht jon. dgncodeco ,
att. (assimiliert) oogcodeco ,,furchte mich" fs. u.

*uer-, iirei- ,.drehen").

Lat. verro falter vorro
,

s. Solmsen Stud. 21, 27), vend, versus „schleifen,

am Boden schleppen, fegen", versus ..Furche; Linie, Strich, Reihe; Zeile,

Yerszeile" (oder zu veriol s. Yf. LEWb. 2
s. v., aber auch Persson KZ. 48,

133. arerruncare scheint in der Bed. unvereinbar zu sein).

Anord. vorr ..Ruderscblag" ; unsicher as. ahd. w'erran ..verwirren, durch-

einanderbringen" (ursprgl. ..indem man etwas unordentlich hinter sich her-
schleift"?), mhd. werren auch ,,stdren, hindern, schaden", ahd. icerra, mlid.

werre ..Yerwirrung, Yerwicklung; Stoning, Schaden, Zerwiirfnis, Krieg"
(oder als ..verwickeln" eine s-Erw., zu *uer- „drehen"? Aber andere Be-
lege eines solchen *uer-s

-

.,drehen" fehlen. — Tiber got. icairsiza „schlechter“

usw. s. u. *uer- „erhohte Stelle").

Aksl. vnrhq, vresti ..dreschen", vrudn „das Dreschen" (geschah ursprgl.

durch Schleifen).

Curtius 5
345, Bugge KZ. 20, 26, Fick I 4

550, Falk-Torp u. vor (anord.

vqr f) ,,Kiellinie": letzteres wiirde zwar nicht ausreichen, um fiir vers- Erw.
aus kurzerm *uer- wahrscheinlich zu machen, doch weist auf eine solclie

Grundlage wohl auch die gr. Sippe jfgv-, feov-g- ..ziehen, schleifen" is. u.;

aber *uers- nicht darum nach Siitterlin IF. 25, 70 aus *uerus- durch idg.
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M-Schwund), und allenfalls aucli alb. vert ..Furche", wenn nack Jokl

SBAk. Wien 16S I 194 f. als *wr-n-7/a kierlier.

Gr. oT'qog ,.Laufgraben, um Schiffe ins Wasser zu ziehen 1 ' kaum als

*foooyog (Froekde BB. 20. 221) hier, sondern als *ogyog zu *ereu~ ,.graben“.

ueru -, urii-, ueru-s- im Griech. (und Italischen?)

:

iovco ,,ziehe“ s*feovco fiir *j-egv-f.it, Ygl. inf. slgv/xevai', Pf. med. FjovjJ.nL

C*f£fQVjiai), jon. elovco (*£~fSQv<o); gvru ..die Ziigel", gvfia ..Bogensekne,

Weite eines Bogenschusses“, gv/iog ..Zugholz, Zugriemen, Kometenschweif",

gvxgg ,,der Ziehende = Spanner des Bogens, Ziekstrang der Wagenpferde.

Lenkseil, Ziigel'
-

,
gvoiov ,,Beute, Raub“, gvaidgco ..zieke weg. reibe weg",

liom. gvxoTcu Xaeaoi (s. auck unter not- „aufreiBen") : avroom ..zieke hinauf

und zuriick -
' (*dv-yeovor, Sckulze Qu. ep. 56.; eovoxog (Soph.) ..gezogen",

gvoxaCco ..zerre kin und ker', gvoxaxxvg ,,Hinundherzerren, Mibhandlung".

S. Sckulze Qu. ep. 317 f., Solmsen Unt. 244 f., Persson Beitr. 32S. Zweifel-

kaft ist Zugekorigkeit von gr. ovgog, ogog ,,Grenze“ (*ogyog
,
das auf *yog-

yog beruken kann 1

,
lat. amhurvare, s. u. reu- ..aufreiSen". Formell und

daker etymologisck unklar ist lat. vervactnm „Brachacker", s. Yf. LEWb.

2

s. v. Lat. widens*, -tis ..starkes Seil, bes. Sehiffstau -- kaum nack Holt-

kausen IF. 20, 321 Ptc. eines <f-Praes. (wie eado, pudet
)
*uru-d-d

,
wobei

nach gr. ygv- vielmehr lat. fe zu erwarten ware. egvotydcov gehort zu

reu- „aufreiBen --

. Uber das allenfalls verschiedene elgvojuat, gvopai, lovxoj

..bewahre, halte zuriick" s. *uer- ,,verseklieBen".

1. uel- „seken".

Lat. voltus, vultus
,

-us ..Gesichtsausdruck, Miene, Aussehen. Gestalt"

stellt sich zu ir. ftl ,.es gibt" (vgl. frz roicil Sarauw Rev. Celt.

17, 276, Stokes KZ. 40, 24S), filis i. scallais ..vidit", cymr. gweled ..sehen -

',

bret. guelet „la vue", ir. fill iGen. filed) ..Seher, Dichter". Der bei Tac.

Germ, erwiihnte Name der Seherin Veleda kann sowohl kelt. wie auch

germ. sein. Vgl. weiter abret. .?) guelch gl. aspectum (Fick II 4 277).

Im Germ, erscheint eine wohl von *uel- abgeleitete Wz. uleid-
(
uJ-ci-d- .

Got. auda-icleisns ist, was Suffix betrifft, nicbt ganz klar f vgl. Yf. LEWb. 2

856’; altn. lltn, ags. u'Utnn ..sehen, sckauen"; schwundstufig got. n'lits

..Angesicht, Gestalt ', an. life i Akk. PI. litu) ..Aussehen, Farbe", as. wliti

..Glanz, Aussehen, Gestalt", afries. wlite ..Angesicht, Aussehen", ags. iclite

ds., auck ..Glanz", irlitti f. ..Form, Art”; o-stufig altn. hit f. ,,das sick LTm-
sehen, Suchen", leitn (*tclaHon

)

..sick umsehen nach, suchen", got. irluitun

ds., ags. irlatian ..starren" Fick III 4 420 1 .

Unsicher bleibt, ob auck germ. *>ridpu- m. ..Herrlickkeit" kierherzuzieken

sei. wie Schweizer KZ. 1, 154 (vgl. auck bes. Persson Wtf. 370) wollte.

Vielleicht ist es besser. mit Uhlenbeck PBrB. 30, 327 die in Frage kommen-
den Worter got. milpus ,,Herrlichkeit“, altn. VIlr (*iculpuz

)
..Gottername",

ags. wuldor ..gloria", vgl. got. indprs ,,Wert‘, wulpriza ..herrlicher": weiter

irulpags „evdo£og'‘ zur Wz. uni- (s. d. 1 ..stark sein” zu ziclien. Dock vgl.

man die Bedeutung ..Glanz, Farbe” bei as. wliti, altn. htr usw. (Fick III 4

401 unter vd 4. ..sehen"). Lett, vdtus ..Betrug -- BrugmannII 2
1, 441 f.)

gehort niclit hierhet-

.

20*
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Weitere Ankniipfung an itel- ,,wollen“ (Vaniiek 266 v. Grienberger,

Wien. Sitzber. 142, 8, 247) ist abzulebnen, wie auch die von lat. voltus, got.

wulpus an ip Z-,,drehen‘‘ (Wood Mod. langu. not. 25, 76 f. ).

2. u el- (auch *uelei-) „wollen, wahlen 1 -.

Ai. unthemat. 3. sg. med. avr. avrta, opt. vurltu, ptc. urand-
;

vniitc,

vrnati, vrnoti, vrnute ,.wahlen, vorzieben, wiinschen, lieben“, vrtd- „ge-

wahlt, erwiinscht", vara- m. ,,Wahl, Wunsch, Gegenstand des Wunsches 11

,

vara- „vorzuglich, -st, besser, best"', vanyums- ,,besser", varistha- „best“,

varya- „wahlbar, vortrefflieh, ausgezeiehnet", vurana n. ,,das Wahlen,
Wiinschen £

,
vara- m. ,,Ivostbares, Schatz“ usw. ; av. ap. var- „wahlen,

wollen“ (3. pi. praet. med. varata
,
opt. vairnnaidJ), vjr,m[a\- (1. sg. med.

varone), var,mar- (3. du. med. varorivn itv

;

usw. s. Bartholomae Airan. Wb.
1 360 f. ppp. varata-, vairya- ,,der beste, kostlich, wert”; auch av. var-

.glauben‘- (s. unter *uer- ..Freundliches erweisen"), arm. gd „Gefallen,

Schonheit" (vermutlieh aus *ud-no-, vgl. cymr. givell „besser");

lat. volo (*velo), vult {*velf), velle „wolleir‘ Opt. irllm und got. iviljan,

u'ilcima, ahd. iville vielleicht nicht ursprgl. Opt., sondern Ind.- oder Inj.-

St. von der Basis *uelvi-, vgl. aksl. veljq
,
vdiii : veleti, Brugmann II 2

3, 90',

umbr. di-vdtu ..jubeto", veltu ..deligito oder dgl.“, ehvdlda ,.decretum,

edictuin“

;

mcymr. corn. bret. guell „besser“, ncymr. gwell (wohl *uel-no- ..Yorzug,

Wahl"; s. Fick II 4 276, PedersenKG.il 121, der Gdt'. *nel-so- zur Wahl
stellt

;

got. iciljaa, wtljan, ahd. wtllu, tvHi, icellan usw. .,wollen", got. ivilja, ahd.

willo
,

wtllio usw. ..Wille", kaus. Iter. got. ivaljan, anord. velja, ahd. welle

n

,.wahlen" (= ai. varuyali „wiihlt fiir sich‘% slav. voliti', ahd. icala f.. anord.

val n. „Wahl" : ai. vara- m. .

Lit. pa-vd-mi, -t ,.ich, er will" (wohl altos unthem. Praes. trotz Bezzen-

berger Don-; 1 97 Anm.
,

vilt'is ..Hoffnung 1
' eili&oi .,hoffe“

(vSly-ia , -yti

wiinschen, gonnen, anraten' 1

,
Lw. aus weiliruss. vditi ds., v. d. Osten-

Sacken IF. 33, 272; echt lit. Yerwamlte vermutet letzterer in pri-mlau, -yt/

,,bedurfen‘, pri'viili'i? ,.notig“, pry-vole
,
prie-vnle ..Bediirfnis") ; aksl. vd-jq

,

-isi, -eti ..bcfehlen" s. o.', vol-jq, -id ..wollen, lieber haben“, volju „Wille".

Uber got. initla, ahd. wda, wola usw. ..wohl" vgl. Brugmann IF. 15,

99 ff.
; 16. 503, Meringer IF. 16, 149 f., Trautmann Germ. Ltges. 35, Char-

pentier IF. 29, 372, Persson Beitr. 514ff.
;
Falk-Torp u. vd. — Uber dor.

led, lfj ..will" langeblicli *fl)]-

!

s. *Zr[/]- .,begehren“.

Altere Lit. bei Curtius 5 549; zu den Basenformen s. Hirt Abl. Ill, Persson

Beitr. 732.

cZ-Erweiterung gZ-Praesens
:

gr. eldouai. horn. Ifldo/iai ..sehne mich,

verlange nach etwas", ieldcog ..Wunsch, Yerlangen 11
; Curtius aaO., Persson

Wzerw. 52, Beitr. 219, Solmsen Unt. 250; die abweichende Yerbindun

mit ahd. sicchan ,,verbrennen, sich in Liebesglut verzehren, verschinachten”

usw., Blankenstein IF. 23, 134 f., Brugmann II - 3, 376, s. Wz. *sad-

..schwelen”, zwiinge entweder zur Annahme gr. Yokalvorsclilages auch vor

stimmlosem p-, oder zur Annahme einer sonst unbelegten s-losen Neben-
form *ud- letzteier Wz. .

be
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Kaum hierher ir. fled, cymr. gich'dd ,,Gastmahl, Fest“ i
*ulda

; Fick II * 276).

/j-Ei'weiterung: hom. ei.n<x> ...lasse hoffen‘
u

, eknopai, le7.nofj.ai „hoffe‘\ pf.

dicht e'oXna
,

eXm'g „Hoffnung“, u.nt'Qot ,,hoffe“', hom. tlnmgtj ..HoffnungA

tiefstufig dXnwTog (so. nicht u/.nviotog. s. Wackernagel KZ. 42, 277 ), Superl.

zu ulna/Jog, dgna/Jog ,,erwiinscht, reizend' (Wackernagel-Debrunner GGA.
1910, 14, Bechtel Lex. 63), ena/.ovog ..erwiinseht'* ; lat. volup Adv. ,,ver-

gniiglich, gerneh voluptas ..Vergniigen 1
' (Curtius aaO.j.

Ganz fraglich hom. euanivr] „Fesk‘, aol. e/J.anlva (*e-p).(m-trd? Fick II 8

24S, Persson Wzerw. 51, 2S4, G. Meyer 3 164; dagegen Schulze Qu. ep.

166 Anm. 5).

leubh- ,,gern haben, begehren‘ ; auf Grand von ul-bh-11

3. nel- ..driingen, pressen, zusammendriingen, einschlie8en“.

Hom. eu.vJ (* f-eX-roj

:

Inf.-A or. eXaai und mit Yorschlag tf/.oai, Aor. pass.

ed/.rjv, ahjftevcu, aXelg. Pf. t&Afu&a, ieXtievog, kret. unredupl. pevgerog, y.ara-

yi/.uevog). elXeco (*>£X.-veco; delph. eiXJodco. -cov, el. dno-ft]7.eoi - pj/Joiav,

herakl. hypt]h]buovxi = att. *iqi dtjtiiboi, ,.sind ausgetrieben'k jon. et/Mo,

eiXJj &>)r), att. et/.X.p) (*eyeXgo mit Vorschlags - e) ..drange. driicke, prcsse -
'

;

lakon.
/
h'jkrjjua • y.u)/.vfiu, cygdyga ev noznuig Hes., messen. tj/i/ga. jon.

etX.t] „Schar‘ (ftXr-), woneben wohl mit / = „
1 wi e ntXvauai

)
aol. tt7.ru-

za^eig, uyeXm Hes. att. th). dor. Via .,Schar‘, hom. O.atibv ..scharenweise"'

(nicht besser als *poXa, *feioXa von Bezzenberger BB. 27. 163 mit lit. vr/slJ

,.Zucht, Brut' 1

, icish'is ..fruchtbar" verbunden), XJrov . . . t/./.otnrdg neg out/.eg

Ap. Rliod
,
pamph. ttXmog gen. von -tg ..Bedrangnis" (Meister BSGW.

1 904, 20)

;

hom. (iiol
)

aeXXijg (*<t£eX.vtjg) ,,dicht zusammengezogCD -1

(;aovloaXog) und
do/.Xgg (*apoX.r/jg) ,.versammelt'‘ mit aol. -oz- aus l. vgl. u. ef/.atJotg ..ins-

gesamt", dXavuog' oX.ooyegmg . TagayzJroi Hes. und die ebenfalls auf *afaX-

X//g aus *afa/.ri]s. *apli'i'/g zuriickgehenden jon. dXi]g, dXi)g ,,versammelt‘ £

d/.l'Jo ..versammle"
,

dXJtj, ai.lt] ..Yersammlung", dor. dXla und (subst. Adj '/

dial .Yersammlung" (u. dgl. ; att. fjhaia „Ort des Gerichts, das hochste Gericht

i;i Athen ‘ saint fjX.i6.l7o>, fjX.iaozfjg ist nicht = *}a7.vid ohne anl. sondern

ist entlehnt aus argiv. ahalu, ahagto, s. E. Meyer Phil. 48, 187 mit Er-

setzung von dor. a durch att. das wie der Asper an tj/.tog eine Stiitze

fand: *u-faXX- mit prothetischem oder aus n „in“ entstandenem dessen

Lenis beim Subst. furs Altdorische feststeht: ob im Adj. ursprgl. Asper

vorhanden war. so daB == sm-, oder ob erst nachtraglicher EinfluB des a-

cop. vorliegt, ist noch unklar);

dhg ..scharenweise, genug“ (Horn.), yah • txavdv Hes. (nicht besser nach

Sommer Gr. Ltst. 112 zu ahd. swellan „schwellen l
"

, ;
hom. oiv.auog ,,Ge-

tiimmel, Gewiihl" wegen yoX.a/iog ' diroygog Hes. metr. Hehnung fur *j.o-

/.a/jog). att. eiovXt] „Verdrangung aus Besitzrechten" (*fo7.-r«).

eiXao ,,Schutzwehr“ trotz lak. fhj/.tyta wohl zu *we/- ,,drehen“ (etwa „ge-

flochtene Schutzwehr' -
>.

Lit. eu - valyti „(Getreidei zusammenbringen, einernten“, i-mh'/ti ,.(Ge-

treide in die Scheune) einbringcn 1

,
ii-vah/ti ..heraus-, fortschaffen", vahjti

„reinigen“ (Fick I
4 551); aksl. *veh ( : gr. u/.ig) in veh-nii, -nm „sehr,



296 uel-

iibermaBig“, vch- Irjn „sehr schon“ u. a. Zs., velijb-, veliLn „groB‘‘, *vah
„Haufen, Henge" in mss. valotm ,,in Menge“, Adj. valovoj „im groBen, im

ganzen", navah ,.gro8er Haufen, Geschwulst", podvdh „Keller“ (ursprgl.

„*was unter einem aufgeschnittenen Erdhaufen istr‘), mvah „Yerstopfung,

Obstruktion, Yeriiau, Sperre“, privuh „anlegen ans Land, landen“ (,*an-

drangen -

‘), otvdh ,,AbstoBen vom LandeA vahmja ,,in Menge, haufenweise“,

valiib (aufier „walzen“, zu *uel- drehen, auch:) „massenhaft drangen, haufen“,

naval'itb ..aufhaufen. auftiirmen; anstoBen (vom SchifF)
-1

, zavalem rabotoju

„mit Arbeit iiberhauft“.

S. bes. Solmsen Unters. 224—229, 285—289 (wo ausfiihrlich bes. iiber

die gr. Worte und die slav. Entsprechungen >, Beitr. I 20, Persson Beitr.

544 f. Urspriingliche Gleickheit mit *uel- „drehen” (^so Sommer Gr. Ltst. 112,

wiihrend Solmsen beide Sippen trennt) ist denkbar, da ,,pressen, zusammen-
driicken- ursprgl. ,.zusammenwinden“ sein kann. Bei bsl. Worten fiir

,,walken“, lit. veliu, velti, slav. valjati befiirwortet Solmsens Zugehorigkeit

zu *itel- „drangen, pressen“ (so daB dies veliu = att. eTXXo> >, Persson zu *uel-

„drehen“; fiir letzteres spricht, daB neben lett. veils, vale „Waschbleuel‘‘,

russ. valekh, vdhlca ds., lit. vblas „Unterlageholz“ Worte fur walzenformige

Holzer stehn, bei denen der Zweck des Pressens, Scblagens feblt, lit. voli

,,Hahn, Zapfen am FaB“, pavolai „Walzen“, russ. vah „\Yalze, Zvlinder"'

u. dgl. (russ. valekv auch wie apr. walis „das Zugscbeit am Wagen, woran
die Zugstrange befestigt werden",’- Ygl. Buga Kalba ir sen. 1175.

Eine gf-Erweiterung ist nach Petersson LUA 1915,26 wahrscheinlicb lat.

volgus, vulgus „das Yolk“ (= ,,gro8e Menge Leute“, vgl. oben russ. valotm,

vahmja) = ai. varga- m. ,,Abteilung, Gruppe", mbret. gwalch „UberfluB‘ c

,

nbret. a-icalc'h „genugu
(vgl. ahs), gwale'ha „sattigen“, cymr. gwala „Meuge,

genug“ (Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. volgus).

4. uel- in Worten fur „Haar, Wolle, auch Gras, Ahre, Wald“. Beziehung
zu *uel- „drehen“ („Kraushaara u. dgl.) ist fiir mebrere der hier (ob

mit Recht?) vereinigten Worte sebr naheliegend und fiir alle zu er-

wiigen, jedocli nicht sicher, da auch *uel- ,,reiBen, rupfen“ als Grund-
lage in Betracht zu ziehen ist (Wolle als die ausgerupfte benannt,

ausgerissene Grasbiischel, abgerissene Ahren?); siehe Yf. LEWb. u.

volvo

;

1. ai. urnCL
(
iirna-m

) „WolIe“, gr. Xfjvog, dor. Xdvog n. „Wolle“, lat. Iana

ds., lanugo „Flaum des Bartes, Milchhaare" ihierher, niebt nacb Hirt Gr.

Hdb. 2 210 zu gr. Xayvg ds), vom -es-St. lanestre pallium (freilich erst bei

Vopiscus; vgl. Yf. LEWb. 2 u. lana, auch iiber gr. lat. -Id- = ai. Hr-, nicht

nacb Boisacq aus idg. -la- \ got. wulla, ahd. ivolla usw. „Wolle“, lit. vilna

„Wollfaser“, PI. „Wolle“, lett. vilna „Wolle“, apr. ivilna „Rock“, aksl.

vhna, serb. vuna „Wolle“; neben dem *uj,ma, -es-) dieser Worte liegt die

schwachste Ablautform *uhn<l vor in cymr. gidan, corn, gluan, bret. gloan,

mir. olanu (dieses aus aland’! , „Wolle ‘ (s. Fick II 4 276, R. Schmidt IF. I

47 f., Pedersen KG. I 158, 179 '.

Ygl. lat. vellus, -evis „YlieB“ { villus ,,das zottige, wollige Haar der Tiere";

Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.j = ags. wil-mod (Pogatscher Anglia Beibl. 13, 14,!

„colus“ (d. i. „Wollstange’\ wie lail-mod), wohl auch arm. gebnn .,Wolle,



YlieB" (Hiibschmann Arm. St. I 24; Jokl WSB. 168, I 92 mochte auch alb.

uih& ,,VlieB“ als *ul'lc- (mit ^-Suffix) anreiben; wenig iiberzeugend)
;
Be-

ziehung zu lat. vellere (Wz. ud~ „rei6en“) aus *uel-s-o liegt bier besonders

nahe und kann zu Recbt bestehn, auch wenn die folgenden Gruppen an
*v.el- „drehen“ angeschlossen werden
Uber gr. ovlog „kraus"' s. u. uel- „drehen“.

2. Gutturalerweiterungen:
Ai. valkd- m. „Bast, Splint“, vaUcala- „Bastgewand“, vrkala- n. „Bast-

gewand; ein bestimmtes Eingeweide1

, aksl. rlakno „Faser", russ. volokno

„Faser, Faden“, poln. wluhio „Garn“; isl. Id f., dan. la „Fuckflocke, das

Rauhe an Kleidern", ags. as. wloh „Faser Franse, Flocke" (Bezz. BB. 1 2,

241; germ. *wloha-, aisl. (Kluge KZ. 26, 86), lagdr „Biischel Wolle

oder Haar“ (*wlagapa-); mit idg. k ai. vdlga- m. „SchoBling, Zweig" (dies

weist auf „biegsame Rute") und av. varasa, np. gurs = aksl. vlasz, russ.

volosz „Haar‘ £

. S. Liden Stud. 48 und Bartbolomae Airan. Wb. 1374 m.
Lit. Zu einer von beiden Wzf. gehort gr. layy

g

„krauses Haar aus *iilk-

sna, Xdyvog „Wolle“ (Prellwitz 2
s. v. ; s. auch Boisacq s. v. gegen eine Gdf.

*tlaghna; aucb nicht nach FickII 4 31S zu ir. slamm f. „Flocke“, das fur

*slagsma stehe).

Ygl. unter *tiel- „drehen“ die ebenfalls auf *ualk- weisenden ags. wiel-

gan „rollen
-,

‘, ahd. v;al(a)gon.

3. Dentalerweiterungen:
Kir. voloth „Rispe“, serb. usw. vial „Abre“ (russ. vulotb „Faden, Faser“

8. unter *uel- „drehen“), lit. vdltis „Haferrispe, Haferspelte“ (aucb „Garn,

Fischernetz<£

,
s. *uel- „drehen“; auch „Kahn mit flachem Boden“, in welcber

Bedeutung Schrader RL. 718, 934 es mit dt. Wald, s. u., vergleicht);

apr. ivolti „Ahrea ; air. folt „Haar“, cymr. gwallt „capilli
!<

,
corn, gols

„caesaries“, abret. guolt ds. (Fick II 4 263); vielleicht (mit zum Bsl. stimmen-

der Bed.) cymr. gwellt „Gras“, corn, gwels, abret. gueltiocion „fenosa“ (Fick

II 4 277

;

oder nach Pedersen KG. I 96 zu ir. gelt-both „pabuluma
,
gelim

„grase“ mit giv statt g nach gwalltl); gr. audios (*yXaziog1 *iiltios) „dicht

mit Haaren oder Wolle, aber aucb mit Wald oder Gestriipp bewachsen*'

(Lit. bei Boisacq s. v.
;

nicht als ulntios zu anord. lundr „Wald“). Yiel-

leicht hierber nach Solmsen KZ. 42, 214 Anm. 4 ahd. as. ivald „Wald“,
ags. weald „Wald“, poet, auch „Laubwerk'‘, anord. vgllr „Grasebene, Wiese"
(andere Deutungen verzeichnet Falk-Torp u. void HI; Yereinigung mit

lat. saltus „Bergwald‘‘ unter einem Anlautwechsel s- : Lewy KZ. 40,

422, Holthausen KZ. 46, 178, iiberzeugt mich nicht).

Oder Wald zu got. wilpeis „ungezahmt, wild"', anord. villr ,,verirrt"', ags.

wilde, as. ahd. ivildi ,,-wild, ode, unbebaut", cymr. gwyllt „wild, ungeziihmt,

unbebaut, ode", corn, gwyls ds., abr. gueld-encs ..insula, indomita" (Fick II 4

277)? So Falk-Torp u. void III z\v.

Mit Media (asp.?) aksl. rladv „Haar“ (Pedersen KG. I 34).

4. Ai. vala-, vara- m. „Schweifhaar, Schweif. Haarsieb" (zu av. rilro-

gan- s. Bartbolomae Airan. Wb. 1412), lit. ralai ..Schweifhaar des Pferdes".

Zugehdrigkeif von lat. aduldre ..schmeicheln (anwedeln)" als einer Ab-
lautform dazu ist doch wenig glaubhaft (s. Yf. LEWb. 2

s. v. in. Lit.
; dazu



Samuelsson Gl. 6, 261 Anm. 1); iiber das fernzuhaltende anord. vel, vale

,,Vogelschwanz“ s. Yf. aaO.

5. uel- „tauschen“?

Lit. np-, pri-v'ilti ,,betriigen“, lett. vil'u, vilt ds., apr. prawilts „verraten",

lit. vf/lins ,,Vorspiegelung, Betrug, List", hochstufig apr. po-weln .,sie ver-

rieten", lett. veils ,,vergeblich", lit. veltas „unniitz“, velliii
,
-no adv. ..vergeb-

lich" (s. Leskien Abl. 354) 4
); gr. Fiek 11. 79, Bechtel Lex. ’259) oidog als

Beiwort des oveigo? ,,tausehend“ (was wenigstens anschaulicher als „ver-

derblich ! ' ist); ir. fell „Falschheit, Betriigliehkeit", (fern bleibt mir. fill

„listig“ trotz Strachan KZ. 33, 304, Fick II 4 275; mir. fnill ,,Yachlassig-

keit", cymr. gicatt ,,ds., Mangel", bret. givall „schlecht“ — zum n s. Peder-

sen KG-. I 34 — liegen in der Bed. recht weit ab und sind wohl als

eigene Gruppe fur sich zu stellen). Nach Buga Kalba ir sen. 1 34 f. gc-

horen die bait. Worter zu 2. uel-.

Eine bh-Erw. von *uel- (*uele-, vgl. den StoRton von lit. apv'tlti
)

ist

*iiclcbh- in:

gr. elecpaioopm „betriige, verletze"?
3

EXerp-fjvcoo , olorfdno? ,,trugerisch"

;

lit. v'dbinti ,,locken affen, zum Besten haben" Bezzenberger BB. 4, 314,

Hirt Abl. 90, Bechtel Lex. 120'.

6. uel- „lau, warm".

Lit. r'tldnu, v'ddijti „\Vasser lauwarm machen", ags. wecdg ..lauwarm"

usw. (s. u. *uclq- .,feucbt‘).

7. uel- „drehen, winden, walzen". vollere Basenformen '*uelv-, *vcl(e u-,

*u'e)lei- fdiese auch „umwinden, einwickeln = einhiillen").

Ai. vrihiti, -te ,,wendet sich, dreht sich", kaus. vdlmjati ..macht sich

wenden, rollen", vnlanam „das Sichwenden, Sichbiegen, wallen, wogen"',

vala- m. „Bedeckung, Holile" (oder zu *ucr-l), vain-, vnlahi- m. etwa
..(runder) Balken, Stange" (Johansson IF. 3, 247), dehnstufig rakra-viVa- n.

,,Reif, Ring, Kreis, Menge", dla-vnln- n. ,,Yertiefung um die Wurzel eines

Baumes, in die das fur ihn bestimmte Wasser gegossen wird •' (zum I. Glied
eine Yermutung bei Uhlenbeck Ai. Wb. 22 , wohl auch vara- m. *Wen-
dung) Reihe, Folge, mal, Wochentag" > s. Persson Beitr. 542 m. Lit. Yf.

LEWb. 2 u. hornu s, sc-tneh = np. btlr ,,mal"; vain- m. ficus indica" (,.sich

windend", von den Luftwurzeln des Baumes), vgta- m., vail f.
,
Strick" (un-

belegt), vala-, vatnha- m. „KloBchen“, vatl, raided „Kiigelchen, Pille";

vand- m., raid „Rohr, Rohrstab" (s. auch u. lat. valli/s).

Von der set-Basis ai. firmi- m. f. „Woge, Welle", av. varomi ds.

*) Unrichtig scheint mir der Vergleich der halt. Sippe (tcel- : ml-, wozu util- sekun-
diir) mit anord vela „bestricken“ von ril f. . konst, Kniff, Werkzeug‘ (mi-, in- mit For-
mans -lo-) dureh Trautmann Grm. Lautges. 35, Apr. <09, Fick 111*413, Falk-Torp u.

i'0le. Petersson Fort Regel 26. — Ob ai. rrthd T umsonst, vergebens, veikehrt", altcst

.leicht, ohne Miihe* mit lit. reltui usw. verwandt sei (Fick II * 275), ist sehr unsieher

;

keinesfalls ist nach Uhlenbeck Ai. Wb. 29 1 mit rrthe nur reltui zu vergleichen und letz-

teres von ap-filti usw. zu trennen, um diese auf eine i-Wz. beziehen zu konnen.



uel- 299

Von der w-Basis ai. rrndti, iirnoti „umhullt, bedeckt, umschlieBt, um-
ringt, hemmt, wehrt \ av. varanavaiii „bedeckt hiillend" (enthalten z. T.

idg. *uer~), das av. Wort aucb ,,wendet (sich)" wie ai. vdlati;

ai. vnrAtra- n. „Uberwurf, d. i. was man umlegt" (unbelegt), uliita- m. ,.Boa

constrictor 1

' (unbelegt), ufva-, itlba- n. „Hulle des Embryo, Eihaut, Gebiir-

mutter" (vgl. u. lat. volva); vgl. (nach Petersson Stud. z. Fortunatows

Regel 75) auch ai. unduJca- m. ,,Geflecht, Netz" aus *ul-nd-u-1

Von der i-Basis ai. valaya- xn. n. ..Kreis, runde Einfassung, Armband",
vnli-, vail f. „Runzel, Hautfalte", valita- ,.gewendet. gebogen", valli-, valli

,,Rankengewachs, Scblingpflanze", vollari-, vallari f. ,.Ranke, Ranken-
gcwachs" (vellali ,.taumelt, schwankt, wiegtsicb, wogt", mind, vdli- ,.Ranke"',

mit e nach vefasd ..Rankengewaehs" und anderen zu *uri- ..winden" geho-

rigcnWorten? Giintert Reimwortb. 45).

Tochar. B (nach Liden Aufsiitze fiir Kuhn 145 f.) icai-milau „Schwindel,

Betaubung elXty^", von der /(-Basis wldic-oy-mar sg. opt. med. „ich moge
mich abwenden".

Arm. grttim (aor. geli
,
„drehen, umdrelien, zusammendrehen. winden",

med. ,,sich drehen, winden" (das Praes. zur M-Basis. vgl. thematisch lat.

volro), gelumn ,,Drehung, Umwindung" (=lat. volunvn, eiXvtta ? s. Brug-
mann II 2

1, 236, II 2
3. 156, dock s auch Boisacq 225 Anm. 1). gle.m ..rolle,

werfe nieder" <*gi!cm aus oder *gulcm aus *ttol- Meillot Msl.

S, 163,9, 144, Iliibschmann Arm Gr. I 435 3
?), gil „runder Wurf-

stein" (vgl. gr. oX/uog, russ. valihn „runder Kieselstein ", Persson Beitr.

540); vermutlich (nach Petersson IvZ. 47, 270) lamb (-;', -tv) ,.Ring, Kreis"

aus ul-m-Vhi- (auf Grund des n-St., vgl. ai. rdija-, lit. vilnm, aksl. vhna,
ahd. ivella).

Gr. stXea) ,/walze, rolle" (*ysA-v-«oi, iXXoj ds. (wohl *fl-fX-o} s. Johansson

IF. 3, 249; dazu IXXdg ,,Strick, Seil", UJ,6g ,,schielend". boot, j-IXXtov, tXXat 1

GVOTQOcpai, Seotioi lies.), att. etX/.io ds. nicht sicher bezeugt
;
ware *£-ftXt(o;

vgl. auch episch iXAcdavog ,,Seil, mit dem die Garben zusammengebunden
werden",, eV.ryl; und ei'Xtyyog .,Wirbel, Drehen, Schwindel' oder

*£-feXiyg), t'Xuig, pi. eX.justg, eX/utyysg, e'Xuiv&eg „Eingeweidewurm, Wurm",
evXg „Wurm" {*e-tX-aj, vdXrj ' oy.vd/.gg Hes. (d. i. fdXij '. e/Jvg ..geflochtener

Korb" IXevoi' y.Xtjjtma zu xmv duafXotv Hes., oXuog ..Walzstein, zylinder-

formiger Morser (s. auch Persson Beitr. 687 f.) : ein gibed. *$6X,og = anord.

vair „rund" nach Fick BB. 22, 18 im Namen ’oAoc;? Als Tiefstufe eines

*yoXog „gedreht, sich drehend" (mit Vorschlag *o-p.og) faBt Bechtel Lexil.

258 auch horn. ovXog „kraus (von Haaren und wolligen Stoffen'/', wofiir

aber eine Gdf. *fdXvog wegen des redupl. \ovXog ..Milchhaar, Korngarbe,

ein Insekt" (also keinesfalls mit Vorschlags-o) vorzuziehen ist; damit deckt

sich das Subst. ovXog .,Garbe" und wohl auch ovXov ,,Zahnfleisch" als

„wulstig, gerundet" (Verwandtschaft von ovXog „kraus“ mit idg. *uehna
„Wolle“, gr. Xfjvog usw., Lit. bei Boisacq s. v., wird durcli letzteres und
I'ovXog ausgeschlossen, auBer wenn man nur iiuBerlichen Gleichklang ursprgl.

verschiedener Worte annimmt).

Von der /-Basis yeXiv' ooiudv Hes. (d. i. ftXtg ..gedrehte Angelschnur")

t'Xivog „Weinranke, Weinstock", yvXiv&or loefhvdai Hes. (,,mit Wickelranken";

Fick KZ. 44, 338). i'Xtg ,,gewunden (zur Bed. von f. fiovg s. einersoits



Osthoff BB. ‘22, 255 if., anarerseits Beclitel Lexil. 121), f. Armband u. dgl.“,

yeXJy.g • thi; Hes.. itiaoco att. Ddzzzo, und mit e-Yorschlag elXtaoco ,,drehe

um, rolle, wende bin und her", yeX/d^ai ' avveiXfjaai Hes. (d. i. fe/Mgai ,,drehen",

Fick aaO.; /./. nach iX.X.sdazos, i'XXco
<

(eXdy.ij „Weide“ s. u.), aXivdco, att.

d/uvdsoj ,,drehe, walze", aXivdov doojuov aofidzcov Hes., dXd^io „walze“ (zum

<5 vgl. dt. wcilzen, s. u.).

Yon der 2 ( -Basis ep. EiXvto „walzen, winaen; umhullen“, med. „sich

winden, sich fortschleppen“ (*j-eX.vvco, vgl. xazasiXvov), eiXiHpooivzeg, siXutpd-

£etv „wirbeln, drehen, rollen" (auf Grand von * ffiA-ra-g) ; bei den spater

belegten ti/.vog, ei/.vdfiug „Schlupfsvinkel einesTieres", eiXsog ,,Darm-

verschlingung, Ivrampf der Eingeweide, Bauchgrimmen; bestimmte Art des

Weinstocks (*Geranke;; Schlupfwinkel (in dieser Bed. wohl aus ettvos

nach (fO)lEOQ umgebildet) 1
' steht *yeX vv- und *efeX.v- als Gdf. zur Erwa-

gung; i’iir eiXeog ist ^efsX.efo; wahrscheinlicher wegen des damit vermutlich

ablautenden *yoAoj:d- ,,Wirbel, Drehung“ in oXooi-zgoyog ,,im Wirbel laufend“

= „Rollstein" (s. auBer Boisacq s. v. bes. Bechtel Lexil. 248): feXv- in eXvadi]

,.\vurde geschleift, gewalzt“, eXvotot ufuieXog fiiXaiva Hes. („*Geranke“), hom.

eX.va&etg „eingehiillt", jon. att. eXvzqov „Hiille, Schale, Futteral, Behalter“,

ylXovTaov ’ eXvzqov Hes., eXvfiog „Hiille, Futteral fur die Zither und den

Bogen“, iXvzgg ,,Art Backwerk, etwa BrezeF s daneben elXvzag, IXXvrag)

;

hom. eJXag n. „Schutzwehr‘‘ (*}£Xfao, Schulze Qu. ep. 121, mit friiher Dis-

similation zu *e/lyao; vgl. e/.ag ' fiot]&eia Hes.; Gdbed. vvohl „Yerhau oder

Geflecht aus verschlungenen Asten", vgl. iihnliches bei Hoops IF. 14, 483;

wohl nicht zu *uel- „driingen“); fXv- in neXlmgov „um die FiiBe gewun-

dener Riemen" (Schulze Qu. ep. 336 Anm. 1), Pf. eiXv/xat, elXvfievog „ver-

hiillt"
;
daB in ei’X.v/ua ,,Hiille, Gewand-£

(eX.vf.ia' . . . Ifiuziov Hes. kann v

haben) und lat. volumen (ebenso arm. gelumn, s. o.) altes u durch Kreu-

zung von *uelu- mit *ulu- vorliegt, ist nicht sicher (s. Boisacq 225 Anm. 1

m. Lit., gegen Brugmann II 2
1, 236).

Sommer Gr. Ltst. 1 1 1 f. will die mit Asper anlautenden Formen auf eine

Wzf. *suel- beziehen; aber aeXJvov „Eppich“ vermag eine solche keines-

wegs zu stiitzen und Osthoff MU. 6, 1 1 1 f. bestreitet sie mit Recht (s. suei-)

auch fur ir. sel „Mal‘‘, des-sel ,,naeh rechts gewendet‘‘, tuath-bil „nach links

gewendet", cymr. chiajl, chivel ,,a turn, a course“ usw. siehe Thurneysen

ZfcPh. 8, 76 f.
;
von B. bei Fick II 4 324 mit lett. svalst/t „hin und her be-

wegen“, svalstities ,,sich schaukeln, taumeln“ verbunden); auch fiir die bei

Fick III 4 551 (sud 3., svelli
) 552 f. f*svalvon

)

verhandelten germ. Gruppen

(s. z. T. u. suel ..schlingenF ist keine Gdbed. „drehende, unruhige Bewegung“
anzunehmen. Die Bedingungen fiir Asper aus y halt auch Persson Beitr.

539 Anm. 2, 540 Anm. 2, 549 mit Anm. I fiir noch nicht endgiiltig geklart.

Dazu auch eXdy.g .YYeide", ‘EXixmv ,,*Weidenberg, Yiminalis", jeXiy.mv

des Korinna-Papyrus, wie ags. iccliij, as. ivilgia. mkd. ivilge ,,Weide", Hoops

IF. 14, 481 ff., Boisacq Msl. 16, 261 f. und Wb. s. v. mit Hachdr., Lit.,

Kretschmer Gl. 5. 308; verschieden von idg. *salik- ..Weide" (Farb-

bezeichnung. s. Schulze SBBerliuAk 1910, 795 f. i, womit Sommer aaO.

Yermittlung unter *snel- (*ofsX(y.a), *uel- sucht; unannehmbar ver-

mutet Fick IvZ. 44, 338, es habe neben fe/dy.rj : ivelig auch ein eXdy.g . salix

gegeben, und durch feXiy.dbv wil'd auch der Annahme Schulzes aaO. der
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Boden entzogen, da6 ein *a)ixTq : salix nach i'Xog, ihrem Standort, zu eUxg
geworden sei.

Zu Tjkog s. u. lat. vallus.

Alb. vjci „iibergebe mich, erbreche“
(
^ueluo

;
G. Meyer Alb. Wb. 475,

IP. 5, 181), val'e f. „Wallen des kochenden Wassers; Welle, Woge‘‘

(G. Meyer Alb. Wb. 462, Brugmann I 2 365; Gdf. *uehna von der set-Basis

vgl. ai. limit-).

Lat. void „Rundung, Hohlung der Hand oder der FuBsohle" (nicht wahr-

scheinlicber als *gu-ela zu *geu- „biegen“, s. Persson Beitr. 538 f. ;
vgl. anord.

voir „rund“, ai. vala- m. „Hohle“) ; von der /.(-Basis volvo, -ere, -T, voliitum

„rollen, kollern, walzen, drehen, wirbeln' (*vdud, Solmsen Stud. 2), volumen

(s. o.), involucrum „Hiille, Futteral", involucre ,.Serviette" wohi aucb rolva,

vulva „Gebarmutter, Eihaut der Pilze" (s. u. *g“elbh- „Gebarmutter“).

Mit lat. a-Yokalismus vallus „Pfahl, Pallisade", wozu sicher (trotz Hoops
IF. 14,483, Sommer Gr. Ltst. 1 1 6 f ) als Kollektiv vallum „Pfahlwerk als

Verschanzung, mit Pfahlwerk befestigter Wall" (daraus entlehnt as. ival,

ags. weal!, mhd. wal(t) „Wall“ und doeh wohl auch — durch dt. Yermitt-

lung — lett. valnis und valvis ..vallum", vulnet „circum vallare", alit. vdlinas

„Wall"; s. Yf. LEWb. 2 u. vallus
;
Froehde BB. 3,298 Hoops aaO. halten die

und germ. Worte fiir urverwandt, Gdf. *unlno-); mit vallus deckt sich bait,

gr. rjXog „Nagel, Pflock", yaXXoi ' gkoi Hes. (ebenfalls aus *ualnos, s. u.
; nicht

nach Sommer als *uerslos zu *uers- „Erhohung", s. bes. Persson Beitr. 539 f.),

und in der Bed. auch got. ivalus „Stab“ usw. (s. u.) ; dehnstufig ai. vand- m.
vani „Rohr, Rohrstab".

valles, vallis „Tal“ („*Einbiegung“, s. Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.) = gr. fdXig,

r
HXig, Gdf. *unlnis-, valvae „die Tiirfliigel, Doppeltiire", valvolae „Schoten"

(*uelua oder *ualual).

Es ist Persson Beitr. 539 zuzugeben, daB der Ansatz von idg. a (*ual-)

fiir diese Formen nicht unumganglich ist; Giintert Abl. 57 sieht darin

*u el- (sein „y secundum"). Got. walus braucht allerdings trotz der bes.

engen Bedeutungsberiihrung mit villu-s diesem nicht notwendig ablauts-

gleich zu sein (« konnte auch allenfalls Neuerung nach anord. valr „rund £

und dgl. sein); aber kaum ist um bereits idg. a in der Sippe von lat.

valgus
,

dt. walken usw. herumzukommen („ ware germ, u !), und es wird

daher auch bei der unerweiterten Wz. die Moglichkeit idg. a-Formen im
Auge behalten werden diirfen, mag deren Stellung im Ablautsystem auch
noch unklar sein.

Air. fillim „biege" (altes w-Praes., Pedersen KG. II 522; nicht aus *uehio,

Fick II 4 275; iiber fulumain „volubilis" s. vielmehr Pedersen KG. II 572j,

bret. goalenn „virga" („*biegsame Rute"; Bezzenberger BB. 23, 318, vgl.

got. ivalus „Stab"; air.felmae ,,saepes" (vermutlich . *Flechtwerk“, vgl. dt.

Anger

:

lat. ancus), o-stufig mir. fed „Zaun, Gehege”, cymr. gwaicl ,.murus,

vallum"; vielleicht c. olwyn „rota“ (wenn o dissimiliert aus w = nach dua
„zwei ‘ im Dual leniertem *yichvgn; oder zu el- „biegen“?).

Fick II 4 275 f. ir. foil (gen. folach) „Haus“. mucefoil ..Schweinekoben -

,

tretfoil ,,Yiehhiirde', cymr. gwal ,.Lager eines Tieres" (auch bei Meringer
IF. 18, 251 f.) hiilt Pedersen KG. I 147 fiir *u{p)o-liyh-s, kons. St. zu *hgh-
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„liegen“, vgl. cymr. give-ly „Bett“. Unsicher ir. fail (gen. falach )
,,Ring“

(*n elik~, abl. mit

Anord. vil n. pi., gen. vilja „Eingeweide“ (vgl. gr. ehy.e? ,,die Windungen der

Eingeweide“), ags. tce'.o loc, weolc, ivioloc „Trompeterschnecke", ndl. uvik
,
loulk

ds. aus germ. *weluka- (trotz Holthausen IP. 32, 336 nicht *ui-lo- zu *uei-

„biegen :
‘>, wohl zur ?<-Basis, wie sicker got. -icalwjan „walzen“, walivison

„sich walzen“, ags. wielwan „walzen, rollen“
(
*wahvjan), icalwian tr. intr.

„walzen, rollen“; anord. valr „rund", ags. wain f. „Strieme nach einem

Schlag"' ( *uolo-, -a, vgl. o. lat. vola

\

mnd. widen „drehen, wiilzen, rollen“

abd. ivulsta f. „Wulsr‘ (anders Kluge 8
s. v. *hictdfsti- zu wulbcn); got.

urdus „Stab’ ;

,
anord. voir „runder Stab"', afries. walu-bera „Stabtrager“,

ags. icyrt-urdn („Wurzel-stock‘‘), ahd. icurzala ..Wurzel"; w-Praesens ahd.

wellan ,,runden, rollen“, as. biwellan ..beflecken" („*im Schmutz herum-
walzen 1-

, afries. biwullen Ptc. „befleckt", wozu ahd. wella ,,Welle", vgl. mit

Formans -mi- (wie ai. arm!-, av. varsmi-'. abd. walm „Aufwallen, Sieden,

Hitze“, ags. idelm, icylm „Woge, Wallung, Sieden“.

Aber iiber ahd. wallon, ags. weullian „wandern, wallfahrten“ s u. tie-

„wehen‘.

Hierher mit der Bed. ,.Wellen werfen" (vgl. o. ahd. wella usw.), ,,auf-

wallen" (von Quellen und bes. von siedendem Wasser, vvoraus z. T. auch
Worte fur ..Dampf, Hitze" entsprangen) auBer ahd. walm, ags. wklm is. o.)

auch anord. vella, vail ..sprudeln. sieden wallenA ahd. (usw.) wallan, wiel

,.wogen, wallen, aufwallen, sieden, kochen‘‘, Kaus. anord. vella ,,zum Sieden
oder Sclimelzen bringen, zusammenschweiBen", mnd. mhd. urllen ds., anord.

vella f. „Sieden", afries. walla, ags. wiell f. „Quelle, Sieden". schwachstufig

norw. olla f. „Quelle", got. ivulan ..sieden" anord ijlr „Warmedunst", ylja

,,wiirmen“, olmr „wutend": ahd. w<do Adv. ,.tepide“, wall „tepor‘.

Fick ITT 4 401, Falk-Torp u . vceldc ziehen Yerbindung dieser Sippe mit
*suel- „gliihen“ vor; doch ist im Germ, das Bedeutungselement des Gliihens

nur vereinzelt (s Falk-Torp u. uhnc „glimmen -

‘) und vielleicht nur als junge
Entwicklung zu finden. wahrend die Anwendung fiir „Quelle, Wallen"' (so

auch alb. vale) der fur .(Welle, Woge" sehr nahesteht. Fiir ein idg.

*>tel- ,,heiB" kommt allerdings lit. v'ddyti „lauwarm machen", nisi, va’gr,

ags. wetdtj „lau" (s. u ; Bugge BB. 3, 121) und arm. gol ,,Hitzc“, <iolanam

,,sich warmen‘‘ (Scheftelowitz BB. 29, 43) in Betracht, und ist daher Ein-
mischung solcher Worte in die obige germ. Sippe nicht ausgeschlossen.

Dehnstufig ags. tvelan (*woljan

)

..umwinden, binden“, mnd. wolen ds.,

ahd. wuolen ..wiihlen, auf\viihlon“ (wohl nur mit zufiilligem Anklang an
ahd. wuol .(Niederlage, Yerderben“, nhd. Walstatt usw., s. *uel- „reiBen“,

obwohl Uhlenbeck Ai. Wb. u. valuti und Meringer IF. 18, 251 f. Bedeutungs-
vermittlung fiir moglich halten; wuolen gewiB nicht erst Denominativ von
wuol; vgl. zum Ablaut lit. villas „Wasserwoge“, wegen o und ~ freilich

etwas verdachtig), slav. valiti ,,walzcn“, und zur Bed. „auswiihlen“ auch
nhd. W<d, Wehlc

,
Wuhlc „vom Wasser ausgewaschene Yertiefung“.

rZ-Praesens (bzw. rZ-Erweiterung) anord. delta, valt, ags. wcalfan, ahd.
wnlzan , mhd. walsen, wiels „sich walzen“, ahd. auch „volvere animo“ iwgrm.
n-Praes. nach Brugmann IF. 32, 1 92 f. zu einem Pf. mit idg. o neugebildet
mit Unterstiitzung des Iterativs.) got. walijan „sich wiilzen", uswaltjan
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„umwalzen“, anord. velta, ahd. welzan trans. „walzen, rollen. drehen“,

anord. valtr, ags. wealt „rollend, walzbar, unbestandig:

Persson Beitr. 543 sucht diese d-Erw. auch in lett. vcldc, veldre „das

vom Regen niedergelegte (wie gewalzte) Getreide“. Vgl. von der i-Basis

oben gr. aXivd a>, aXivdeco, aXi'Qat. — Mhd. letsen „verletzen“, mnd. icletv

„Wunde, Schmifi" (^Wood KZ. 45, 70) nicht als „drehen — schwingend

schlagen“ hierher. — Eher steht zur Erwiigung ags. udatian unpers. „nause-

are“, w'ceta, udbetta m. „Ekel“, wlcetan „foedare“, mnd. ivlaten „ekeln' ;

[ulE-d- : ulo-d-; Fick III 4 419), denn auch neben ahd. icala)gdn .,sich

walzen, rollen“ steht mhd. die Bed. „Ekel empfinden‘ ;

,
icalgimge „Seekrank-

keit“, auch norw. mdartl. valg „widerlich, iibel‘‘ (.,es dreht sich einem der

Magen um, sich beim Erbrechen wiirgend \vinden“; ein verschiedenes Wort
ist nisi, valgo, ags. ivealg ,,lau“, s. Falk-Torp u. deal m. Nachtrag .

Lit. veliu, velti (set-Basis) „walken (s. zu den Worten dieser Bed. auch

unter *uel- „drangen‘"), Haare verwirren, verschlingen“, raids „Garn, Fischer-

netz“ (=russ. voloth ..Faden, Faser1
' bis auf die Intonation), lett. veVu,

velt „walzen, walken", lit. apvtdiis ..rund"', viln'is
,
.Welle", apr. icalis „Zug-

scheit am Wagen, woran die Zugstrange befestigt \verden“ (Entlehnung

aus der germ. Sippe von got. icalus „Stab“ ist nicht sicher; s. Bezzen-

berger BB. 23, 318, Schroder IF. 22, 194), lit. vdlas „Unterlageholz", volt'

,,Hahn, Zapfen am FaB“, pavdlui „Walzen“, lett. vals, vale „Wasehbleuel",

vl-vnla „der Laufstock beim Garnwinden“ (: v/valuot ,,ausgelassen sein‘‘.

s. Persson Beitr. 85;; lit. velci, vil „wiederum, noch einmaF, lett. vel

„noch, ferner" („wiederum“ aus „Wendung" : vgl. o. ai. vara- ..mal") und

mit Bed.-Entw. „sich entwinden, sich winden = zogern“ i vgl. norw. mdartl.

valu „saumen" und von Wz. *uei- lett. vistit „wickeln“, refl. „sich winden,

zogern“) vielleicht lit. veins, lett. vels ,,spiit‘‘, lit. valauda „Weile“' i daraus

wegen seines an russ. valauda „Saumseligcr“, valandatb ,.saumselig sein‘\

provaldndatb crin/ja „die Zeit vertrodeln‘\ s. Uhlenbeck KZ. 39, 201 ;

aksl. valid „walzcn", valjati ,,ds
;
walkon" (russ. valclz ,,Wasehblauel" .

vlajati ,,fluctibus agitari" (von der set-Basis h ncl~i -
,
tbh ,.rund"',

vfona „Welle“, russ. vuh ,Walze, Zylinder1-

,
valum „runder Kieselstein",

sloven, vdl
,
Walze; Walzen; Welle, Woge‘; russ. volotb s. v.

Ygl. z. B. Curtius 5 35Sf., Fick I 1 132. 551, II 4 275 f., Johansson IF. 3,

245— 252, Solmsen Unters. 229—244, Yf. LEWb. 2 u. volvo, vallus
,
vallis,

valvae, Persson Beitr. 538 ft’.. 646, 735, 807. — Ob das unter *aulo-s „R6hre"

besprochene *auel-, *euel- im letzten Grunde eine vollere Form unserer

Wz darstellt (Persson 1

,
ist selir unbestimmt.

Weiterbildungen:
*ul e i- s -

.

vermutlich in ai. vlesL'd- in., bleslcd- ..Schlinge (zum
Erwiirgenr- 6- freilich die maftgebende Uberlicferung, s. Wackernagel
IA. 12, 21). air. flestc ,.Rute“ (oder nach Pedersen KG. I 367 Verschriinkung

zweier dem cymr. Uysg „Rute" und yicry<y-cn .Zweig" entsprecheuden

Worte?). got. iclizjan „schlagen, ziichtigen" wenn Ableitung von einem

*icliza- ,,Rute"), slav. Hdla, russ.-ksl. h’sLovb ,.aus dem Iloiz des Styrax-

baumes gemacht“, serb. hjesk

a

..Ilaselstaude” usw. (s. Berneker 713, der

aber auch die iiltere Yerbindung mit loza fur lnvltbar erachtet), woneben

mit Formans -hi klr. Visa ,,Iliirde, FlechtwerkA nsloven. Ida ..aus Ruten
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geflochtene Wand. Hiirde" (usw. a. Berneker 71 2 f., wo auch iiber russ.

lesa ..Angelscbnur"). Liden Stud. 48, 93, Ein bsl. Auslautges. 25 ff. ; in

alien Gliedern etwas unsichere Verbindung.

*ul V -r o *ulo-rn-, *ul a - r o -
: gr. dor. avXrjga pi. ..Ziigel",

HpXrjoa • t) via Hes. (*§-, a-fh]oo-), lat. Izrum ,.Riemen“ (Curtius 5 568,

Bechtel Lexil. 144), arm. lc:r ,,Strick. Schnur (zum Fesseln, Binden, Fangen,
Wiirgen), Bogensehne, Muskel" (Liden Arm. St. 100 f.).

Guttu rale rweiterungen:
*ucilg- (zum a s. o.) in ai. vnlgati „(*dreht sich), htipft, springt", mit

sa>n- „setzt sich in rollende Bewegung", mit abhi- ..wallt auf", ralga „Zaum,
Ziigel", lett. (Bezzenberger BB. 12, 241) valgs ..Strick, Schnur, Yiehstrick",

lat. valgus ..sabelbeinig", ags. icealcan, iceolc ..rollen (tr. und intr.), sich

hin und her bewegen, vclvere animo“, ahd. ivalkan, mhd. wcdktn, wielc

.walken, verfilzen, priigeln", mhd. auch „sich walzen", anord. valk n. ,,das

Hinundhergeworfenwerden, bes. auf der See", ags. qeictalc n.
,
das Rollen",

wealca m. ,,Woge*‘, *walkdn in anord. valka ,,von Ort zu Ort treiben oder

ziehen, plagen, volvere animo“, ags. iccalcian „rollen“ (intr.), engl. walk

..wandern", mnd. walken „walken, kneten". Fick I 4 541. Persson Wzerw.
32. Anm. 4, Zupitza KZ. 36, 65, Persson Beitr. 543 (wo auch iiber das un-

siehere lat. vulgiolis ,,Walzen“), 934.

Tiber air. Pf. leblaing (: lingicl „springt“) s. Thurneysen Hdb. 138, Pedersen
KG. II 368. — Nasaliert as. ivlank ..iibermiitig, kiihn", ags. ivlanc, wlonc

...iibermiitig, stolz, stattlich-% wenn aus der Bed. ..springend" (: ai. valgati)

entwickelt (Fick III 4 420; ai. abhi-vlangd-'l s. *uer-g- unter iie.r- „drehen“j.
— 1st die Wz. *l(e)ng- ,,biegen" aus *>dg- erwachsen? s. Yf. LEWb. 2 u.

volgns.

u a Ig -

ags. a-icielgan .,rollen", mnd walgen ,,ringen, kiimpfen, tlbelkeit emp-
finden", (vgl. o. ags. irlafian ..nauseare";, ahd. walla gbn ,.sich wiilzen

rollen" : tr. ..walzen, rollen", mhd. unpers. in. Dat. „Ekel einpfinden", iculgnnye

„Seekrankheit" (s. Fick III 4 402, wo auch iiber ags. wealg ..lauwarm" usw.)

;

ai. valku- m. ,,Bast“. russ. voloknd ,.Faden, Faser" usw. (z. B. Liden Stud.

4S mit Lit.; mit anderer Yokalstellung ags. ivlzh ..Franse. Faser, Flocke").

8. pel- ..reiBen, an sich reiBen, rauben; reiBen = ritzen, verwunden, Wunde";
daneben Worte fur ,,Blutbad, Schlachtfeld und die Leichen darauf;

Blut" mit dem Ablaut *uol- : *uzl-, die vielleicht als selbstandige

Gruppe (X.) abzulosen sind.

A. anord. rnlr m. ..die Leichen auf dem Schlachtfeld 1
'. ags. wwl n. ..ds.,

Schlachtfeld. Blutbad". ahd. teal n. ds. („Walsfaft‘), as. urd-dad ,,Mord“,

anord. valkgria ,,Walkiire". ags. weelcytigc ..erinvs, Zauberin" m., dehn-
stufig ahd. iniol ..Yiederlage, Yerderben, Seuche" (aber inwltn ..wiihlcn"

s. u. *>jef- ..drehen"), as. wol ..Yerderben, Seuche"' wvOlian' ..zugrunde

richten"). ags. wo 1 m. f. ..Seuche, Pest"; klr. valjava ..mit Gefallenen be-

decktes Schlachtfeld" (Lit. bei Falk-Torp u. ral II; Zugehorigkeit zu *uel-

,.drehen". Uhlenbeck Ai. Wb. u. vdlati, Meringer IF. 18, 25 If. vom um-
gewiihlten Feld. s. auch Yf. LE\Yb. 2 u. vullessit, ist nicht wahrscheinlich)

;

cech. vdleti „bekriegen", valka „Krieg", wruss. valka ..Kampf, Holzfallen",
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valcic ,,siegen“ apr. ulint (aus *wdh'nt) „kampfen‘ - (Berneker IF. 9, 360)

;

air. full „Blut“. mir. fuili „blutige Wunden", cymr. gweli (aus *givoli) m.

„Wunde“, corn, goly, pi. goleow
,
golyoic, mbret. goidyou ds. (Pedersen KG.

I 139, 362; gegen Stokes BB. 25. 226; oder zur folgenden Gruppe?).

Mikkola BB. 21, 223 f. reiht aucb an lit. velys ..Yerstorbener", vPlcS ,.die

geisterbaften Gestalten der Yerstorbenen" (so, nicht rales, s. Leskien IF.

34, 333), velinas, heute velnias ,,Teufel" (ursprgl. „Gespenst" wie alit. veluo-

Jcas), lett. iveVi „die Geister der Yerstorbenen”; ganz fraglicb
;
nach Bezzen-

berger BB. 26, 1ST ein Euphemismus .,die Holden, die Manen" zu lit.

velyti ,,wunschen, gonnen", idg. *uel- „wollen"?

B. Gr. dUaxoyni ,,werde gefangen" (tbess. yaUaoxnai, ark. fn/.ovroig ;

der vielleicht bloB att. Asper nach aioeTv
,

eXeTv. Sommer Gr. Ltst. 101

Solmsen Unters. 251; i/.eiv zu idg. *sel-, s. ebdas.; anders friiher Solmsen

KZ. 32, 279ff.), (f)aXcbvat, eulmv (*i]-$aX(ov), u/.onog ..gefangen", vermutlich

'Solmsen aaO.) auch jon. att. sU-coreg, elXonai (aus lak. *ghx>zeg fur

Aoneg); Zs. avdUoy.m (*ava- faXtoy.a)), fut. avaXd>oa> ,,aufwenden, verbrauchen,

toten" („*zum Gebrauch hernehmen, an sicb reiBen"), dvdXocu ,,zerstore"

(gr. Basis *fa/.co-, d. i. wohl *ya/w[(]- : j«/<-). Sehr fraglicb av. vnrota- „ge-

fangen, der freien Bewegung beraubt" (Bartholomae Airan. Wb. 1368; kann
als ,,eingeschlossen“ zu tier- ,,verschlie6en‘- gehoren.

Horn. att. ovh) „Wunde, Narbe"
("f
$olva oder *yo7.od? anders J. Schmidt

KZ. 32, 386), vgl. zur Bed. o. cymr. gweli (wenn naher hierher als zu A.),

np. valuna, valdna „Wunde“ (Horn Xp. Et. § 1075: oder zu ai. vranu-1

s. u.), lat. volnus, -eris ,,Wunde‘‘ (mogliche Gdf. *uolenos, *uolsm>s, *uels-

nos
, *ulsnos

;
unter letzterer von Pokorny KZ. 46. 151 = air. flmm ..Blut;

blutrot" gesetzt; volnus kaum besser nach Pedersen KG. I 157 zu air.

builnne ,,Schlag"' aus *g*olinio-)
;
yillai ‘ rj/.ai Hes. (d. i. tf/./.m: Fick KZ.

44, 438), lat. vcllo, -ere, rclli und colsi (vulsi), rolsum
(
vulsum

)
..rupfen,

zupfen, raufen; ausreiBen, ausrupfen, abzupfen" (iiber abweichende Deu-
tungen s. Yf. LE\Yb. 2

s. v ), volfur ..Geier" \*uel-tor ..ReiBer"; nicht etrusk.

nach Miiller-Deecke 2 I 455)
;
got. icilwan „rauben‘f wuhai ..Raub" (nicht

als „sich beibiegen" zu *nd- ,.drehen‘‘, eiAvm): Solmsen KZ. 32, 279 f. z. T.

nach Curtius 557).

Cymr. giccllaif
,

acorn, guillihim „Schere‘‘ (Fick II 4 27 7 j
vielmehr von

gwallt ..Ilaar" (Pedersen KG. II 29). — Ai. vrana- .(Wunde • hat idg. r,

s. Yf. LEWb. 2 u. volnus, Persson Beitr. 277 f. — Ganz zweifelhaft ai. liin-

thati ,,riihrt auf“, hotihuyati lothayati ,.raubt. pliindert" (Johansson KZ. 32,

454, 471 zw. Uhlenbeck Ai. Wb. s. v.; In- aus ul-'i i. — tjber lat. veilus

und andere bedeutungsahnliche Worte s. *ud- „Haar".

Im Germ, die Weiterbildungen mnd. wletr. f. „Wunde, SchmiB”, mhd.
letzen ,,verletzen“' (idg. *u\e\led- ; Fick III 4 402; nicht nach Wood KZ. 45,

70 zu *uel- ,,drehen"), wohl auch afries. tdenunu ..beschadigen, verletzen",

mnd. wlame ..Gebrechen, Sundhaftigkeit -

' (Fick III 4 419).

Andere Erw. scheinen udq- ..reiBen". ulq'ios „Wolf ‘, ulp- ..Raubtier aus

dem Hundegeschlecht" (auch leg- ..zerreiBen", wenn eigentlich *uh?q- ? ?).
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nelk- „ziehen“.

Ay. varoli- „ziehen, schleppen“ nur mit Praeverbien : aipivara'cainti

„ziehen ein Kleidungsstiick daruber an“, fra-, lit. velku (vitkti; usw. s Traut-

mann apr. 309), aksl. vleJcq „ziehe, schleppe“, vardk- „wegschleppen“ (Bar-

tholomae Airan. Wb. 1366f.) = gr. a[j
:]
oa£ (bei Horn, fur einzusetzen),

att. (daraus umgestellt) aAo|), Apoll. Rhod. <Maf (Kreuzung von mit

ai'/a|) ,,Furche", mit Yokalvorschlag *a-plx- in avXo| „Furche“, *e-fly.-a

in lakon. svXdy.a „Pflug‘. S. Solmsen Unt. 168, 258—261, Bechtel Lexil.

337 (t'Xy.co ist dagegen *selko).

Man erwagt teils Erweiterung aus uel- „reif>en" (Fick 1 4 552, Meringer

IF. 18, 252 f., mir das Wahrscheinliehere), teils Yereinigung mit-selk- ,,ziehen"

is. d. und Yf. LEWb.

2

u. sulcus) unter *sin-lk-.

uelq-, uelg- ,,feueht, nafi".

Air. fold ,,Wasserflut‘ £

,
folcaim „bade, wasche". eyinr. golchi, corn, golhy,

bret. gwale hi ,,waschen" ikaum dazu aber ir. fltuch „feucht“ usw., s. leiq'i-

„na£l“); lett. talks „feucht“, valka „ein fiieliendes Wiisserclien, ein niedrig

gelegener feuchter Ort (B. bei Fick II 4 285) ;
alul. welk (neben icvlc, s. u.)

„feucht, milde, welk“, (ir)welhen ,,weich, schwach werden", mud. welen

„welken‘\ wohl auch nor\v. valen „gefiihllos oder erstorben vor Kalte‘‘

(s. Falk-Torp s. v.).

Auf g: ahd. wdc „feucht, milde, welk“, mnd. tcalcheit ,,macies“, icelk

„welk, dune'", mengl. welkin ,,welken‘ (mit anl. s- mhd. swelk „welk',

swelkcn, ahd. swelchcn „welken", Zupitza Gutt. 169); vevmutlich ahd. wolchan

n., icolcha f
,
as. wolkan n. ,.Wolke‘ (kaum als ,.sich ballende, sich walzende -4

zu germ. *wulkan ..witlzen", ags. wculcun ahd. walkun); lit. v'tlgau, -yti

„anfeuchten, befeuchtend gliitten
1

', lett. vilgans velgans valguns „feucht ;

\

vclgs, valgs ,.Feuchtigkeit“, velgt „waschen", apr. wclgen ..Schnupfen ",

wohl auch (Leskien Abl. 354 z\v.; Bruckner KZ. 45, 104) lit. ralgis „!8peise ‘,

vdlyait. -yti ..esseir
- (vom Begriff der fliissigen, breiigen Aahrung aus, vgl.

russ. raluya ..flussige Nahrung", volox ,.Schmer. Talg, Fett 1

u. dgl. bei

Bruckner, der kaum zutrelfend Entlehnung ins Lit. erwiigt); abg. vlaga,

russ. volvga, serb. vlaga .(Feuchtigkeit
'

(*u6lyd), abg. vlaxtt, -iti „anfeuchten,

misten”, vhgzkz ..feucht'\ russ. volgnutb „feucht Yverden‘\

Ygl. Fick KZ. 21, 369. Bezzenberger BB. 1, 340 (aber gr. gXvyq s. u.

hug- „schwarzlich”j, Fick 1 4 552, II 4 285, III 4 402 f. ; ags. ivealg „lau\varm",

nisi, vulgr ds., nor\v. mdartl. vulg ..geschmacklos, ekelhaft", mengl. walk

„sulMich-ekelhaft“ (daneben mit anderer Yokalstellung und germ, k ags.

wlcer, wlaat ..lauwarni". mnd. wink ds.) stcllt Bugge BB. 3 121 Falk-Torp

A. zu dval zu lit. r'ddyti ..lauwarm macheti", Wz ltd- ..warm'
1

,
im Germ,

mit Gutturalformans

1. lies- „verweilen f'auch ubernachten). wohnen"' (Lit. bei Yf. LEWb. 2
u.

Vesta, auch resior, Boisacq u. ugtv, deoa).

Ai. rasa ft (Ptc. idila-) „verweilt, wohnt, iibernachtet" = av. ratoha'ti

„wohnt“, ai. vu'iitt-h f. vdset-h ..Aufentlialt, Ubernachten 1
'. kaus. vdsayati

„liiBt wohnen, belierbergt". ap. d-vaka nant ,,Wohnplatz, Flecken": got.

u'isan, was, wesum ..sein, verweilen, bleiben“, an. vesa, vent ds.. ags. wesan
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(engl. was, were}, ahd. wesun ds., nhd. war, geicesen, substantivierter Inf.

Wesen; got. wists f. „\Vesen, Natur“, an. vist „Aufenthalt, W'ohnen, Bleiben“,

ahd. wist „Wesen, Aufenthalt" (= ir. feiss, s. u.); as. weron, ahd. werin

„dauern, wahren“ (dazu ahd. wirig „dauernd, daucrhaft". nhd. lang-wieriy
)

und as. warun, mnd. waren „dauern“; vielleicht got. wis „Meeresstille‘\

wenn eigentlich „Rulie“ (s. Brugmann IF. 17, 317 f. ; andere Auffassungen

verz. Feist GWb. 3 1 7 f
. ,

XV); ir. feiss „Bleiben, Rasten“ (*ues-ti), fuss

„Bleiben, Ruhe“ i *uos-to-}, ir. foetid „nachtigt, bringt die Xacht zu“ (*uoseti\

Pedersen KG. II 524; iiber die Praeteritalformen zuletzt Pokorny IF. 35,

177; mit demselben o -Yokalismus : ) arm. goy „ist, existiert, ist vorhanden‘‘,

goy (/-St.) „seiend, Sein, Gut, Habe‘‘ (s. Hiibschmann Arm. Gr. I 436);

gr. area (stets mit vvxza) „ich brachte (die Nacht) zu“ (a- wohl Yor-

schlagsvokal).

Hierher (oder nach Buck IF. 25, 257 f. zu ues- ,.leuchten
u
?) att. eazia

„der hausliche Herd“ (als Ableitung von *ues-ti- „Bleiben, Wohnung‘‘, also

„zum Heim gehorig'
-

). Die Urspriinglichkeit des att. i- gegeniiber dem
loria, tozia der andern Dialekte, ark. fioziav. wird bestatigt durch horn.

dveanog, iepeaztog, delph. hojueoriwv
; i- durch Assimilation an das betonte

i der zweiten Silbe, Solmsen IA. 15, 228, Beitr. 214; der Mangel von y-

Spuren in den meisten Dialekten ist vielleicht nach Buck durch EinfluS

von ibzrj/LU zu erklaren, lat. Vesta als „Gottin des hiluslichen Herdes“

(Deutung als .,Braut", *uedh-ta, zu *uedh- ,uxorem ducero" wiire lautlich

nur bei Entlehnung aus einem solchen gr. *feozd zu rechtfertigen, s. Fehrle

KZ. 45, 83 f., doch gibt es kein *feozd, nur iozia); s. Yf. und Boisacq unter

Vesta und eozta m. Lit.

Mit auffalligem n-Vokalismus:

Gr. dazv, faorv ,,Stadt“ (aazog „Stadter“, dazsiog ,,stadtisch“) = ai. vdstu

n. ,,Sitz, Ort, Ding, Gegenstand“, delinstufig vastu „Statte, llofstatte, llaus",

(
vastuJca-h „Melde‘‘, eigentlich „Hofunkraut“).

Aber das meist mit dazog gleichgesetzte mir. foss „Dienei"', acymr. guas,

nc. gwas, corn, guas „Jiingling, Diener“, bret. ywaz „Mann“, gall. Dago-
vassits, mlat. (aus dem Gall, vassus) vasus „Diener, Vasall“ widerstrebt in

der Bed. und gehort nach Pedersen KG. I 35 als *upo-stu- ..Begleiter eines

Vornehmen 11 zu ai. upa-sthanam „Aufwartung, Yerehrung, Dienst.

Uber das wahrscheinlich verwandte idg. 'uesu- ,,gut‘‘ s. d. — Urspriing-

liche Gleichheit von „verweilen" mit *ues- ,.essen, schmausen, sich

gutlich tun, sich freuen “ ist nicht wahrscheinlich (Mittelbegriff „behaglich“

oder „sich zum Essen niederlassen"?). — Yiel ansprechender wird u-cs-

„verweilen“ als Erweiterung von *au- „verweilen, iibernachten, schlafen"

betrachtet, s. d. und vgl. Yerhiiltnisse wie eu- :ues- „anziehen", ag- :ges-

„agere. gerere" (Brugmarin IF. 15, 90). Allerdings steht neben *nesu- „gut -<

eine \Vzf. *e«[r]s- (got. iusiza) mit aid. a-.

2. ues- „schmausen ; aufgeraumt sein‘‘.

Ai. annvduase ..hat aufgezehrL, vdstrh ,.vor dem Fresscn”. av. vastra

,.Fresse, Maul“ (vgl. Wolff, KZ. 40, 20. Zu av. vastra ..Futter", radar-

„Hirte“ s. Bartholomae, Airan. Wb. 1413. Geldner KZ. 27, 216, 260). Lber
lat. vvseor „als Speise genietien, sich nahren" vgl. *ed- und Yf. LEWb. 2

Walde, Etymologisches Worterbuch I. 21
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826, Niedermann, IF. X 252 f. Mir. dofeotar (*vevcs-) „sie a£Sen“ (Strachan

KZ. 32, 320), feis „Essen“, cymr. gwest ,Schmaus‘\ got. waila ivisan

„schmausen, sich vergniigen", frawisan „verzehren“, wison „schwelgen“,

ivaila-wizus „Schmau8“, gawimeigs „sich mitfreuend“ (ygl. Fick III 4 405
und Lit. bei Yf. LEWb. 2 826), ahd. finvesan

,
mhd. verwesen ,,verbrauchen“.

Im Ablaut wohl ahd. wastel (frz. gateau
)
„Kuchen“. tTber Beziebuug zu

ues- „yerweilen“ s. d., wo aueh iiber lat. Vesta. S. ferner *uesu- ,,gut“.

Ohne Zweifel wird auch abg. veseh „froh“ (daraus lett. resets „gesund“,

apr. tvessals „froh‘
:

)
hierhergehoren, gestiitzt durch die Bedeutungen im

Germ. Somit ist Sablers Vermutung KZ. 31, 277, dab veseh zu ai. vatsala-

„zartlich, liebevoll“ gehort, hinfailig. Ygl. Bruckner SI. Fremdw. 189, 196
und (nicht zutreffend) Berneker Pr. Spr. 330. Fick 1 4 546 stellte veseh zu

gr. fey.ghog ,,willig, ruhig” usw. Unrichtig Beziehung zu gr. rjia „Reise-

kost“ usw. (Baunack, KZ. 27, 561). Unaicher Yerbindung mit gr. evd), nach
Schulze KZ. 29, 260 aus *evodco <( *f£oaco.

3. ues- „feuchten, nafi“.

Ahd. wasulun „pluviis“ (nicht „Feuer“, a. u. eus- „brennen“)
;
ahd. waso

„feuchter Erdgrund, Schlamm“, nhd. Wasen „Rasen“, as. waso „gleba,

caespes", mnd. wase „feuchter Erdgrund, Schlamm; Erdscholle, Rasen“; mnd.

ivasem m. „Wasserdampf, Dunst“; ags. ivos „Feuchtigkeit, Saft“ (? s. u.; engl.

ooze „Feuchtigkeit, Schlamm“, als Yerbum „durchsickern, hervorquellen“,

woosy „feucht, schlammig'), mnd. wT>s „Schaum von kochenden Dingen, Absud,

Saft“, alter dan. os „aufsteigender Pflanzensaft“, norw. os „Pflanzensaft“ (zu-

sammengefallen mit einem andern os, s. u. *od- „riechen“ und tu-, uc-s-

„wehen“, wo auch iiber ndl. waas „Reif, Duft“; ags. ivos wird freilich yon Liden

PBrB. 15, 522, Noreen Ltl. 50 als '*wans- — aisl. vas „Nasse“ gesetzt, das

aber auch ues

-

fortsetzen konnte; ist *wansa- die gemeinsame Gdf., ware
fiirs n an anord. Vcenir „Seename“, ai. vanam „Wasser“ — s. u. ued-

„netzen“ — zu erinnern); lett. vasa „Feuchtigkeit des Bodens‘‘, ie-vasa

„ds., Saft in den Baumen“ (Liden aaO., Falk-Torp u. os I);

gr. eager ‘ kovzfjoa, Tj zigoyovv Hes., alt-theraisch heaga (IG. XI1/3 450,

Sommer Gr. Ltst. It 9), umbr. vestihatu „libato“ (Bildung wie lat. lectlca,

Sommer aaO.).

Yermutlich ay. vanhu-tat- f. „Blut“, vatohu&wa- n. ..BlutvergieBen, blutiger

Streit“, vohana- m. „Blut“ und ai. vasa, vasd „Speck, Fett, Sehmalza (auch

vaga geschrieben, wie vdga-m ,,flussiges Fett“, Charpentier KZ. 46, 40 f.).

Hierher mit der Bed. „mannliches Tier“ (ygl. lat. verves usw. : uer-, uer-s-

„feuchten“) nach Johansson IF. 2, 60 ff. ai. usrd-h „Stier“ (sekundar usrd

„Kuh“), ustra-h „Biiffel“, ustar- „Pflugstier“. av. ustra- m. „Kamel“ (sekun-

dar ustra, ustrl „Kamelstute“).

4. ues- „stechen“?

Ai. nivasita-h „ums Leben gebracht“, nirvasana-m „das Ermorden,

Toten“,
parivOsayati „schneidet rings ab, aus“ u. dgl. (Johansson IF. 3, 243 f.

mit Yersuch der Scheidung yon anderen ai. Wzln. vas-); lit. asms „Distel,

Hagedorn“ (Fick BB. 12, 162), lett. asnes, usna „Disteln“; ahd. ort „Spitze,
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Ecke usw.‘‘ nhd. ort „Stelle“ und ,,Schusterahle“), ags. ord ,,Spitze, An-
fang“, aisl. odclr „Spitze“, agerm. Osd-ulfus = as. ags. Ord-ulf (Fick

aaO., Johansson aaO.; doch ist Brugmanns. z. B. I 2 704 II 2
2, 903, Deu-

tung aus ud+dhe, *udzdho- ,,emporgerichtet“ wahrscheinlicher, da cZA-Suffixe

sehr sparlich sind); alb. ust „Ahre‘ £
(G. Meyer Alb. St. Ill 62, Johansson

aaO.). Das von Bezz. BB. 27, 178 angereihte gr. vaaos „\VurfspieB‘‘ (*vadios,

doch schwand i nach mehrfacher Konsonanz spurlos) bleibt fern (karisches

Lw. nach Bechtel BB. 30, 271 f. ? Nicht einleuchtend Petersson Gl. IY
298 f. : als *sudhios zu einer Wz . stidh-, siiedk-, in lat. sudis ,,Stange‘‘ —
ware aber *subis\ — und ai. svadhiti-h „Hackmesser, Axt, Beil‘‘).

DaB die Gruppe ksl. vb'-b (*usi-), skr. vdi, us, russ. vosb „Laus“, lit. (hoch-

stufig und mit Intensiv redupl.) vievesa, vievcsd „Ganslaus“ (Mikkola IF. 26,

295 f., Trautmann Bsl. \Vb. 336) nach Petersson KZ. 46, 132 unter der An-
schauung „stechendes = beiBendesTier" anzureihen sei“, istganz fragwiirdig.

5. ues- „kleiden“ (Erw. von *eu- „anziehen“, s. d. m. Lit.
1

).

Ai. vciste „kleidet sich, zieht an“, av. vaste ds. (vgl. das unthemat. gr. eoaat,

-karai), v'mhaiti ds.
; ai. vasana-, av. vcmhana- n. ,,Gewand“; ai. vasman- n.

„Decke“ (= riua
) ;

vastra-, av. vnstm- n. „Kleidung“ (: gr. feoxga, mhd. wester
)

;

arm. z-genum „ziehe micli an“ (*ues-mt- — tvvvfii), s-gest „Kleidung“ (-Z«-St.

;

Hubschmann Arm. St. I 30, Arm. Gr. I 446); gr. 'dvvvfu. jon. ti'vv/u, aor.

'da{a)a „kleiden“, med. „sich kleiden“, unthemat. 2 sg. Horn, taaai, 3 sg.

Hdt. im-EOTcu; ’dados n. „Kleidung“ {-dhes- St., s. Brugmann II 2
1, 527),

eodgs , -fjros ds. (*y Ea|ro-]r«T~? mit dem d von ’dados ; Schwyzer IF. 30,

443, Kretschmer Gl. 6, 306’; eavos „weiblicbes Gewand-
' (iiber das in Bed.

und Et. dunkle adj. eavos s. Boisacq;; jon. att. elga, dor. fijga, lesb.

(Hes. yi)(xa' 1/j.a.Tiov, yeu/uaxa • ijidna), ev-, xaxo-, Sva-ei/ucov ,.gut, scblecht

gekleidet", itazistisch (s. Boisacq 375 m. Lit.) i/aanov „Kleid, Mantel"
; dor.

j-saxga (yeaxga- axoh) Hes.
;

s. o.), erpEoxotg „warmeres Wintergewand, Sol-

datenmantel“ (iaxgides ' iodfjxes xives ovtoi leyouEvai Hes. mit Vokalass.,

nicht nach Fick KZ. 43, 136 mit i als idg. Reduktionsstufe e ; igcoaxgtdes'

eidos ifxaxiov Hes. nach Fick aaO. mit idg. o? im Nacliton?).

Alb. ves „ich kleide an“, visem „kleide mich an“ (G. Meyer BB. S, 191,

Alb. Wb. 467); lat. vestis „Kleidung“, vestio, -ire „kleiden“ (vgl. yeaxla •

evdvaig Hes.)
;
got. wasjan, ahd. werian, anord. veria „kleiden“, ags. werian

„ds., Kleider tragen“; got. ivasti f. „Kleid“; mhd. wester (s. o.) „Taufkleid“;

anord. vest n. „Kleid“ '*wesnla-), ver „Uberzug“ (*waza-).

Schroder Abl. 49 f. will in ndl. jas „Uberrock“, mnd. jesse „\Vams,

Jacke“ und in ndl. jurlc, ostfries. jurk, jiirk, westf. jiirken „Kinderkittel“

als eus-, euz- : (*e)ues- zu unserer Sippe in Beziehung setzen
;
ich teile die

starken Zweifel Falks IA. 28, 73.

6. ues- „ihr“ s. iu-.

7. ues- „wickeln“.

Schwed. vase m. „Heu- oder Strobgarbe“, norw. vase ,.Wisch, Laub-

biindel“, rasa „werwickeln, zusammenriihren, faseln'
1

,
anord. rasask ,,sich

einwickeln
‘,

mnd. tease „Reisigbundel, Faschine“, mengl. tease ds. (Fick

21 *
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III 4 404, wonacli Erweiterung zu *au~, aur- ..flechten, weben“); dazu viel-

leicht (Charpentier KZ. 40, 471, Falk-Torp u. rase II) ai. vcdd-h „Gras-

biischel, ein besenformig gebundener Biischel starken Grases" (aus *inzda-s):

schwundstufig vielleicht (nach Petersson IF. 24, 262 f.) ai. itsnlsc:- m. „Kopf-

binde. Turban" (wenn auf Grand eines *us-n7- ..Drehung, Wickel"), ni-

ntha ,,Genickwirbel, PI. Genick" („*Wirbel ! k

Aber russ. v'eha s. inner nets- ..drehen" (nicbt nacli Petersson aus *iiesu)

;

auch seine Heranziehung von gr. ootoi^ov ..Stall, Hiirde" verdient nicbt

den Vorzug vor Bezzenbergers BB. 27, 174 allerdings auch unsicherer Yer-
bindung des gr. Wortes mit ahd. < tar ..geflochtener Zaun".

uesu- ,,gut" (voller tuts-, s. u.).

Ai. rd'ii- ..gut". vdsti n. ..Gut, Besitztum, Habe. Reichtum" idas Subst.

nach Akzent und Ablaut das primiire. das Adj. daraus erwachsen nach
Brugmann II 2

I, 178), av. vawhn-s, vohu ds., ai. vastydn ..besser", vosiitha-

,.best", av. vaht/d, vuhUto ds.: germ in Eigennamen, z. B. Wisu-rlh, -mtlr,

auch (s. Streitberg IF. 4, 300 ff.) Wisi-Gofhac (das trotz Frantzen KZ. 42,

320 nicht zu dt. TI7c.ce); gall, in Eigennamen vie Bello-, Sigo-vesus, V<‘*u-

avns, ir. *fel> (nur in den Ivasus obliqui belegt, z. B. Dat. sg. feih) ,.Yor-

trefflichkeit" aus *uesu-d, fehus ..Yortreffliehkeit", *fehtu, gen. fehtad gl.

..substantiae", cymr . gwyih ..frohlich" ; daneben *Hesu- in ir. ftu „wiirdig‘ ;

,

cymr. gtriw ds., bret. givioit ..frohlich". gall. Uisu-rix (iiber diese kelt.

Formen zuletzt Pokorny ZfcPh. 10,404, IF. 35, 174 f); altillyr. Ves-clevesix

(Tomaschek BB. 9. 94). vgl. ai. vasurravds

Mit ir. fcb deckt sich gr. tduov ..der Giiter, des Guten“ (y-Il. 24. 52S;

Boisacq 299. wo weitere Lit.; trotz Schwyzer IF. 38, 159 f. kaum Ersatz

fur acc. neutr. *iea, da die Ratio des Ersatzes nicht einleuchtet).

Daneben eits- mrsprgl. also wohl *enex-, Hirt Abl 134) in:

got. ittslxu ..besser", insila ..Erholung, Erleichterung", ab. unje „besser‘

(Komp. zu einem *ttno- aus *rns-vo-. Brugmann Grdr. II 2
1, 258f.).

liber das vielleicht zugehorige gr. evg, yvg ..tiichtig" s. u. *es- sein (Gdf.

*eusHsl). Schwyzer IF. 3S, 161 setzt *yg[0 jus an mit friihem y-Schwunde
wegen des p oder v der 2. Silbe.

Kaum zu ms- „verweilen, wohnen", da dieses auf *au-es mit anl. a- zu-

riickzugehn scheint, dagegen uesu- wegen got. iusiza auf *curs- ; Mittelbegriff

ware ..behaglich, gemiitlieh. trautes Heim'' oder ,.zum Wohnort gehorig,

als Besitz geschatzt", woftir gerade das n. *ucsu ..Besitztum, Gut, Habe"
den Ausgangspunkt gebildet haben konnte; auch von Wz. ex „sein" stammen
AVorte tiir ..Hauswesen" und ..existierend, wahr, gut"). Eher zu *ucs-

..essen. schmausen, sich gutlich tun, sich freuen“ (vgl. die brit. Bed. „froh-

lich“; Lit. bei Boisacq 299).

ues-r (woneben : ner aus **ues-r mit Ivons, r, Streitberg IF. 3, 329);
ues-(e)n- ..Friihling", ursprgl. heteroklitisches Paradigma.

Lat. rijr ..Friihling" = anord. far n. ds. (s. auch Falk-Torp u. vaar ;

afries. wars, icers, nordfr. lirs ;

gr. tag, g. i'agog (att. jon. ggog) n. ds. (Lit. zum lautlichen und flexivi-

sclien bei Boisacq s. v.T. av. loc. sg. vatori
(
*cas-r-i

)
,im Friihling'-, arm.
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gantn ..Friihling" (liber *gerun aus *gehar-, *uesr, Hubschmann Arm. St.

1 24, Arm. Gr. I 432, Pedersen KZ. 39, 416; ganz anders Patrubany IF. 14,

60), lit. vasnrd ,,Sommer" (assim. aas *ve$<:ra); gr. lagi-vo^ ..vernus -
'
-
', lit.

vnsannis „sommerlich", vgl. auch lat. vermis
(
*cerinos): Pedersen KG. I

82, 483 dentet auch air. crruch „Fruhling-< aus uesr-ak- (*/- durch Lenie-

rung beseitigt wie in cspartnin aus cespertina „Abenddammerung"?); aksl.

a:run ,,Fruhjahr‘ ;
ai. vasantd- m. rFriihlmg

a
;
acymr. <juiannuin ,

ncymr.

giramcyn. acorn, gnaintohi (statt oder aus *guiantoin
,
Pedersen KG. I 74)

..Friihling" (*uesantrino-, FiekII 4 278).

Curtius 5 388, J. Schmidt PI. 201, Pedersen KZ. 32, 246.

Wegen ai vasnr-han- „in der Morgenfriilie schlagend", vCisurd- „hell“;

m. ..Tag" (s. zur Bed. Hillebrandt Yed. Myth. I 26', user-, usr- ..Morgen-

friihe" vermutlich nach Curtius, FiekI 4 133. Brugmann II 2
l, 158. 160 zu

Wz. *ues-, '*aues- „leuchtend --

als ..die leuchtende Jahreszeit, das Wieder-
aufleuchten nach deni winterlichen Duster - (kaum als „Regen- oder Tau-
zeit" zu *ues- „naB -£

, Yf. LEWb. 2
u. vrr zw.).

uesperos (ueqerosi ..Abend -
'.

Gr. eonsgog ,,Abend, abendlich", egtiequ ..Abend -

), toxegio;. ioneqivo?

...abendlich"
;

lat. vesper, -cris u. -cri ..Abend, Abendzeit --

, vespera ..Abend-

zeit"; wohl zu nhd. TFcs< (oben S. 15). Dagegen balt.-sl. *uekcra- m.
..Abend" : lit. vdkaras „Abend --

(PI. ralarcu ,,Westen“', vakari{ ccjns
,
.West-

wind"), lett. vukars „Abend --

,
aksl. veeen> ds.. skr. ve'e, tech, va'ir. ru3s.

veecr ds., wozu Adv. aksl. fb'era ..gestern" (nach Yasmer IF. 42, 179ff., ein

alter Instr. Sg.) usw., Gdbed vielleicht ..Dunkel --
. zu lit. nknnas ..triibe",

lat. umbra (*imksra ) . Schattcn
-- (Petersson Stud. iib. d. idg. Heteroklisie 236).

Cymr. ucher nicht hierher, sondern aus idg. *uo<ksero- Pokorny Zt'cPhil.

15. 377); arm. giser ..Nacht -- aus * uoikuero-, nach Petersson aaO. zur Wz.

neik-
,
feucht --

in anord. veiq „starkes Getriink --

, nhd. FA Wekhst /, lett. weksts

..Wasserstrudel
1-

. Zur Bedeutung vgl. anord. njol ..Nacht -

', aus ,,*Aebel-£

,
S. 131.

Die zahlreiehe Lit. ist verzeichnet bei Yf. LEWb. 2 827 f.

iiesno- ,.Kaufprcis“.

Bei den einzelnen Sprachen schwankt c- und o -Yokalismus. Ai. vasnd-h

„Kaufpreis“, n. ,,Lohn --

,
vasnayati ..feilscht"

;
gr. hom. o>roz ..Ivaufpreis",

lesb. awn, ion. att. vnn) ..Kauf--

, djveouai ,.kaufe
--

.
gort. wri/r ..verkaufen"

iSolmsen KZ. 32, 293). Die gr. Grundform ist nicht mehr als
K
tiusuu- oder

*nono- anzusetzen, da lesb. own doutlich auf *yoovu weist. vgl. Kretsch-

mer 'Wiener Eranos 1900, 123. Ebensowenig weist arm. gin ..Ankaufspreis*

('Hiibschmann Arm. St. I 24 f.. Arm. Gr. I 434) auf ein delinstufiges *rc no-

Pedersen KZ. 39, 414. — Lat. venus nur ini akk. leniun, dat. vcuo,

spiiter vaiui) ..Verkauf-- [rendu, -dere ..verkaufen --
ist *rr)iom do, r?neo

..verkauft werden -- — *r?uom — cn); marr. eituam vcnaVnmm ..pecuniam

venaliciam -

' (?) muli ein Lehnwort aus dem Lat. sein. da >n marr. kein n

ergeben wiirde. Ygl. v. Planta I 482, Yf. LEWb. 2 S18. wo gegen die An-
nahme dor Dehnstufe.

Eine Trennung *ve-sno- hat niclits fiir sich. und air. udfenur ..is paid"

usw. gehiirt nicht hierher, wie Stokes IvZ. 37, 253 (s. dagegen Pedersen
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,
vino „dos“ usw. gehort zu Wz.

uedh- „fiihren, heimfiihren££
.

Fick I 4 133. Curtius 322. Yanieek 279.

Fraglich bleibfc es, ob lat. vilis ,/wohlfeil, von geringem Werte ££ unter

irgendeiner Bedingung hierherzustellen sei, da bisher keine zweifelsfreie

Erklarung und Etymologie gefunden ist. Tiber die verschiedenen Versuche

vgl. Yf. LEWb.2 837.

ill- in Schallworten.

Gr. id, jon. trj „Ruf, Schrei' 1

(fid), lal, ‘ig „Ausruf der Freude oder des

Schmerzes££

,
hom.

(f)l6pa>Qot Beiwort der Argiver (nacb Ehrlich Z. idg.

Sprgesch. 48 ,,/3o>p ayadok 1

; aber ’Agtepig loyeaiga nicht „die den Jagdruf

gellende", s. Kretschmer Gl. 4,350). Auf Grand eines *ui-to- „jubelnd“ hier-

her lit. vyturgs „Lerche £
‘ und wahrscheinlich lat. vitulor „juble, stimme einen

Sieges- oder Lobgesang an, bin frohlich ££ (Petersson Lund Un. Arskr. 1916,

79; anders iiber vitulor friiher Yf. LEWb. 2
s. v.: aus uoi-tulo zu evol

;
ahnlich

E. Thomas Stud. 38 f. : Deminutiv eines *uoi-ture; Woods KZ. 45, 68 Yer-

gleich mit ai. giti- „Gesang££
setzt fiir dessen Wz. *gai- „singen££

idg. g“

voraus, das wenigstens anderweitig keine Stiitze hat). Ahnlich (Persson

Beitr. 347 f.) aksl. viskati „wiehern“ visnqti „muttire“, russ. mndartl. viscalv,

poln. wiskac, idszczec „laut pfeifen^; russ. vizgz „Gewinsel‘ c

, vizzdh „win-

seln“, sowie ahd. win(i)sbn, nhd. winseln (wenn nicht mit altem hw-, siehe

Falk-Torp u. hvine).

Ui- „auseinander“.

Ai. vi „auseinander‘’, av. vi- „auseinander; abseits, getrennt von; ent-

gegen; durch und durch“ (auch vis- : vis-pat- „weggehn“); ai. visu- „nach

verschiedenen Seiten“ in vihina- „verschiedenartig“, visu-rupa- „verschieden-

gestaltig“ u. dgl. visuva- n. „aequinoetium“, visavant- „in der Mitte befind-

lich, nach beiden Seiten gleich“ visv-anc- „nach beiden (alien) Seiten ge-

wandt, auseinandergehendu (aber verschieden ist av. vizv-anc- „nach ver-

schiedenen Richtungen sich wendend“, s. Bartholomae Airan. Wb. 1475),

ai. visva-driak „uberallhin gehend‘V'av. vispada Adv. „ringsum allenthalben“

(? s. Bartholomae Airan. Wb. 1474; *uisu- und *uisiio-; daneben *uiso- in:j

lit. v'isas, aksl. vvst „all, ganz ,£
(s nicht aus idg. k, s. Pedersen KZ. 40, 133

m. Lit.); mit derselben Bed. „all“’ aus „nach alien Seiten auseinander-

gegangen, umfanglich“ und idg. ^--Suffix ai. vigva- ,,jeder, all“, av. vispa-,

ap. vispa- „ds. ; sg. auch ganz“
(
*uikuo-; ap. auch visa- aus *ui-ko-, siehe

Bthl. aaO. 1457, Brugmann II 2
1, 200; dissimilatorischer Schwund des

zweiten u ist auch trotz Fay IF. 32, 332 nicht wahrscheinlicher)

;

zum St. *uisu-, u isuo- vermutlich auch gr. fiofog, ioog „gleich“ (fiir das andrer-

seits Herleitung aus *uidsuos zu *ueid- „erblicken“ erwogen wurde, s. d.; Ja-

cobsohn Ilerm. 44, 88 ff., der aber nicht iiberzeugend auch Yermittlung mit

Worten fiir ,.Biegung, Kreis“ von der s-Erw. der Wz. *uei- „biegen‘ £

sucht).

Gr. I'dtog, fidtog ..eigen
£ (eigentlich ,,privatus

£
', s. Schulze BPhW. 1896,

13 68, KZ. 40, 417, Brugmann IF. 16, 491 ff.; Bildung wie voopidiog zu voorpi

u. dgl.). Yielleicht lat. vitium „Fehler, Gebrechen, Schaden ££

, wenn nach

Schulze KZ. 40, 414 Anm. 1 als *ui-tio-m
,
*Abweichung“ eine Bildung wie
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ai. ni-tya-, got. ni-pyis ursprgl. „innen befindlich“ (andere Deutungen ver-

zeichnet Yf. LEWb. 2
s. v,; Gl. 4, 381 ; 6, 348).

Komparativ *uitero- : ai. vitaram „weiter, ferner“, av. vitararn „seitwarts“,

vitara- „der weitere, spatere‘, oi&ra (d. i. vifrra) Adv. „be9onders, getrennt“,

got. wipra Adv. in Zs. und Praep. m. Acc. „gegen, wider, gegeniiber, vor“,

anord. vidr Adv. und Praep. m. Dat. Acc. „gegen, wider, mit, bei“ (auch

vid nach Paaren wie nordr : nord), ags. wip Adv. und Praep. m. Gen. Dat.

Acc. „gegen, gegeniiber wider, entlang, mit"', wiper- in Zs., ahd. ividar

Adv. „gegen, zuriick, wiederum“, Praep. m. Dat. Acc. „gegen, gegeniiber,

wider11

;
lat. vielleicht in vitricus „Stiefvater“ (-ito-Suffix wie in ahd. enterig

„fremd“ zu ander ,,anderer‘- ; diese Ableitungsweise ware schwerer zu be-

griinden bei der auf ai. vi-matar- „Stiefmutter“ gegriindeten Herleitung

aus *vi-p[a]tricos; Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.); vielleicht aksl. mton „alter,

8ecundus“ (wenn nach Pedersen KZ. 38, 395 aus *veton; nicht mit vt>- aus

n- nach Meillet Msl. 13, 236, 12t. 407).

Ein idg. *u- „zwei“ als Basis von mton wird weder durch lat. uter (siehe

Vf. LEWb. 2
s. v.), noch durch ai. u-bhuii „beide‘‘, noch durch den Pron.-

St. ue- „wir“ (nicht blot! Dual, sondern auch Plural) und die u-, u-haltigen

Dualendungen des Nomens und Yerbums hinreichend gestiitzt, ebensowenig
durch idg. *ui-kmti „zwanzig", s. Sommer IF. 30, 403 f. (gegen Hirt IE. 1 7,

62, 78, Brugmann BSGW. 60, 27, Grdr. II 2
2, 11). Daher ist auch idg.

*ui- „auseinander“ nicht als „entzwei“ auf ein solches u- zu beziehen. Ai.

vaya „Zweig“ u. dgl. (s. Vf. LEWb.2 u. vlginti, virga), dt. Geweih gehoren
zu *uei- und *ueik- ,biegen“, s. Persson Beitr. 518 ff., 676, 957 f. Dt. Weihe
(angeblich vom zweigegabelten Schwanz des Vogels) bleibt fern (Lit. bei

Falk-Torp u. lomvie).

ul-kmti „zwanzig“.

Ai. viiiigati-h, av. vlsaiti, vtsqs, arm. ksan

,

att. el’xooi, dor. boot, pfy.azi

(elxag, iy.dg), alb. set, lat. vlginti, ir. fiche (gen. fichet), mcymr. u-ceint
,
corn.

u-gans. Zum Eormalen und zum Zubehor von Ordinale usw. s. die Lit.

bei Vf. LEWb. 2
u. viginti, Boisacq u. eixooi, Brugmann II 2

2, 29 f., 60.

fibers 2. Glied s. *dehn „zehn“; in *iu- „zwei“ sucht man gewohnlich einen

Yerwandten von ai. vi „auseinander“ als „entzwei‘‘ (usw., s. doch ist

Sommer IF. 30, 403 f. (Lit.j zuzugeben, dab letztere Sippe ebensogut wie
auf „;ent zwei“ auch auf den Begriff „getrennt“ oder dgl. zuriickgehen

kann und dad *u~i-kmti auch alte Dissimilation aus **duf-dkiuti sein kann
(: *duou „zwei“).

ulks- „Mistel und andere leimliefernde Baume“.

Gr. tfos „Mistel; der daraus bereitete Yogelleim“ (l&oio „fange Vogel"',

tfia „Mistel“) ; lat. viscum ds. (Fickl 4 134, 554, wie Prellwitz 2 197 mit

unannehmbaren Weiterungen)
;
dazu wohl ahd. wlhsela „Weichselkirsche“,

nd. *icthsila, z. B. in gottingisch ivisselbere „Zwisselbeere, Holzkirsche,

Prunus avium L.“ (Schroder IF. 17, 317 f
. ; daneben nd. ivispel ds., ver-

mutlich nach Mispel umgebildet); russ. usw. visnja ,.Kirsche“ (daraus lit.

vysnid, apr. ivisnaytos; Schroder IF. 22, 194, Trautmann Apr. 463). Ygl.

Hoops Waldb. 545 ff., Schrader bei Hehn Kulturpfl. 8 409.
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Ganz fraglich ist entfernte Verwandtschaft von ai. vrs-tu ,,Gummi. Harz“

Liden IF. 18.496 Anm. 2 zw. : eher Riickbildung aus restate „schlingt sich

worum, bleibt daran hangen“? An sicb konnte statt idg. *u7ks- auch *u7s-Jc-

angesetzt werden. und dann allenfalls Beziehung zu ueis- .zerflieBen, un-

reiner Saft" vermutet werden), ebenso von ai. vijjnla-, vijja/na- ..scbleimig,

scliliipfrig, schmierig“ (Scheftelowitz IF. 33, 149; ware am ehesten unter

einer Gdf. *uiz-g-elo. -eno- zu halten). Koch andere nicht iiberzeugende

Anreibungen ( Yoy./.ai ,,Baumschwamm‘" ; av. nva~-zn- ,,fleckenlos, siindenlos“)

bei Scheftelowitz aaO.

uidhu- „Baum“.

Air. fid. gen.fcda ..Baum. Holz, Wald ', cymr. gicydd 'sg. givydden ), acorn.

gulden, br. gives (sg. gicezcmv ds., auch in cymr. syb-icydd ,,Fohre“ (,,Harz-

baunr 1

)
= corn, sib-uit, gall. Uidti-casses

;

anord. vidr, gen. vidar m. „Wald,

Holz, Baum 1

,
ags. widu, wudu m. ds.. ahd. witu, unto ,.Holz“.

Yielleicht als ..Grenzbaum, trennender Grenzwald zwischen Ansiedlungen“

zu *u(r)idh- ..trennen, teilen“ und dann formell = ai. vidltu- „vereinsamt“,

lit. vidi'ts ,,Mitte, Inneres -
' (Bugge PBrB. 21, 427 f.; vidutinls „mittelma6ig“,

s. zur Bildung Schulze KZ. 40, 417).

Zusammenhang mit ir. find ,.wild“, fiadnch ..Jagd‘‘, cymr. gwydd „wildu
,

acorn, guit-fil ,.fera
!

‘, bret. gourz „wild“ ware der Bed. nach durch lat.

Mlmticus ..wild"' : silva. lit medinis ,,wild“, medziokle „Jagd !t
: niedis „Baum‘‘

zu stutzen (B. bei FickII + 280, Pedersen KG. I 112), doch bliebe dabei

die Hochstufe ei gegeniiber dem Grundsvorte ir. fid schwierig. Entweder
ist daher find von fid zu trennen und auf eine neben *uei-t- in ahd. weida,

ags. ivdp, anord. veidr ,.Jagd, Fischfang“ (: *uei- „verfolgen“) liegende

Wzf. *nei-d h - zu beziehen (so Falk-Torp u. veide); oder es liegt allen-

falls Lmbildung eines dem Germ, entsprechenden *ueiio- im Dental nach
kelt. uidu- vor (jedocli nicht wahrscheinlicher).

uing- und lilg- oder eher ueig- (: uig ?) ..Lime".

Mit Kasalierung die bsl. Gruppe (Bezz. BB. 21, 307 A. ; 23, 310 A.) slov.

v?z, skr. vez (gen. reza\ russ. vjazo, poln. wins ..Ulmus campestris“ (ursl.
'r
r',?s : lit. v'nikinn. lett. rV.snn ds. (auch pr. tcimino

,
Ulme ‘, lies u'intsnu

Ygl.Biiga Kalba ir s. I 301 ) aus *uinz-snd (Suff. wie in lit. glitosna „Weide‘‘).

Pnnasaliert ags. irlce, engl. witch, nd. tcielcn ,.Ulme -'\

Sowohl uing- als uig- kann vorliegen in alb. rid, gen. vidi .,Ulme‘'‘ und
in kurd. mz ,,eine Art Flme“.

S. Hoops Waldb. 261, Pedersen KZ. 36, 335 (setzt alb. vi& = *uinga-),

Bthl. Ileidelberger SB. 1918, Abh. 1 (Lit.; hier bos. iiber das kurd. Wort
und dessen Scheidung von bus „Ulmea

. s. auch unter *bhdgo- „Buche‘),
Trautmann Bsl. Wb 360. Das Yerbaltnis der nas. zur unnas. Form ist

noch zu kliiren : ist der Binnennasal aus einstigem suffigierten (*ui()no -)

herzuleiten? (vgl. lit. vandun ; slav. vodn).

niro-s „Mann“.

Mit 7: ai. v Trd-, av. viva- ..Mann. Held“, lit. vyras, lett. wins, apr.wijis
,.Mann“.
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Mit 7: lat. vir ,,Mann“, in der altern Sprache auch das einzige Wort
fur „Gatte“, wozu virago ..mannhafte Jungfrau. Heldin“ (verkelirt dariiber

Fay KZ. 45, 122 . virtus ,,Mannhaftigkeit, Tiichtigkeit, Tugend“, umbr. itiro,

ueiro „viros“, air. fer „Mann“, cymr. usw. gwr, pi. gtvyr (zu welehem der

Sg. gwr nach Pokorny KZ 44, 373 analogisch dazugebildet ist), got. tntir,

anord. verr, ahd. as. ags. wer „Mann*‘ (trotz Pogatscher Anglia HI, 261),

nhd. Werwolf s. auch Falk-Torp u. varulv . Wahrscheinlich zu ai. vagns

n. ,,Kraft" usw. *nei- ,,aut' etwas losgehn", s. d. micht als der ..ehelich ver-

bundene" nach v. Patrubany KZ. 43. 53 zu uci- ..biegen. winden, binden*‘i.

nis-en- „Horn“?

Ai. visana-m, v liana, ..Horn, Hauzahn des Elefanten, Spitze**; vielleicht

ahd. wisant, wisunt „bubalus, Wisent*', ags. icesend, uroscnd. anord. visundr

ds. (*iiis-on-fo-, -n-to- „gehornt"\ Petersson KZ. 46, 131, Charpentier KZ.

47, ISO (auch 40, 432).

wisent nicht zu gr. tov&dg. s. *uendli- „Haar"; andere Deutungen s. bei

Liden IF. 19,347; Meringer DLZ. 1915,452 (als ,,Besamer. vrsulhnli" zu

nets- „flie£en“; nach FickIII 4 413, Falk-Torp 75 und 1437 u. bison wie

apr. toissambrs „Auerochs*‘ — *wisa- der Entsprechnng von aksl. gtfbn

,,bos jubatus" — von seinem Moschusgeruch, idg. uiso- ..Gestank** zur

Sippe von lat. virus, idg. tieis- ,.zerflieBen*\ Letztere lleutung ist vielleicht

besser als die obige, da der Wisent gerade ganz kurze Horner hat. —
Ob gall. Vesontio „Besan§on" trotz seines e statt i beim Wisentnamen
verbleiben darf, ist ganz fraglich, zumal diese Deutung nur auf dem laut-

lichen Anklang aufgebaut ist).

Yielleicht als ..krummes Horn** zu *ueis- „drehen ** ? s. auch Jacobsohn

Herm. 44, 92 Anm.).

ijokso- ,,Wachs“.

Ahd. as. wafts, ags. waw, aisl. vttx n. ,.Wachs*‘
;

lit. vri.fas, left, vas/.s

ds.
;

russ. ksl. (usw.) voslz ds. Yerniutlich zu *ueg- ..weben”, wie ahd.

H'nha „Wabe*‘ zu *ttebh- ..weben**.

S. Kretschmer Einl. 164 a 3, Liden Stud. 27 f., Osthoff Par. I 19 (dessen

Ankniipfung an icachscn ebensowenig iiberzeugt, wie seine Yerbindung von

lat. corn mit cri-sco, s. u. *qar- ,,Wachs‘‘), Trautmann Bsl. Wb. 343.

iiogShni-s. uogUhnes- „Pflugschar“, liog'lhio- ..Iveil .

Gr. orpvfs' vvvtg. dgorgov Hos. (dazu wohl auch 67/ <aa * dtotioi dgorgeov.

Ay.aovdveg Hes.. obwohl die Bedeutungsangabe Zweifeln Raum liiBt. siehe

Meringer IF. 17, 132) = apr. tvagnis ,,Pfliigmesser *
; ahd. icagtinso, nhd. bail*.

der Wagensttn, norw. mdartl. vagnse, aisl. rangnsi , Pflugschar* ; auch lat.

vomis, -rris Yom. danach auch Vomer) ..Pfiugschar'* mochte man lieber

auf *mgVdtnes- (Fick I 4 554) zuriickfiihren als (s. Johansson BB. IS. 117 f.,

Stolz, FestgruB aus Tnnsbruck 1893. 9Sff., Solmsen Stud. 25 f., Brugmann
I 2 591 ; verfohlt Siitterlin IF. 29. 12S) auf ein ttngVdt-snti*-. es kann das anl.

u- auf dissimilatorische Entlabialisierung des <j
uh liingewirkt haben. die

aber im Wandel von n zu in einen Ersatz fiir das schwindende u schuf;

der weitere Wandel von *rn<tjinies-
(*vogh»tis- '!) zu *nlgmrs- kann mit

trdma ;wenn aus *tr<r/jna , s. Sommer - 231) vergliehen werden.
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Gr. vwtg ,,Pflug8char" ist fernzuhalten ;
Lit. dariiber bei Boisacq s. v.,

wozu noch Siitterlin IF. 29, 126.

Ahd. weggi, wecki „Keil“ (uud „keilformiger AVecken 11

), ags. weeg, aisl.

veggr „Keil“ = lit. vctgis „Keil = Zapfen, Hammer, Nagel'-', lett. vadzis „Keil“,

vgl. Buga Kalba ir sen. I 297.

An Wzverwandtschaft von ahd. waits „seharf“ glaube ich nicht (s. ueg-

,.frisch“). Mir. fecc „Spaten“ (Stokes IF. 2, 168, Fick n 4 266) ist wegen

nir.feac zu beanstanden (Pedersen KG. I 159), auch ist in unserer Sippe

sonst nur o-Yokalismus zu belegen.

Vgl. Bugge BB. 3, 121, Fiek und Bezzenberger BB. 12, 162 168, Zu-

pitza Gutt. 101, Johansson aaO.

uor-, ur- „Schwindel, Wahnsinn“.

Gr. cbgaxtdv „ohnmachtig werden, erblassen11 gehort zu einem Stamm
(hoax-, welcher in alts, worig „entkraftet, miide, matt-4

,
ags. werig, engl.

weary „mude“, wdrian „wandern, zerfallen", abd. wuorag „berauscht“ vor-

liegt. Die A'-Ableitung fehlt in altn. orar f. pi. „Betaubtsein“ (hofudorar

„delirium !

'), orr (
*uorio-) „geistesgestort, yerwirrt, wiitend“. Uber die neu-

skand. Formen vgl. Falk-Torp 1410 (yr), 1420 (or; Lit. 1582). Die Be-

ziehung zu gr. wgog, deogog „Schlaf‘‘ trifft aber kaum zu. Vgl. Persson

Wortf. 548, Fick III 4 414, Falk-Torp aaO., Boisacq s. v. cbgdxtdv.

Holthausens Verbindung der germ. Sippe mit lat. varus „auseinander-

gebogen" usw. ist wohl doch nicht wahrscheinlich genug (KZ. 47, 308).

Vgl. ita-.

uortoqo- „Wachtel“.

Ai. vartalca- in., vartika f. „WachteF, gr. ooxv^, -vyog, bei Gramm, auch

-vxog und mit -0-, bei lies, yooxv^, d. i. fogxv£ „Wachtel‘‘, dessen Aus-

gang teils nach Vogelnamen wie tJSvf, f}atj)v£, -vxog, teils nacb xoxxv£,

-vyog (und jixegvg, -vyog?) umgestaltet ist. Curtius 5 349, Brugmann II 2

1, 491 f., 505, 605, Robert Les noms des oiseaux 24f., Boisacq 718; Zusam-
menhang mit iiert- „wendeu“ wird gesucbt, ohne daB eine befriedigende

Anschauung dabei zutage trate.

urdho- ^ornstrauch' 1
.

Iran. *v%di-, vorausgesetzt von up. gul „Rose“ und den Lw. arm. vard,

gr. (f)Qodov ,,Rose“ (daraus lat. rosa, s. Vf. LEWb. 2
s. v., Kretschmer Gl. 3,329;

trotz derZw. Meillets Bull. soc. lingu. 59, LXV); ags. word „Dornenstrauch“,
norw. or, ol (*ord

)
JohannisbeerstrauchA Schulze SBprAk. 1910, 807 f.

;

Schulze betrachtet auch lat. mbits „Brombeerstrauch, Brombeere 11
als idg.

Wechselform *rttdho- dazu und stutzt sich auf den Parallelismus von lett.

vafde, lit. varle (*vard-U) „Frosch“ : lat. rube t

a

(so auch Bechtel Lexil. 60);

doch gehoren beide lat. Worte eher zu reu-, rea-b- „aufreiBen“ (s. d.).

ujqUos „Wolf ‘ (daraus *luq20S in gr. Ivxog, s. Froehde BB. 14, 107;

Siitterlin IF. 25, 6, 8, 75), iilq“I .,Wolfin' 1

.

Ai. vrka- m. ..Wolf 1

,
vrki „W6lfin“, av. vJhrka- „Wolf“ (geneuertes

Fern. V9hrka); arm. (jail „Wolf ‘ (Hubschmann Arm. Gr. I 431, s. zum Laut-
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lichen Pedersen KZ. 39, 364); gr. Xvxog (geneuertes Fem. Ivxaiva); frag-

lich lat. lupus (ware sabin. Lw., Osthoff IF. 4, 279 m. Lit.; wenn aber
auch furs Osk.-Umbr. Entlabialisierung von q'l nach u anzunehmen ist,

s. Yf. Kelten und Italiker 59, so zur Sippe von volpes, s. ulp-, nach
Spiegel KZ. 13, 366, Bersu Gutt. 143, Zupitza Gutt. 16);

alb. uVk „Wolf" (G. Meyer BB. 8, 191, Alb. Wb. 457, Alb. St. Ill 3);

got. wulfs, aisl. ulfr, ags. as. waif, ahd. wolf „Wolf‘ £

.
fem. ahd. wulpa,

mhd. willpe, aisl. ylgr (*wulfaz aus *wulywas durch Diss. gegen den An-
laut, wul^wt zu wulit ebenso, wahrend gen. tvul^wjds durch den w-Schwund
vor j wubjoz ergab, aisl. ylgjar

,
wozu nom. ylgr; an letzterer Form scheitert

die Zuruckfiihrung von *wulfs usw. auf *ulpos durch Zupitza Gutt. 16);

lit. vilkas lett. vilks, apr. wilkis „Wolf“, lit. vilke „Wolfin“ (lett. ulks,

vulks „Wolf“ aus dem Russ., s. Endzelin KZ. 44, 61); abg. vhkh, russ. volkz

.Wolf".

Curtius 161, Osthoff aaO. m. Lit., Vf. LEWb. 2 u. lupus. Yielleicht als

„reiBendes Tier" eine Ableitung von uel- „rei6en“ (s. d.) in lat. vello, vol-

tur usw., was gleicherweise fur ul-p- (s. d.) in Betracht kommt.

uJP- 1«P- in Raubtierbezeichnungen, bes. aus dem Hundegeschlecht (Fuchs,
Schakal, Wolf).

Lat. volpes „Fuchs", valpe-cula, lit. vilpikys „wilde Katze“.
Av. urupi-s m. (frupi-s) „eine Art Hund", raopi-s ebenso („Fuchs,

Schakal"), mpers. ropds, np. robah ,,Fuchs" = ai. lopagd- (auch lopdka-) m.
„Schakal, Fuchs"; arm. alues „Fuchs‘ £

;
gr. aktbm]£, -xog ds. (s. u.);

lat. lupus „Wolf“ (kaum wahrscheinlicher zu *ulquos, s. d.); abret. acorn.
louuern „Fuchs“, nbret. louarn ds., gall. Aovegvio; MN., acymr. Cruc Leuyrn
ON., ncymr. Llywernog ON. (*lup-erno s. Pedersen KG. I 92, II 53);

lit. Idpe Fuchs", lett. lapsa „Fuchs“ (synk. etwa aus *lapesa, -isa).

Ygl. Spiegel KZ. 13, 366, Bersu Gutt 143, Zupitza Gutt. 16, Hiibsch-
mann KZ. 26, 603; Fick I 4 556, II 4 256, Yf. LEWb. 2 u. lupus, volpes, und
nun bes. Schulze KZ. 45, 287 f.

ulp- zu lup- wie ulg«os : luq«os (s. d.; verfehlt Sutterlin IF. 25, 75);
lit. Idpe (lett. lapsa

) nach Schulze aus *ulape (vgl. aXaxpog' Xevxog lies. :

slav. lebedy „Schwan“ : ahd. albiz ds., gr. akcpog); die Yollstufe der Wz. ist

also iilep- oder ulap-, allenfalls *iielep-, *uelap-

;

daB dl.cbmf als

zu deuten sei, ist hingegen wegen der tlbereinstimmung des Anlauts mit dem
von arm. allies weniger wahrscheinlicb, als daB es ein altes Lehnwort aus
Asien sei (s. Bartholomae BB. 10, 294, Hiibschmann Arm. G. I 415; vgl.

ai. lopaga-'); unsicher ist die arm. Gdf.
:
(a)lu[p}ek- ( : kelt. *!u\p]erno-, lat.

lupus
)

ist lautlich moglich, aber wenn gr. alwTiqt-, was geographisch und
wegen a- das nachstliegende ist, mit der Yorstufe des arm. Wortes zu-

sammenhangt, wiirde eher von *alou[p]ek- auszugehen sein; dadurch ver-
lore auch die Annahme Schulzes, daB arisch *raupaga- durch volketym.
AnschluB an die Vorstufe von ai. lopa-n „Raub", loptra-m ,,Beute" aus
*rupaga- umgebildet sei, an Wahrscheinlichkeit, und bleibt mit einer aus
*lup- erwachsenen sekundaren Hochstufe leap-, loup- auch weiterhin zu
rechnen. — Man beachte die Ubereinstimmung einerseits in der e-Bildung

(volpe-s Idpe, dkcbm]-^; arm. allies aber mit idg. -e-; oder im Hiat doch
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aus e? Der 7-St. des Avest., sowie von lit. vilpi-\si)s] scheint als

das alteste zu erweisen), andrerseits im ^-Suffix (lopa-np aluc-s, aXd>7U]-£,

lett. lap-s-n, Lit. vilpi-i-f/s).

Anmerkung: lupus nicht naeh Schrader RL 259 als quolpi- zu ahd.

wi'lf, ags. hwfp, aisl. Jtvelpr ,-junger Hund, Junges von Tieren“ (woriiber

andere Deutungen hei Falk-Torp u. hvaljt-, auch — nicht annehmhar —
bei Siitterlin IF. 29. 12S) iiber allfallige Bez. zu tirl- ..reiBen" s. d. und
ylq'ios.

nieth-, iiith- ,,schiitteln k

Ai. vyathatv ,,schwankt, taumelt, geht schief, kommt zu Falle, zuckt,

weichtA vithurd- ..schwankend, taumelnd 1

'; got. ivipon „schiitteln“. Fick I 4

134 (mit fernzuhaltendem
;
Beziehung zu *uei- ,.drehen" ist moglich, da

im Kreise dieser Wz. Worte fur „schwanken, bin und her be\vegen L
‘ recht

baufig sind (Zusammenstellungen z. B. bei Petersson LUA. 1916,64).

Fern bleibt lat. vitium (gegen Lewy KZ 4'*, 562; s. ui- ,,auseinander‘‘),

v itrum (s. Yf. LEWb.

2

s. v. >, vitaro .gegen Lewy aaO.: s. *ei- „gehn“).

uraq- oder uroq- ..bitzig, lieiB, Hitze'-?

Av. urvuxni- n. ,,Hitze" (ar. *urakra-i; ob dazu als ,.jemandem ein-

heizen, Hitzigkeit :
‘ die germ. Sippe got. icrohjan ,. anklagen", aisl. r0gia

,.ds., Feindschaft erregen", as. ivrogian ..anklagen't, ags. trrigun ..anklagen,

erregen, aufriihren Meereswogen)", abd. rmgrn ,,anklagen, scbelten"'. nhd.

riigcn ,
got. ivruhs ,.AnklageA aisl. yog ,.Streit, Zank, Yerleumdung", as.

ags. wrolit „Streit, Zank"? Bartbolomae Wb. 1541 z\v., Fick III 4 419 zw.

Hochst fraglich, aber docb eber zu erwiigen, als Yerbindung der germ.

\Yorte mit ai. vrctsJ;- ..abhauen" usw. (s. Ulilenbeck Ai. "Wb. 294 zw.).

1. uragli- bzw. a : >) ..Dorn, Spitze, stecbender PflanzenstengeL.

Att. giiy/>z (o<~r/og\ jon. gqydz ..dorniges Reis, Dornstraucb, Dornenhecke' £

(og/j’/ov al/inaia.; lies, mit o- als Ausdruck von y, siehe auch u. iier-gh

..drehen";
;

gdyj-; ..Riickgrat spina dorsalis, uy.avda u. dgl. Berggrat' 1

,

gayjfo ,,'das Riickgrat zerbrechen, daher allg. :) zerhaue, zerstiicke"

:

Mir. fracc ..Nadel"?? (' ijtvyhnd , Fick II 4 287 ; lit. rains „blatterloses,

dixrres Reis, Stoppel. Besenstumpf. Gabelzinke"', rafts ,,Stoppel 1

', tri-rafts

,.dreizinkig‘‘ (Liden Anlautges. 15, Solmsen Beitr. 162f, wo zur Trennung

von nrCtgJt- ..scblagen", Bechtel Lexil. 292k

2. nragh- ..scblagen, stoBen".

Att. gartco (a: f'ggaSa. tgodyDgrj. jon. gpoaco ,.schlage, stampfe : intr.

scblage. uberschlage mich oder schlagc auf =) stiirze heftig, dringe heran k

att. yarn g)giiy.Tqz ..der Herabstiirzer, Wassersturz, Fallgatter, ein sich

schnell herabstiirzender Wasservogel. TaucherA jon. yaTa(g)g)jy.rt]z ..Name

eines Flusses in PhrygienA att. gdyja. jon. ggyuj ,,Meeresbrandung. Flut;

umbrandete Stelle"'.

Aksl. u-raziti ..percutere", slov. u-raziti „verletzen“, russ. razo, t ech, rdz

,,Schlag‘, poln. raff: „verwunden".
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Liden ein bsl. Anlautges. 24 f., Solmsen Beitr. I 163 a 1 (hier zur Tren-

nung von gdytg, idg. iirayh „Dorn“ und von gtjyvv/a). Horn. azf]d ’ svgdg,

das einen innergriech. Hinweis auf anl. ur- bote, bedeutet vielmehr ,,ex

7tXayiov“, s. Stolz IF. IS, 460 f.

u(e)reik- „Heidekraut‘.

Gr. egeixrj (*j-sgeixa); air. froach, cymr. grug (*uroiko-). S. *uer-gh-

unter *uer- „drehen".

nreg-, urog-, ureg- „brechen“.

Gr. grjyviifu fund gijooco) „breche“ (sogdygv, eggcoya, herald. iggrjytTa
,

gij^ig, lesb. fgij^ig (alk.) „das Durchbrechen, ReiBen", jon. gay>j ,,RiB,

Spalte“, gdydrjv adv. „reiBend, heftig, ungestiim", SaydaTog Adj. ds., gcbg,

-yog „RiB, Spalte, Ritze", gcoyrj, goryfig, gory/iog, gcoy/iog (*ocoxofidg
)
„RiB,

Spalte", gooyaleog „zerfetzt“, ggyulv -Ivog „Wogenbruch Brandling".

Arm. ergic-itr.anem
(
*ureg-) ,.gi]yvvfu“. Meillet Msl. 10, 281, Pedersen

KZ. 39, 344, Liden Arm. St. 101, 112 (das arm. Wort nicht nach Scheftelo-

witz BB. 28, 295, 310; 29, 54 zii lit. griezin, -ti „mit dem Zirkel einreiBen").

Uber lit. remit, rcziau, rezijti „ritzen, einschneiden" s. u. rei- ..ritzen".

— Uber dt. IYrack s. u. nreg- „stoBen“.

Das Griech. hat bedeutungsverwandtes dyvi'fii „breche“ (saga, saya),

dyi) ,.das Brechen; Bruchstuck, Trammer', xvfiarojyij .JBrandung", dyfidg

„steiler Abhang (Abbruch)", agog ds. (kypr. Stadtname "A$og, ’Oafo;. d i.

fdgog), im-coyt) ,,ein gegen die Wogenbrechung errichteter Bau" (Bechtel

Lex. 1 34
i,

[jogsm vri icoyfj ..Zuflucht gegen den Wind' 1

(eig. „Ort, wo sich

der Wind bricht'
1

, *fi-jojyd, Boisacq 268 m. Lit.; auch biuoyg wird *sm-

j-ifioya rnit diss. Silbenschwund im langern Worte fortsetzen, gegen Bechtel

aaO.). Man sucht Yermittlung mit fgijyvvfu unter Berufung auf frango:

ai. bhanaJcfi, so Brugmann II 2
3, 294 (zw.l unter der Annahme von Fern-

diss. bes. in der Figura etymologica; docli ist auch der Ablaut von ayrvui

anders als der von ggyvvfu und ist bei der Yerwandtschaft von „biegen ‘

mit ..brechen" Zugehorigkeit zu ud-, uug- „biegen" (Fick 1
4 123, 541) noch

immer zu erwagen.

ureg- iund nerg-?) „stoBen, drangen, puffen, treiben, feindselig verfolgen".

Ai. vielleicht vr&jati „schreitet, geht". pravrujdynti „liiBt wandern. ver-

bannt", paravrj- „YerstoBener" i die Bed. von vrdjuti ist ebenso wie die

von ags. ivrecan „schreiten, gehn“ wohl aus „treiben" in intrans. AYendung

erklarbar; Persson Beitr. 501 sucht dagegen in ihnen ein mit *uer-g-

„drehen“ niiclistverwandtes *urc-g-, Gdbed. „sicli dreliend bewegen". Uber

ir. drebraing ,.ging“, Fick II 4 287, s. Zupitza KZ. 36, 57 Anm. 1, Pedersen

KG. II 368j.

Lat. urgeo (daneben friih, aber unurspriinglich urgueo), -ere ,,drangen,

drangend fortstoBen, treiben, stoBen" (obwohl auch ,.an sich pressen, uin-

armem' kanm besser zu *uer[gh-] ,.drehen" nach Persson Beitr. 506 f. und

friiherem s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Got. wrihan „verfolgen", anord. rclai „treiben. jagen, verfolgen, vverfen,

verwerfen", ags. wrecan ,.drangen, treiben, raclien" (und ,,vorwarts schreiten".
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s. o.). afries. tvreka „treiben, raehen", as. icrecan „rachen, strafen", ahd.

rekhan ds., tvreh „exul“, got. ivraks „Verfolger“, wrakjan „verfolgen“, ags.

wracu „Racke, Strafe, Elend", wrcec „Yerbannung, Elend", wrecc(e)an „auf-

muntern, antreiben, wecken", wrecca „ein Yerbannter, Elen der, Fremder",
as. tvrekkio

,
ahd.

(
iv)reck(e)o „landesfliichtiger Held", nhd. (neu aus dem

Mhd. aufgenommen) Reeke; ags. wroec auBer „Yerbannung, Elend" auch
„umhertreibender Gegenstand" (vgl. wrecan „schreiten“), norw. mdartl. rak

„umhertreibender Gegenstand, Triimmer oder Seetang, die auf den Strand

geworfen \verden“ (daher mnd. Wrctk „Wrack" wohl nacb Palk-Torp unter

vrag, vrage hierher, nicht nach Persson Wzerw. 19, Brugmann IE. 6, 96

zu gtjyvv/xi zu stellen), mit e ebenso anord. reka „auf dem Wasser treiben",

rek „auf dem Wasser treibender Gegenstand"; dehnstufig got. wrekei ,,Ver-

folgung", afries. wreke, as. ivraka „Strafe, Rache", ahd. rahha „Rache“,

anord. rcekr ..verwerflich", rcekja (: ai. vrajayati
) „verwerfen, vertreiben"

= afries. wreka, ags. icrcecan „treiben, drangen".

Im Bsl. *uerg- in vereinbarer Bed.: lit. vergas, lett. vergs „Sklave“, lit.

vargas „Not, Elend", vargti „Not leiden", apr. wargan Ace. sg. m. „XJbel,

Leid, Gefahr", lit. vargus „sehwer, beschwerlich, elend", lett. vargs „elend,

siech", apr. wargs „schlecht“, aksl. vragz „Feind", poln. wrog „EFbel, Boses;

der Bose, Teufel; Verhangnis".

Ygl. Fick I 4 555, III 4 415, Zupitza Gutt. 170, Falk-Torp aaO., Traut-

mann Apr. 457, Yf. LEWb. 2 u. urgeo; doch sind die bsl. Worter auch mit

germ, ivarga- (s. unter *uer-gh-, *uer- „drehen“) vereinhar.

(ureth-:) iiroth- oder urath- „stutzen“?

Ags. wradu f. „Stiitze“, wredian „stutzen“, as. wredian „stutzen“, gi-

wredian „eine Stiitze bilden" werden von Trautmann KZ. 42, 331 mit av.

arvada- „befreundet; Freund" verbunden; doch ist dafiir eine Gdbed. „auf

den man sich stiitzen, verlassen kann" nicht zu Bichern.

uren- „bespritzen, besprengen".

Gr. oatVco „bespritze, besprenge (mit Wasser oder Staub)", gavfc „Tropfen“;

mit -dh und -cf-Erw. tjaiidiuyS, .,Tropfen, Staubkorachen“
(
urn-dh -), ga&a(va>

„besprenge, streue aus" und^ eggadatcu, eggadcno, gdooare Pf. pass, und

Aor. zu galvco (letztere nicht wahrscheinlicher zu (jOagdeo „benetze“ s. u.

erd- „zerflieBen“), Solmsen KZ. 37, 590 f. ; letzterer stellt hierher, indem
er „bespritzen“ als „Tropfen fallen lassen" versteht, auch slav. roniti in

abg. izroniti „effundere", russ. ronitb „fallen lassen, fallen", skr. roniti,

russ. izronltb sl'ezy „Tranen vergieBen", doch s. eine wahrscheinlichere Auf-

fassunsr der slav. Sippe u. er- ,,in Bewegung setzen".

Holthausen IF. 35, 1 32 f. will auch as. ahd. wrennio „Hengst" (*ivranjo)

als „Bespritzer, Beschaler" (vgl. ai. uksdn- „Stier“ : uk'sdti „benetzt“) hier-

herstellen; doch sind diese nicht von as. wrlnio, ahd. reineo, rein(n)o „Hengst“

(zu ags. ivrcene ,
as. ivrenise „geil“, schwed. norw. vrinn „schreien, wiehern")

zu trennen und wohl durch die roman. Lehnformen (frz. garagnon usw.)

beeinfluBt, d. h. riickentlehnt.

Wenn auch die slav. Worte aus der Yergleichung ausschieden, ware die

gr. Sippe auch auf *sren- zuriickfiihrbar.
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uleiq- „fliissig‘
!

s. unter leiq-.

ulek- „glanzen“.

Ai. ulka, ulkusl „feurige Erscheinung, Meteor, Feuerbrand"
;

gr. •

XaynQwg. Kvtcqioi Hes., fjkey.rcog ,.glanzend ; Sonne“, tjXextgov „Mischung von
Gold und Silber, Hellgold ; Bernstein" mit fj- aus a-, vgl. rhod. AXey.zgcova

usw.
;

Lit. bei Bechtel Lexil. 157 (nimmt ein unerklarliches Praefix «- an;

es ware zu untersuchen, ob und unter welehen Bedingungen gr. Vorschlags-

vokale Dehnung erfaliren haben).

Fernzuhalten sind (s. Vf. LEWb. - u. Voclanus, Boisacq u. ijXexzcoQ m. Lit.)

:

fel%avog • o Zsvg jiagd Kgrjolv Hes., lat. Volcunus (wohl aus dem Osten
stammend; s. Glotta 5, 304 f.); ir. Olciin, abrit. VIcugmts (Fick IT 4 55 f.

;

zu ir. ole „bose“?); ai. varcas- n. bedeutet nicht „leuchtende Kraft, Licht,

Herrlichkeit", sondern „Tatkraft“, wie av. varocah „Kraft, Tatkraft, Wiirde",
s. A. Weber SBprAk. L90I, 772, Bartholomae Airan. Wb. 1367; dab *ynj-

navnlkn- das Grundwort des EN. Yajnavalkya- „durch Opfer Glanz habend"
meine (Wackernagel KZ. 46, 271), ist wenigstens unsicher (es wiese auf
ein *iielk- neben dem nach gr. ykty.- angesetzten *ulek-'). — Beziehung

von yjXey.TtoQ zu ahd. elo „fahl‘‘ (Persson Wzerw. 240) scheitert am urgr. a-;

auch nicht zu ai. dreati „glanzt usw.“, das idg. r hat (s. *erk- „strahlen‘‘).

DaB aus diesem karg und etwas unsicher begrenzten idg. ulek- durch
die Tiefstufe *idk- zu *luk- die reich entwickelte Wz. *leuk- „leuchten,

weiB“ erwachsen sei (Bugge KZ. 20, 2ff., v. Bradke ZdMG. 40, 351, Noreen
Ltl. 225), ist ganz fraglich.
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rksa „K6te. Fessel (bei Huftieren)"'.

Ai. rksdld „Fessel", icchdra ds. naeh FickI 4 119. 303 zu lit. r£sa „Koten-

gelenk des Pferdes". Uhlenbeck Ai. Wb. 33 vermutet Zugehorigkeit zu

ai. rdksuti (s. u. rckp-).

rkfo-s „Bar‘.

Ai. rkiu-h „Biir" fdazu ein neues fem. ikit ..Barin'") = av. aria- ,.Bar"

(s. Bartholomae Altir. Wb. 203), oss. ars (s. u.), arm. arj .Bar" (Hiibsch-

mann Arm. St. 121; Ilerleitbarkeit aus *rkpo-s vertritt Meillet Msl. 10,

280 f., Interdictions S, Brugmann Grdr. I 2 797, Bartholomae Stud. II 12,

wonach j aus ks, kp nach r, wahrend Pedersen KZ. 38, 208 und 39, -4 32

*rkphj- zugrunde legt; Scheftelowitz BB. 28. 293, 29, 17, Pokorny Stellung

des Tocharischen 23 halt das arm. Wort ganz fern, und wohl mit Recht, da mit

arjar ,,Stier" zu ar'/n „dunkelbraun"‘ vereinbar, alb. art ..Bar"' (G. Meyer BB. 8,

191, Alb. Wb. 15, s. auch Pedersen KZ. 36, 106), gr. ugy.zo? „Bar“, mir. art,

cymr. arth „Bar\ gall. Dcae Ariioni (s. Zupitza KZ. 37, 393 Anm. 1, gegen

Pedersens aaO. Annahme von Entlehnung aus lat. ardas aus gr. dgy.zog;

zum Lautlichen s. zuletzt Pedersen KG. I 41, 89, 124 und zum kelt. Ur-

sprung von bask, harts „Bar ‘, aquitanisch Harms M. A. ebenda I 21 gegen

KZ. 36, 106\ lat. ursus „Biir"" (zunachst aus *orrsos\ scheint wegen ur-

statt or- aus r dialektische Lautgebung, Ernout El. dial. lat. 244).

Aeben diesen auf *rkpo- berubenden Formen steht mit einem an y&div.

yafial erinnernden Lautverhiiltnis *rko- in gr. cigy.og, agy.ikog „Bar" (dazu

der Name der Aoxade;; s. bes. Kretschmer KZ. 31, 432, Zupitza KZ. 37,

393 Anm. I) und npers. airs „Bar“ (aus iran. *rsa- = idg. rko~, s. Hiibsch-

mann KZ. 36, 164 f. : auch oss. ars kann solches iran. *rsa~, aber auch x
rki-

= idg. *rkpus fortsetzen.

Man vermutet z. T. Yerwandtsehaft von *rkpos mit der Wz. von ai. r(de-

salt „Beschadigung " (siehe *rekph-) und, noch unwahrscheinlicher, mit ai.

rkiura-h „Dorn“ (z. B. Fick I 4 303, Uhlenbeck Ai. Wb. 242). — Uber den

in andern idg Sprachen durch Tabu verursachten Ersatz des alten Biiren-

namens durch andere Worte s. Meillet Interdictions 7 If. — Altere Lit.

bei Curtius Gdz. 5 133.



ngni-s (besser egni-sl) „Feuer‘\

Ai. agni-h ,Feuer“, lat. ignis, -is ds., ab. cgm, lit. ugms, altlit. ungnis,

lett. uguns (aus *ugns < *ngnis s. Buga KS. 1, 186).

Die Grundform ist zweifelhaft. Pedersen KZ. 38, 395 und Vondrak BB.
29, 21 2 f. gehen von idg. *ngnis aus; lat. ignis ware dann aus *engnis *ng-

nis entstanden (s. auch Muller Altit. "Wb. 166), alit. ungnis ware lautgesetz-

lich und ugms hatte sicb erst nach Dissimilation des ersten n entwickelt.

Slav, ognu lafit sich allerdings nieht aus *ngnis erklaren, sondern nur aus

idg. *ognis (Yasmer niiindlieh). Zwar hatte ursl. Hgm> (ab. ogns) mit im
Anlaut gedehnten a (vgl. Vondrak aaO.) ein *vygnb ergeben, welche Form
dem bohm. vijhen f. „Rauchloch, Esse, Ofen, Schmiede“, serb. v'tganj m.
„AmboB, Schmiede“ usw. zugrunde liegt, aber fur n im Slav, haben wir

sonst niemals o oder (v)y. Die Schwierigkeit besteht auch in der Annahme
der Dissimilation von lit. ungnis, da diese Form auch ein epenthetisches n
enthalten (Bezzenberger, B. z. Gesch. d. lit. Spr. 42), bzw. ein Schreib-

fehler sein konnte (Trautmann 334). Geht man von idg. *egnis : *ognis aus

(lat. ignis <( *egnis, Brugmann Grdr. I 2
166), konnte in lit. ugms eine Re-

duktion von idg. o liegen, wie auch lit. itpe, lett. upe .jWasser'' u als

Reduktionsvokal von idg. a enthiilt (vgl. dp- „Wasser, FlutF).

Die keltischen Parallelen bei Fick II 4 7 sind fernzuhalten, wie auch die

gr. bei Bezzenberger BB. 27, 161. Falsch Fay Cl. Rev. 13, 396.

*ndhos, pdheri „unter, sub“, ndhero- „der untere“, ndh emo- „der unterste‘‘.

Ai. adhd-h (-as) ,.unten“ (als Praep. m. Acc. Gen. Abl.), gthav. add „unten“,

vielleicht arm. snd in der Bed. „unter“ (m. Instr.). — Av. adairi „unter,

unterlialb" (Praep. m. Acc. Abl.) = got. undar, ahd. nntar und untari

(letzteres Satzinlautform mit bewahrtem alten Auslaut), as. undar, aisl.

tinder „unter, sub“ (als Praep. mit Acc. und „Dativ“)
;
ob lat. inferne,

infemus ein entsprechendes *infer voraussetzt oder nach interns : internns,

superus : superne vom Adj. inferus aus geschaffen ist, bleibt fraglich (iiber

got. undaurnimats s. u. en-, enter-). — Adj. ai. adhara-, av. adara- „der

untere“ (ai. adharCit Adv. „unten“ == got. undaro Adv. und Praep. m. ,,da

unten“), lat. inferus „der untere“ (zum f s. Yf. LEWb. 2
s. v.), Adv. und

Praep. m. Acc. infra (* infern) „unterhalb“.

Ahd. untaro „der untere", gr. *d&ego- vorausgesetzt von *adegiC<x> ,,ver-

achte, verschmahe“ (vgl. ai. adharina- „verachtet“ und dt. ,.heruntermachenu ;

Giintert IF. 27, 47 f. m. Lit., Boisacq 1088). — Ai. adhamd- ..der unterste“,

lat. infnnus ds. — Germ. Neuschopfung ist ahd. untuna, aisl. undan „unten - ‘.

Z. B. Fick I 4
95, 500 (iiber air. iss „infra"', isel „niedrig“, Fick II 4 33,

s. aber Pedersen KG. I 50: *pedsu), Brugmann II 2
2, 859 f. Uber Yer-

mittlung mit ni-, nei- „nieder“ s. d.

W aide, Etymologisches Worterbuch. I.
22



324 «si nsis

nsi- ,,schmutzfarbig; Schmutz, Schlamra“?

Gr. aatg „Schlamm (eines Flusses)“, cioiog „schlammig“, ai. asi-ta-h, fem.

asi-kni „dunkelfarbig, schwarz“ wire! von Schulze SBprAk. 1910, 793 auf

Grand zahlreicher ahnlicher Beziebungen zwischen Sumpf- und Farbbe-

zeichnungen verbunden; lautlich ware daavg : densus (s. *dens- „dicht“, wo
fiber die Bewahrung des gr. a), formell z. B. ai. luiri- : harita- zu ver-

gleicben. Unbefriedigende Deutungen von uaig verzeichnet Yf. LEWb. 2

699, Boisacq 87 ; asitu- kaum zu cLsa-h „Staub, Asche‘‘, s. *fis- „ausdorrende

Gluthitze“.

nsis „Schwert‘\

Ai. asi-h „Schwert, Schlachtmesser*
;
av. atahu- ds.

;
lat. ensis „Schwert’‘.

Uber weitere Anknupfungen siehe die Gruppe unter ens-.

Gr. cioo ist nicht *nsor, sondern gehort zu gr. ueioco „hebe‘ ; (Prellwitz

Wb., Boisacq Wb.).

Zu arm. sur „Schwert“ vgl. Liden Arm. St. SO, al.



K.

qa- ,-gern haben, begehren“.

Ai. kdyamana- ,.gern habend“
(
a-lcctytya

-

„begehrenswert" mit aus diesem
jo-Praesens verschlepptem -y-, daher keine Stiitze fiir einen Wzansatz
*qai-, s. Persson Beitr. 574 gegen J. Schmidt Krit. 53, Wackernagel Ai.

Gr. I 15), Pf. cake „sich woran erfreuen, zu gewinnen. suchen, lieben,

begehren“, -kati- (in Zs.) „heischend, verlangend"'; av. ka- „wonach ver-

langen“ (kayo. 1 . sg., kata-, cakuse ;
Bartholomae Airan. Wb. 462); -wo-St.

ai. kama- m. „Begehren, Wunscb, Liebe“, av. ap. kama- m. „Yerlangen,
Wunsch“, woraus nacb Bartholomae Airan. Wb. 462, 463 die ai. Wz. kam-
erst sekundar entsprungen ware (Rgv. Prs. kdmayati, PPfMed. cakamand-

;

dann kamra- „reizend, schon“, kamana- „begierig, liistenY)
;
doch seheint

lit. kamaros „Geilheit“ (Nesselmann, Leskien Nom. 447) und lett. kdniet

„hungern“ (Endzelin KZ. 44, 63) die Anfange dieser Entwicklung bereits

in altere Zeit binaafzuriicken

;

ro-St. lat. cams „lieb, wert, teuer (auch vom Preise)“, lett. Mrs „liistern,

begehrlich 1
' (kdruot „begehren, verlangen“), got. hors „Ehebrecher, Hurer“,

aisl. horr ds., hor n. „Buhlerei, Unzueht", ags. lwr n. ds., abd. liuor n. ds.,

ahd. lmora (und Imorra aus *horion-) „Hure“, ags. hdre, aisl. h ora ds. (siehe

auch Falk-Torp u. hor; die germ. Worte nicht nach Siebs Mitteilungen

d. schles. Ges. f. Volkskunde Hft. 11, S. 5, Anm. 3 des S. A. zu abd. lioro

„Schmutz“)
;
reduktionsstufig gall, Carant-us. -Ulus usw., abrit. Carant-lnus,

-orius

,

air. carae „Freund“, caraim „liebe“; cymr. corn. bret. car „Freund“,
cymr. caraf „icb liebe"'.

Uber slav. kochati „lieben“ s. vielmehr u. qcs- „kratzen“.

Berubt ar. kav- (ai. cdkana, akanisam, av. cakana), can- (ai. caniltdm ;

ai. canas- n. „Gefallen, Befriedigung“, av. la?iah-, linah- „Verlangen, Hei-
schen“) „befriedigt sein, Gefallen finden“, av. cinman- n. „Begehren, trachten“

auf einem idg. -(e)«es-St. q-e-nes-1 Die set-Formen cani-, kuni- konnen ebenso
sekundar sein, wie kami-'syato, -tar- neben kama- (wenn Stokes KZ. 40,

246 mit Recht mir. chi, gen. cena „Liebe, Zuneigung“ als *kenu

-

vergliche,

ware q-en-
: qa- wie qs-cn- : qcs- u. dgl. zu beurteilen).

Wie ist der Yok. von ai. cam- „angenehm, willkommen, lieblich
<: (Fick),

cayamana- „begehrlich“, nicdyya- ds. cayn- ,.begehrend‘‘ (Fay KZ. 36, 1 30 f.)

zu beurteilen ? Idg. Abl. a : c (wie angeblich in lat. rupa : abg. rkpa, Zu-
pitza Gutt. 6, 122, Pedersen KZ. 38, 404; cam-: gr. xqlvyexo; angeblich

,,jugendlich bliibend ", Bezzenberger BB. 16, 240 zw., Hirt BB. 24, 248,

Giintert IF. 37, 85 ist nicht vorzuziehen ; nicht iiberzeugend die Ausfubr.

in BPhW. 1911, 151) ist weniger wahrscbeinlich, als erst ind. Ersatz von k

durch c nach dem Nebeneinander von kan- und can- (s. o.); die Deutung
von ags. Jiceman „beischlafen“, aschwed. hcef'da „stuprare“

(Viamnidon ; s. u.

kci- „liegen“) als einer zu ai. kama- gehorigen Ablautform ist unmoglich,



326 qa, qe (qem?), qom, qam — qai-, q!-

kann also nicht in unserer iVz. bereits urspriinglichen Weehsel von c mit

a stiitzen.

Ygl. Fick I 3
34, I 1 18, 188, II 4 70f., Ill 4

90, Yf. LEWb. 2
136, Persson

Beitr. 574.

qa, qe (qem?), qom oder qam Partikel, vielleicht etwa „wohl!“

Ai. ham binter Dativen von Personen (als Dat. commodi; so auch ein-

mal av. ham) und von Abstrakten (als finaler Dativ), auch beim Imper.,

nach den Partikeln nil, sii, hi, und in indik. Hauptsatzen; aksl. he, mif Dat.

„zu“ (Ws. Miller K8B. 8, 104, Delbriick Ygl. Synt. I 769, Solmsen KZ. 35,

463 f., Brugmann II 2
2, 855).

Nasallos (vgl. bes. Solmsen aaO., Berneker 463, 532, Boisacq 424) gr.

y.a, y.a, y.e (xev kann alten Nasal, aber auch v kptly.vouy.6v haben) etwa

„wohl“, Modalpartikel, slav. -ha (-ho, -Jcu, -hi, -ha, -ce, -ci, -cit) Anhange-
partikel bes. bei Pron., beim Imper. und bei Adv., auch wohl ho- als Praep.

in Verbal- und Nominalzs. (z. B. russ. ho-voroh „Halswirbel, Genick“); lit.

-hi (vielleicht ursprgl. he), -h beim Imper. (z. B. diio-hi, -h ..gib !').

Aber ir. eo „zu“ hat idg. q'i-, s. u. *hom.

qai- ,.allein‘
;

Qcainero-).

Ai. hevala- ,.jemandem ausschlieBlich eigen“, daher „allein“ und „ganz

vollstandig"

;

lat.caelehs, -ibis „unvermahlt, ehelos 1- (zurForm s. u.); vielleicht s.-ksl.

ceglyjh „einzig, allein“, ceglo Adv. „nur“ (zum Formans ware got. ainahls

„einzeln, vereinsamt“, lat. singulus zu vergleichen), ctgbchz (*cegzchb) „allein“,

doch wegen der Nebenformen scegh, poln. szczcgol (*sceg-) „Einzelnes, Be-
sonderes'-' von Berneker 123 bezweifelt.

Ygl. Fick I 4
18, Bezzenberger bei Fick II 4 88 (reiht zw. lett. hails „nackt,

kahl, blob 1-

,
haili Vaudis ,.Ehepaar ohne Kinder^ an, sowie ir. coil, coel

„diinn, schmal“, cymr. corn, cul „macilentus, macer“; die lett. Worte sind

eher mit den keltischen, die idg. oi haben, zu verbinden und auf ein ver-

schiedenes idg. hollos ,,kiimmerlich, nackt“ zuruckzufiihren), Prellwitz BB.
22, 113 f. (hier weitere Yerbindung mit *haihos „einaugig“ s. d.).

Lat. caelehs kann in seinem 1. Teile nicht dem ai. hevala- genau ent-

sprechen (gegen de Saussure, s. Gl. 6, 333). das lat. *caevolus ware (im

2. Teile muBte dabei wohl eine Form von *bhu- „fui, futurus usw.“ stecken,

s. Yf. LEWb. 2
s. v.; doch warum dann nicht -bus wie super-busi) viel-

mehr *caivilib-, das im 2. Glied die Wz. von dt. leben
(
*hbh-, Collitz

Praet. 81 f.), im ersten ein idg. *haiui- als Zsform von haiuero- oder kaiu-

elo- (ai. hevala-) enthalt (Typus y.vdi-ureiQa : y.vd-Qog, s. Brugmann II 2
1,

78). — S. noch qailo- „heil : ‘.

qai-, ql- ,.Hitze“.

Ahd. hei ,.diirr“, gihei „Hitze, Diirre“, arheigetun „verdorrten“, got. d. pi.

balsam „den Fackeln“ (es-St. *hai-iz-u Mit d-Erw. : ahd. help,, as. bet, ags.

hat, aisl. heitr „heiB“ (wovon ahd. nhd. heisen, ags. hbetan, aisl. heita ds.);

got. heito ,,Fieber“; ahd. hizsa ,.Hitze“, as. bittia, ags. h ill f., aisl. Inti



qai — kaiu-rt, -n- 327

m. ds. (die germ. Gruppe nicht besser nach Helten PBrB. 30, 24 1 zu slav.

sijati „glanzen", s. skai- „gedampft schimmern").

Mit -t-Erw.: lit. Icaistii, kaitau, kalsti „hei8 werden", kaciii't, ka'isti „zum
Heifiwerden oder Kochen aufs Feuer setzen", kaitra „Feuerglut“, kaitrus

„Hitze gebend", kaitulf/s 1. „aufbrausender Mensch", 2. ..Drehkrankheit

der Schafe“, prakaitas ,,SchweiB“, lett. kaistu
,

kditu, kaist .heifi werden,
brennen, Hitze haben“ u. dgl., iibertragen lett. kaitindt „argern, reizen“

(kcute ,,Schaden, Leid, Gebrechen, Plage", kciitet impers. „fehlen, schaden -
' 1

,

ygl. Miihlenbach-Endzelin II 135), apr. ankaitltai „angefochtene“.

Vgl. Uhlenbeck PBrB. 17, 435 ff., Trautmann Apr. 300; nicbt einleuch-

tend la8t Zup. 9, 112 bait, -t- fiir das im Germ, vorliegende *-d- nach
szdltas „warm“ u. dgl. eingetreten sein. — DaB die Wz. mit (s)qai(-t-, -cl-)

„hell, leuchtend" identisch sei („Hell — Feuer — Hitze‘), ist niclit wahr-
scheinlich. —

Fick III 4 65, Falk-Torp u. lues (m. Lit.) reihen wenig einleucbtend auch
an : aisl. hass (Viairsa-), ags. has, engl. hoarse, as. lies, ahd. heisi „heiser“

(eher Schallwort? wie wohl auch alb. kirem ,,werde heiser", G. Meyer
Alb. Wb. 308), dessen Gdbed. „rauh' £ aus „ausgetrocknet, ausgedorrt" sei

wegen norw. mdartl. haas „rauh“, hcesa, luersa „gesprungene Haut, Trocken-
beit bes. nach langem Winde“, his ,,ein leeres Korn in der Ahre ££

, hisen

..hinwelkend, vom Acker"; wegen mhd. heiser auch„Mangel habend, schwach,
unvollkommen" reihen sie auch got. ushaista „Mangel leidend" an; eher

ist dies unter naherem AnschluB an got. haizam haltbar, so daB us-ha( i)is-ta

eig. „ausgedorrt ££ (ob auch mhd. heiser in dieser Bed. als *hais-r(az) vom
*trairsa- ,,heiser"' verschieden?).

qai „und“?

Die Gleichung gr. y.al „und, auch" : aksl. cZ in a cZ, cl i „xaaot, y.aizzeg,

stueo‘ (Leskien bei Curtius 5 138; Brugmann-Thumb GrGr. 4 625 f., wo auch
Lit. zu den noch unklaren Formen ark. kypr. y.ag, kypr. y.ar, y.a

;
Ber-

neker 122) ist sehr unsicher; denn cZ ist wohl als „*wie = wie auch, wie
wohl“ zunachst mit lit. kai, apr. kai „wie, als“ vom Pron. St. cpio-, zu

verbinden (z. B. Solmsen KZ. 33, 300, neuerdings KZ. 44, 190), wiihrend
es fiir xal noch durchaus fraglich ist, ob x- aus <{?.- (infolge proklitischer

Stellung?) entwickelt sein kann; y.al zum Dem.-St. ko- als fern. Loc. sg.

,,in diesem Falle"? Fiir ein idg. *qai „und“ beweist auch nicht lat. cen

.,wie“ (sei *kai v

e

mit e aus ai wie prehendo nach Wackernagel und
Niedermann IA. 18, 76) und cvtcrl ,.die iibrigen" (sei *ka i ctcroi), denn
diese enthalten nach Brugmann IF. 6,87 f.; 28,298 als 1. Glied ein *cei

oder cc „hier“ vom Pron.-St. ko-.

kaiu_ |'t, Kas. obi. -n- „Grube, Kluft“.

Ai. keveda- m. ,,Grube“; gr. xdiaxa" bovy/iaza. i] zu vuo anoiuov xaxao-

gaysvxa ogla Hes., horn. y.aiUToeaoa {Paxedat/ucov, so fiir iiberliefertes

x>]zcbeooa herzustellen) „kliiftereich“, xaiddag, Name des pdoadoov, in welches

in Sparta die Verbrecher geworfen wurden (d wie in dsy.dd- : lit. desimt-),

de Saussure Mem. 119, Wackernagel Ai. Gr. I 169, Bechtel Lexil. 195.
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qaik- oder ([Oik- „kratzen, kammen“.

Lit. I;alsti „schaben, reiben, glatten", iszlccusti „Glas, Holz u. dgl. innen

glatt machen“, nukdisti ,,es auQen glatt macheir', ap-, su-kalsti „ab-

reiben“, kaistuvas „Glattinstrument der Bottcher“, apr. coysnis „Kamm“,
coestuc „Kamm, Biirste" s. Berneker 127, 152, der nickt iiberzeugend aucli

lit. hiiii, h'titi tr. „stecken“, kaVstis m. „Riegel - ‘ — s. Leskien Abl. 274 —
anreiht; Trautmann Apr. 361); vielleicht abg. clstn „Weg, StraBe" als ,,ge-

glatteter Weg"? Zubaty AfslPh. 16, 385; dock s. auch Berneker 127);

ai. keen- m. „Haupthaar“, kecin- ,,mahnig“ (wie aksl. kosa „Haar“ : cesati

„kammen" von 'ges- „kratzen, kammen“; Trautmann KZ. 43, 153; ver-

sehieden von ai. kesara- m. „Haar, Mahne" : lat caesarics.

kaikos „einaugig; mit nur einem geraden Auge, schielendiC (im Lat. daraus

..blind”).

Lat. coccus „blind, lichtlos", air. caech „einaugig“, cymr. coey „vacuus,

deficiens 1

,
coeyddall „einiiugig“, acorn, cuic „luocus vel monophthalmus 1 '

(nicht Lebnworte, s. Stern ZfceltPhil. 4, 577), got. haihs „einaugig“ (Yani-

cek LEWb. 2 65); mir. leth-chaecli „schielend“ (Stokes KZ. 37. 254 f.), ai.

kekara- ,.schielend‘
; (Uhlenbeck got. Wb., Ai. Wb. s. vv., PBrB. 30, 236).

Sehr unsicher ist Zugehorigkeit von gr. y.cuy.iag „Nordostwind" als
,
,*der

verdunkelnde“, was die nur im Lat. belegte Bed.-Entw. zu „blind :
‘ vor-

aussetzte (vgl. aquilo : aqtiilus : lit. dklas „blind‘ — doch s. u. *aq'i- —
Prellwitz 2

s. v. m. Lit., auch civdas ' poQeag. vnd Tvggyvcbv Hes. : ai. andha-

,,blind" ?)

:

dagegen Fick GGA. 1894, 238: vom Kd'ixog, einem FluB der Aolis, her-

kommend.
Fern bleibt gr. xoixvDm

,,
gaffe umher“ (von Lindsay -Kohl 278 aus

*xaixv).ho gedeutet), und arm. raig „Nacht" (Scheftelowitz BB. 38, 288;

nach Meillet bei Vf. LEWb. 2
u. caccus vielmehr c-aig ,,jusqu’au matin' 1

,
wie

c-erek „Tag“ wortlich ..juzqu'au oir‘‘).

Wegen der Gdbed. „einaugig“ sehr ansprechend sucht Prellwitz BB.

22, 113 in idg. *kaikos einen Yerwandten von *kai- „allein“, s. d.; nur ist

im 2. -li- nicht og'i- „Auge <; zu suchen (da Assimilation von *kai-[o]q’i-o-

zu *kai-k-o nicht glaublich ware), sondern Formans -ho- (wie ai. e-ka- neben
ao. ae-va- „unus“).

kaito- „YYald, unbebauter Landstrich“ (kelt. und germ.).

Acymr. coit, ncymr. coed „Wald'‘, acorn, cult, mcorn. coys, cos ds., bret.

cod, coat „Wald, Geholz“, gall, xaao-fioi^, Ceto-briga, Eto-cetum u. dgl. (die

spiitere rom. Aussprache -zetum liegt den dt. Ortsnamen auf -scheid am
linken Rheinufer zugrunde); got. haipi, aisl. lieidr. ags. heel, ahd. heido

„Heide, unbebautes Feld, Trift, Einode, Wald 1 '. Fick KZ. 21, 368 f., Wb. II 4

76; in lat. Liicetum steckt kein entsprechendes 2. Zsglied, s. Yf. LEWb. 2

s. v. — Yerwandtschaft mit dt. scheiden als s-lose Yariante und einer

Gdbed. ..Odland als Grenze“ (Schroder IA. 28, 31, Holthausen IF. 30. 48)

ist unwahrscheinlich wegen des Yokalismus (*sqoi-t- : sgei-t-l) und weil s-

lose Formen dieser Wz. anderwiirts nicht gesichert sind. Denn Holthausens

entsprechende Deutung von got. haipno ,.Heidin‘, aisl. heidimi. ags. hdden,
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as. hedin, ahd. heidin, -an „heidnisch, Heide“ als „der von den Christen

geschiedene, getrennte“ ist abzulehnen; letztere Gruppe ist von Much
ZfdtWtf. 11, 211 ff. (z. T. nach Kluge ZfdtWtf. 1 1, 21 f.) befriedigeud als Ab-
leitung von „die Heide" gedeutet (nicbt Entlehnung aus gr. e&vog (*i!&vog)

bzw. arm. hethanos „Heide“ ins Got. und aus diesem in die andern germ.

Sprachen unter vok. Anlehnung an „die Heide‘
v

,
Bugge-Torp IF. 5, ITS,

Schulze SBprAk. 1905, 747 f., Falk-Torp u. lieden (Lit.), Feist 125).

qailo- (qailu-) „heil, unversehrt, auch von guter Vorbedeutung".

Cymr. coel „Vorzeichen“, acymr. PI. coiloa „auspiciis“, abret. cod „harus-

picem“ (brit. oc = idg. ai, nicbt oi oder — gegen Zupitza Gutt. 105 — ei
;

air. cel „augurium“ muB daher nach Pedersen KG. I 56 f. brit. Lw. sein)

;

got. hails, aisl. hcill, ahd. lieil „heil, gesund, ganz“, ags. had, engl. whole

,.ganz“, ahd. he'd n. „das Heil, Gluck1-
', ags. heel „gunstiges Yorzeichen,

Gliick, Gesundheit", aisl. heil (*heils

,

s-St.) n. f. „gute Yorbedeutung, Gliick“,

ahd. heilisdii ,,Wahrzeichcn beobachten'', ags. halsian „(bose Geister) be-

schworen", aisl. heilsa „begriiBen“ (vgl. auch got. hails!, ags. wes hill! als

Grub), ags. halettan, ahd. heilazzcn „begruBen“, ahd. (usw.) heilag „heilig“;

apr. kailustiskun Acc. sg. „Gesundheit“ (Ableitung von *kailnsta-s Adj.,

dieses von *kailu-s), kails — pats kails „Heil! — selbst IIeil!“, TrinkgruB

(erschlossen von Bezzenberger BB. 2, 139, s. auch Berneker 123f.); abg.

ceh „heil, gesund; ganz, unversehrt'-', Celja, ccliti „keilen“, cclujq, celovati

,.gruBen“, dann auch ,,kussen“ (die Yerwendungsgleichheit mit aisl. heilsa

usw. vermag trotz Hirt PBrB. 23, 332 nicht Entlehnung aus dem Germ,

zu sichern, s. auch Berneker aaO.). Da das Kelt, auf idg. ai weist, ist

y.oiXv' to y.alov Hes. (Hoffmann bei Bezzenberger BB. 16,240) damit nur

unter Annahme von Ablaut a : o vereinbar (an Entlehnung des brit. Wortes
aus urg. yaila-s ist wobl nicht zu denken); freilich wiiren fiir das gr. Glossen-

wort auch andere Gdformen und auch Gdbedeutungen wenigstens nicht

ausgeschlossen.

S. Zupitza Gutt. 105 in. Lit., Johansson IF. 2, 28, Brugmann Tot. 41 ff.,

50 f., Trautmann Apr. 350. Alte Beziehung zu *qai- „allein“ (s. auch Yf.

LE\Yb. 2 u. caelebs), so daB -Jo- sich also Formans abloste, ist angesichts

des Bedeutungsumfanges von ai. kevala- ,.jemandem ausschlieBlich eigen<c

,

daher .,allein-'‘ und ,,ganz, vollstiindig'-' nicht undenkbar, und wenigstens

im Vok. nicht mehr zu beanstanden.

qais- .JlaarY

Ai. kesara- m. n. „Haar, Miihne 1
-' (s statt i aus einer Form *kijsra-, z. B.

AYackernagel Ai. Gr. 1 232; davon verschieden keen-, s. *qaik- „kratzen,

kiimmen'-), lat. caesaries „Haupthaar ‘ (Bopp Lkr. Gl. 85, Yf. LEWb. 2
s. v. ;

Rhotazismus unterblieben zur Yermeidung zweier r, v. Planta I 527 3
,

Sommer Hdb. 2 191 ; dial. Lautgebung anzunehmen ist nicht notig). Dazu
als germ, his-d- und haiz-d-, ags. heord- und hud-swcepe „Haar-liullerin“

(Pogatscher Anglia Beibl. 12, 196 ff. und 13.233, Roeder GGN. 1909, IS f
.

,

34 f. ; iiber trugerische Ankliinge s. u. qes- ..kratzen. kammen“.
Obwohl ein Bedeutungsverhiiltnis ,.Haar—Ahre—Zweig — Geholz' nicht

ohne Beispiel ware, erweekt Uhlenbecks PBrB. 26, 299 Anreihung von
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mnd. heister, hester m. ,,junger Baum, namentlich von Eichen und Buchen",

mndl. heester, mhd. heister m. ,.junger (Buehen-) Stamm 1

', nhd. Heister

(nordisch in Ortsnamen, s. Hellquist Arkfnfil. 17, 66 ff.), lat. silva Caesia =
and. Hesiwald „Name eines Hohenzuges an der Ruhr" (s. z. B. Kluge s. v.,

Fick III 4 65, Boisacq u. yJodaoog), wozu Petersson KZ. 47, 288 weiter

arm. hist (gen. ksti, instr. Jcstiv) „Kornahre“ fiigt, wenig Yertrauen. — Lit.

Icaisti „schaben" (Trautmann Germ. Ltges. 33, widerrufen KZ. 43, 153)

s. unter *qaik- „kratzen‘\

qau- „erniedrigen, demfitigen; Schande, Scham".

Gr. xavvog' y.axog (oxkqgog, in letzterer Bed. zu xaho, Schulze KZ. 29

270 Anm. 1) Hes. und xavgog (oder xavoog), y.axog Hes.
;
got. hauns „niedrig

demfitig"
(
hciunjan „erniedrigen“), ahd. hard „verachtet, elend, niedrig"'

(.honen „schmahen, hohnen“), ags. heart „niedrig, elend, erbarmlich"
(
'hymn

„schmahen-'), ahd. honida, as. honda „Schande“, afries. hanethe ,,Anklage“,

ahd. hona „Hohn“; lett. hauns „Schmach, Schande, Scham", kauneties „sich

sehamen, blode sein", kaanigs „aehamhaft, verschamt, blode“.

Lit. kuviuos, Jcuvetis „sich sehamen'-', anord. had (*hawipa-) n. „Spott“.

Ob auf Grund von mhd. huren ,,kauern‘ eine sinnliche Gdbed. „sich

ducken" angenommen werden darf, ist hochst unsicher. Lit. bei Zupitza

Gutt. 110, Falk-Torp u. haan, Boisacq 423.

Gr. y.axog bleibt fern (s. *kakka-).

qau-, qeu- „hauen, schlagen".

Lat. (mit praesensbildendem d) cudo, -ere „schlagen, klopfen, stampfen,

pragen" wohl fiir *caudo nach den viel haufigeren Zsgn.
;

vgl.
:)

caudtx,

codex „Baumstamm, Klotz; zu Schreibtafeln gespaltenes Holz, Notizbuch",

codicillits „Scheitholz“, candica „aus einem Baumstamm gemachter Kahn ",

incus ,.Ambofi“; ir. cuad, i. cogcul („sehlachten, kampfen") in O'Dav. Gl.

(Fick II 4 88 ob verlaBlich?; coach i. ruathar , d. i. „Ansturm‘ !

,
ibd. ist -wohl

*co-uika, wie auch air. neph-choachtae gl. „inbellem“, richtiger neph-thoachtae
,

nach Pedersen KG. II 521 zu to-fich- sich stellt, so daB diese Formen nicht

o als Vok. unserer Wz. erweisen);

ahd. houuan (hiop ags. heawan (heow), aisl. hoggaa
(
hid

)
.,hauen (hieb)"'

(dazu doch -wohl got. usw. hand „Heu“, s. Lit. unter *keqo- ,,Grfinfutter
-
‘

;

fiber aisl. heyja ,,zustandebringen“, ags. lwgan „verrichten“, Fick III 4 66,

s. u. oy.svog).

Lit. kauju, koviau, kduti „sehlagen, schmieden
;
kampfen", Icovd ,,Kampf“,

lett. niio-kaut „erschlagen, toten“, kava ,,Schicht“, lit. kiijis „Hammer“ = apr.

cugis ds. (abg. kyjb ds.
;

lit. laigis ist aus kujis nach kiigis ..Heuhaufen"

umgebildet, Trautmann Apr. 364; Ficks KZ. 42, 288 Yergleich mit gr. xvfirj-

hg fxdyaiQa, ajuEivovde neXexog, eg xdgjiovg xaxaftakkovai Hes. scheitert

fibrigens auch daran, das -?<</“- gr. -vy- ergeben hatte);

abg. kora (spater ksl. kujq) kovati .,schmieden 1

', serb. kujem (kbvUm
)

kovati „schmieden, pragen; (ein Pferd; beschlagen, ksl. kyjb ..Hammer 1

,

r. kuzm „Sehmiedearbeita
,

abg. kbzm ..List
-1 (..Ranke schmieden") usw.

(s. Berneker 592 f.j.
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Z. B. Zupitza Gutt. 122 m. Lit. (zu weitgehenden Yerkniipfungen bei

Johansson IF. 19, 125f.).

Zum Wzansatz quit- s. Brugmann IF. 6, 99 : anders Hirt Abl. 102 (qoucZ-).

1st av. fra-kusaiti „erschlagt, tcitet", np. kuitun „toten -
‘ eine s-Erw.?

Hochst unsicher bes. wegen der abweichenden Bed. von ai. kahiti
,
kus-

nati „reifit, zerrt, zwickt, knetetb

kau-, keu-, ku- = Schalhvz., teils mit q. teils mit k.

Ai. kduti „schreit“, Intens. kokilyate ,,schreit, tont, seufzt“, koka- ,,Gans;

Wolf-1
(,,schreiend; heulend --

'; Zsfall mit koka- ..Kuckuek", s. qtiqu-); arm.

kuk ..GTtivay u6g‘' (: lit. kaiikii, Meillet Msl. 12,214; die Nichtverwandlung

des 2. k zu s nach it. beanstandet von Pedersen KZ. 39, 3S4, ist im Schall-

worte kein Einwand
; eine Gdf. qoq- wil'd dureh y.wxvcn nicht gestiitzt)

;

gr. xco-xv-cn ,,schreie, wehklage‘‘ (diss. aus *y.v-y.v-to), xurxvtia „Weh-
klage --

'; xava£, -axog, jon. ->;f, hom. xyg, -yog f., xiji'i, -vy.og „ein Meer-

vogel, wahrscheinlich Sula bassana L. -

‘, mit gebroehener Bed. oder for-

mantischem k (wie ai. koka-, lit. kaiikti, iuiikti (slav. kukati usw.) xavxa-

/Jag, xavxialog, xavxtdXrjg Yogelnanien (Hes.).

Lat. (gall.) cavaunus „Nachteule“ (Anthol. lat.), abret. coitann, nbret.

kaouen
,

kaouan, cymr. man ds. (Pedersen KG. I 125 fiihrt zw. acymr.

cubihaunt ,,sie werden weinen' -
', cymr. cicyn „Klage“, corn, ken ds., bret.

keini „seufzen-< auf mit xorxvco verwandtes *kokn- zuriick, doch siehe

iiber xioxvcn vielmehr oben; mil-
, ceol ..Musik 1-

, ceolan „Glockchen‘ -

', Stokes

KZ. 40, 246 und 41, 383 kann nicht idg. eu enthalten);

abd. huico „Eule“, htiwila, liiuwida ..Nachteule
--

,
ahd. hmwilOn ,.jubeln

!-
',

mbd. hiuweln, hhden „heulen. schreien“, mnd. lialen, mengl. hiilen, engl. htnrl;

lit. (s. o.) kaukiit
,

kai'ikti, lett. kaukt „heulen. von Ilunden oder W61fen“,
lit. sukukti „ds., aufheulen“, kaulalc ..eine Art WasservogeE, lett. kauka
.,Sturnrwind“; lit. kdvas „Dohle i-

,
kovc ..Saatkrahe

--
', niktikova „Nachteule,

Naehtrabe -

;
russ . kdvka ,,Frosch -

‘, mdartl. ,,Dohle“, kuvatb ,,stark husten",

klr. (usw.) kdvka ,,Dohle“, kavedty „kreischen", abl. (*qcu-), bulg. Iavia,

serb. edvka, cech. eavka „Dohle -<
(s. Berneker 138, 495, der jungere Laut-

naebahmung erwagt); altsl. kuja-jq, -ft ..murren--

;
russ. kukati „murren,

mucksen“, klr. kukotafy ..gackenE, serb. kukati ,,webklagen --
usw., siehe

Berneker 639; iiber das auf dem Naturlaut kuiciff! kuwiff! beruhende
bulg. kukuviju „Eule, bes. Kauz, Steinkauz--' u. dgl. s. Berneker 641, iiber

slav. *ijavornb „Rabe --
298.

Mit -g-

:

ai. kdjati ,,knurrt, brummt. murrnelE, kuhjati (s. Boisacq 490)

..larmt", norw. hauke „johlen, rufen-- (Fick III 4 90).

Mit p : got. hiitfan „wehklagen“, anord. hjufra ds., ags. heofan ,
h Sofiav ,

htafian ds., as. hiovan, ahd. liiofan, hioban (f nicht nach Bezzenberger
BB. 16, 120 aus <fi).

Mit -h-, -b(Ji)o- : ai. ktikubha- m. ..wilder Hahn, Fasan". gr. y.ovy.ovqag
„Yogelart“ (spat, kaum echt gr. nach Fick 1 4

21); xixvfog wohl ..Nachteule",

(daneben x.ixxd(h], xixv/tog, xix.vi.ug. xnvtug ds., y.ixxafiau ,,deren Schrei"),

lat. cueubio. -ire vom Schrei der Nachteule (Thomas Stud. 39 nimmt ety-

mologisch 'nicht begriindetes’ b an, d. h. Hiat fiillendes b); auch die b{h)-

„Suffixa“' der vorgenannten konnten so autgekommen sein.
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Mit r: ai. (Petersson KZ. 43, 133) cakoro - m. ,,der Cakoravogel". viel-

leicht l:t'dOla- m. ,.eine Hdhnerart, Pharianus gallus
-

', aksl. kan, ..Halin'
-

(usw., s. Berneker 650 m. Lit.); lat. caurlre ,.schreien, vom briinstigen

Panther -

.

Mit anl. Palatal:

Arm. sag ,.Gans --

(
*kaun

,

Liden Arm. St. Soff., 133, Yf. LEWb. 2
u. cico-

nia

)

= aksl. sova „Eule --

(: kelt. cavannus. Liden AfslPh. 2S, 36 f.) ;
lit.

saukiii , sciukti ,,schreien, laut rufen, nennen ai. cuka- m. (Charpentier

IF. 28, 186 Anm. 3) „Papagei -

‘, russ. sych ,,Zwergeule, Sperlingseule' -

, tech.

syc- ..Eule
--

(*kiiq-ti-, Petersson KZ. 47,241); unsicher aksl. sutm „Gerausch' -
'

(*kfu-mo-sl Brugmann II 2
1, 247); ganz problematisch arm. xausim ,.rede'

-

(umgestellt aus bni-qh- nacli Pedersen IvZ. 39, 335?? Lber gr. xavydoyat

s. u. ghau- ..rufen'
-

).

Ygl. im allgemeinen Vanicek LEWb.2 61. Fick I 4 21, 380, Suolahti Dt.

Yogelnamen 185 (hier liber die Neuscliopfung alid. kalia ..Dohle' - usw.,

vgl. lit. kdvas usw. ds.).

qaul-. qul- „hobl; Hohlstengel; Rohrenknochen' -

.

Gr. xavXog ..Stengel; Federkiel, Schaft--

;
lat. caitlis, (colis, coles, caiilits.

s. Vf. LEWb. 2
s. v.) „Stengel, Stiel an Pflanzen--

: mir. cuaille „Pfahl --

: lit.

kdulas ,,Knochen", lett. ka itIs ..Stengel, Knochen", apr. Acc. Kaulan
,,Knochen‘\

Schwundstufig ai. kttlya n. ,.Knochen --

,
hilyu „Bach, Graben, Kanal"

:

anord. heir ,.hohl
-

‘, ahd. ags. hoi ds
,

got. ushulun ..aushohlen" (nicht zu

*kel- ,,celare“, s. L. Meyer GGK. 1906, 187 gegen Zupitza Gutt. 185, Ulilen-

beck Got. WT

b. s. v.). Ygl. Curtius 5
1 57, Fick I 4 376, II 4 65, III 4

81, Uhlen-

beck Ai. Wb. 60.

Der bait. StoBton zwingt nicht zu einem Ansatze *qauolos (Hirt BB. 24,

208) oder qilulus ("Vf. LEWb. 2
s. v. ; kann er nach Trautmann Apr. 189 f.

Ersatz fur einstige Endbetonung (: y.av/.og) sein?

Alte Beziehung zu der mit Palatal anl. Sippe von gr. y.v/.a (wenn ,,Yer-

tiefung unterm Auge"?), av. sura- „Loch'' (s. mit altem r km-), arm. soil

(*ktulo-. also auch vokalisch versehieden) ..Hohle -- (Scheftelowitz ZdMG. 59,

707) und weiter von keu- ,,schwellen. hohl sein
-1

ist wegen der Gutt.- und

Yokal-Yerschiedenheit ganz fraglich. Wzhaften Wert des l glaubt Fick

III 4 SI aus den germ. Ableitungen hul-hwa-. -($)wia (anord. hi/lr m. „Yer-

tiefung im Bett eines Baches'', ags. holh n. ,. Hohle, Loch' -

; aber ahd. halt tea,

hultcn ..Pfutze, Sumpflache -
' eherabl. mit mhd. /nhce.aksl. kofa, s. qel- ,,Farben-

bezcichnungen -

') und htilka- (anord. holkr m. ,.der untere Ring beim Griff
-

,

ags. hole ..Holilung
-

', mnd. holken ,.aushohlen") erschlietien zu konnen. die

aber als spez. germ. Worte nichts fiir die iiltere Zeit aussagen.

qaus- ..das Los ziehen' -

?

Gr. y.avvoz ,,Los
-' l*xai'o-vog); ksl. kz-b m. .,Los". Insiti sq ,,losen

--

,
pr<:-

khiiti ..im Wiirfelspiel gewinnen". Bezzenberger BB. 24, 171, Sommer
Gottst. 76; unsicher, s. Berneker 672 (wo Matzenauers LF. 9, 43 Yergleich

von Loditi mit ai. kusati. kmndti ..reiBt. zerrt" als andere. ebenfalls un-

sicliere Deutung angefiihrt ist*

.
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qua(A)la : quia ,,Gesehwulst; bes. Leibschaden. Leistenbruch".

Gr. jon. y.ijfo], att. xd/.g „Geschwulst, bes. Leibschaden", yovgrovg-

y.)]h] „Leistenbruch" u. dgl., xala&i ’ oyxovxai. Ay/uoi, Hes.. y.aJ.aga Syxos

Hes. (vokalisch sehr schwierig; jon. y.rjh] aus *y.af-e/.-a. att. ach. xti).-g. -a

aus xaf.-ek-dl Kretschmer KZ. 31, 471 f zw.; ist eher *xayaka gemeinsame
Gdf., mit Riickenverwandlung von uratt. *y.dja/.a zu *xd^ald durch Assi-

milation an das folgende a? Hirts, Abl. 38, Annahme sekundaren Ablauts

fiir att. yah] setzt irrtiimlich a voraus)

;

anord. haull, ags. heala , ahd. hoia ,,Leistenbnich“ (*qau\d\lcL

,

allenfalls

*qDn.dy<l); tiefstufig ksl. Icyla „ds.‘
;

; russ./did ..ds. : Knorren am Baunv.
serb. kl la ds.Fick I 4 377, III 4 66.

Ir. ciil, cymr. cil „Riieken;< und lat. alius (Rozwadowsky Rozpr. Ak.
Krak. II. Ser., tom X, 420 f., Pedersen KG. I 50. 2S3; ..die Krankheit ist

nach ihrem Sitz genannt", was aher sachlich niclit stimmt) s. vielmehr

unter (s)qeu

-

,.bedecken“.

kaq- (keq-?) rvermogen. helfen".

Ai. cakndti „kann, ist im Stande, hilft", Desid. dk&ati ,.hilft, huldigt.

dient, lernt"', t/iktl- f. „IIilfe", rakrd- ..vermogend”, rayml- ,,vermdgend.

hilfreich", ran f. „Yermogen, Hilfe"', cdka- m. ..Kraft. Hilfe", raka- ..kriiftig.

helfend; m. Heifer"', cukman- ,,Hilfe", rakvuru- ..stark" (wenn cikvd-, <;iIr-

fan-. cikvas- „tiichtig, geschickt" bedeutete und z. B. nach Pedersen KZ.

36, 82 f., Uhlenbeck Ai. "VVb. 309 anzureihen ware, wiirde i trotzdem kaum
nach Pedersen aaO. die Bed.-Stufe zu rule- sein konnen wegen cak-\ eine

andere Bed. „Holzhauer“ gibt Wackernagel Ai. Gr. I 17 nach Bergaigne

Msl. 8, 356 a 6, aber mit unannehmbarer Etymologie)
;

av. sacaiti ,.ver-

steht sich worauf", Desid. sixsaiti ,,lernt", saxta- = ai. raktd- „vermogend".

np. saxt ,,hart, fest, sehr". Ganz fraglich lat. carala ,,Offiziers- oder Soldaten-

aufwiirter zu Felde". Unsicher auch lit. kankii, kdkti ..wohin gelangen.

geniigen, hinreichen" (Reihenwechsel ?) und ags. harjan ..genitalia", mhd.

haejen „Zuchtstier" (..Potenz"? s u. leak- ..mannliche Geschlechtsteile";.

Ebenso, weil nie ausl. -h-, sondern nur -g- bietend, die germ. Sippe aisl.

hngr , .passend, geschickt". hagr m. ,.Lage. Verliiiltnis, Bequemlichkeit".

hnga ,.anordnen", hogr, hogr ..passend, bequem", hfit/r (*hahtu~) ..Art und
"SYeise" (wiire tu-St. neben dem ti-St. ai. <jakli-). ahd. st. Ptc. ki-hagnt.

bihagan ..heiter", mhd. behagen ..passen, recht sein”. nhd. behagen. mlid.

hagr, m. ..Behagen. ’Wohlgefallen", as. btliagon ..behagen. gefallen", ag*.

onhagian ..passen, behagen", gehagian unpers. ..Gelegenheit sein"; unter

Annahme von ausl. -gh- vergleicht Zupitza Gutt. 104 sie mit prakr. ca

„ist fiihig“, Acokainschr. cughati ,,ist zu etwas bereit, willig". av. cayxl-

(^mit raf.idrom) ..Hilfe gewiihrend", Uig.nnan- n. ..Geschenk", lagvah- ..bietend.

gewiihrend" (Bartholomae Air. Wb. 576). die freilieh wiederuin in ihrem

e-Yokalismus nicht so unmittelbar zum germ, u : u stimmen.

Uber die von Bugge und Thurneysen mit hagr usw. verbundenen lat.

colnt-s, osk. kahad s. u. gagh- ..getlochtene Hiirde".

Yanicek LEWb. 2
65, Fickl 4 41, 419. II 4 58 ir. odtl ..Kraft" bleibt fern ).

III 4 6S. Uhlb. Ai. "VYb. 301 (aber lit. Mtnk'mfi. dt. Hcngst s. u. icily- ..springen-;.

Bgm. IF. 1 9. 385. Yf. LE\Yb. 2 u. eanda. rohvs. Falk-Torp. u. hag. hgntlr. btfirc.
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qak- ..abmagern".

Av. Icasu- ..klein. gering", komp. Sup. kasyah-, kasista- (aber gr. y.ay.6g,

Hiibschmann Yokalsyst. 154, eher zu *kakka- ..cacare",; lit. nukusHi „ganz
entkraftet werden", nhd. huger (Trautmaun ZfdtAVtf. 7, 267, KZ. 43, 153;
andere Deutungen von huger s. bei Yf. LEWb. 2 u. craccntes, Berneker 133,

der es zw. mit russ. cachnufa ..dahinsiechen, abmagern" aus *qcq-s- ver-

bindet, das aber dehnstufige Kebenform von -ceznutb „schwinden, ver-

sehwinden" sein wird, mit eh statt s nach sochnutb
,
sychnutb ,,vertrockneu“).

kak- ..mannliche Geschlechtsteile"?

Ags. hagan „genitalia", mhd. lutgen „Zuchtstier", nhd. mdartl. h<gd ds.,

haksch
,
Zuchtsehwein", nhd. hecken „sich paaren (von Vogeln)", engl. hatch,

ahd. hegidraosa ..Hode" (nicht besser dariiber Siitterlin, s. u. koksa: und
Bezz. GGA. 1S9S, 555: wegen der „Hagedriise am Halse" vielleicht zu

lit. saibaudys ds.; doch liefert sciias „Schorf" keine befriedigende Bed.-

A^ermittlung mit „Hode"); vielleicht dazu lett. leukale „Hodensack, penis“;

dagegen russ.-ksl. kocam „membrum virile'
1

ist in dieser Bed. nur einmal

belegt und (wie alb. hots ds., G. Meyer Alb. Wb. 203) Ubertragung aus der

sonstigen Bed. „Kohlstrunk u. dgl." des AVortes (vgl. dt. vulgar ,,Stengel").

A
r

gl. Kluge 8 u. Hecke 2
,
Zupitza Gutt. 104, Bezzenberger GGA. 1898,

555, Berneker 527. Unsicher, und auch wegen des beschriinkten A
r
er-

breitungsgebietes kaum als sehr alt zu betrachten. Schrader ZfdtAVtf. 1 , 238 f.

stellt hagen
,
hegel zu ai. caknoti „vermag", eakrd- „kraftig“, erwiigenswert.

Vgl. aber Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. AVb. II 137, Buga K. ir s. I 192.

kaq- : kaq-, wahrscheinlich ka[i]q- : klq- mit koq- als Ablautneubildung von

kueq- aus „springen, hervorsprudeln, kraftig sich tummeln ! ‘.

Gr. y.rjy.ico ,,entspringe, sprudle hervor", y.dy.tor Idgovvag/oyai. Aaxcoveg

lies., y.yyJg, -idog, dor. y.dy.fg f. ,,alles hervorsprudelnde (Blut; Purpursaft;

ausbratendes Fett; Dampf)"; lit. soldi „springen, tanzen"; nasaliert ian-

kt'ts ..Sink", sankinti ,,(ein Pferd) springen machen" (Fickl 4 420) und ahd.

henjist
,

ags. hdigest ..Hengst", aisl. hestr ..Pferd", eig. Sup. „am besten

springend, bespringend" (Lit. bei Falk-Torp u. hest'e

Fur kaiq- : klq- spricht das wohl thrak. phryg. oixiv(v)ig „Tanz der Satyrn

zu Ehren des Dionysos" (zwar < bei den Lex., aber Eur. Cycl. 37 auch

mit l meBbar; Fick Spracheinh. 415, Solmsen Beitr. 145 Anm. 1), w'ohl

auch xly.vg „Kraft"', genauer ..Beweglichkeit, Frische", y.ly.vor zayvrio, la-

yvoj Zonar., op. jon. ay.iy.vg , -vog „schwach, schlapp" (Solmsen aaO., gegen

die in der Bed. unbefriedigende A^erbindung mit y.vog „fetus‘
,

AVz. keu-,

bei Curtius 5 157 f. u, a.).

Zu scheiden von (y')qeq- ,,springen" (s. d
;
auch Zupitza KZ. 37,401 be-

trachtete aksl. skoko ,,Sprung' gegeniiber lit. soldi als einen Fall von

westidg. Guttural im satem. Gebiete). Av. salaiti ..geht :zeitlich) voriiber

(Fick aaO.. Zupitza aaO.. Prellwitz 2 219 f.) bleibt fern (s. Bartholomae

BB. 13, 59, Airan. Wb. 1 553 f.). Aicht einleuchtend Fay IF. 32, 331 (y.rjy.ico :

ai. mrayd- .,unaufhorlich, unversieglich" als „effundens‘-) und Pedersen KG.
I 51 yJy.vg : ir. rich ..weibliche Brust". cymr. eig, bret. kik, acorn, chic

„Fleisch").
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kak- (oder kok-?), nasaliert kank- (oder kouk-?) : knk- ,.Ast, Zweig.

Pflock“.

Ai. cdJcha „Ast" (: got. hoka, arm. rax.) ;
c/ikala- m. n. „Span, Splitter.

Holzscheit, Schnitzel, Stfickchen" (: lit. sakcdf/s); qanku- m. „Holznagel,

Pflock, Pfahl, Stecken" (: aksl. sriko, cymr. cainc , anord. liar)-, rakti

-

f.

, ,Speer" (: air. cccht):

arm. rax „Zweig“ (= ai. qdkha, s. Bartholomae BB. 10, 290, Stud. II II):

cymr. cainc \^kanku oder knku, vgl. den «-St. ai. qatalcn--, Pedersen

KG. I 372, II 88), pi. cangau, mcymr. canghau „Ast“, mir. gcc, nir. gcag

,,Ast ‘ (mit sekundarer Media im Anlaut, s. Zupitza KZ. 37, 392, Pedersen

KG. I 494), mit -s/Ao-Suffix air. gescae „Zweig, Ast", mit /-Suffix air. c edit

„Pflug“ (wohl als *knk-to- nachstverwandt mit ai. rakti-, das eher a = n

als = a oder 0 hat; nicht besser zu ai. hhokqta- m. „Kamm u. dgl.“.

Uhlenbeck Ai. Wb. 301 zw.); got. liTJta ..Pflug" (= ai. qdkha), ahd . hnohtlt

„aratiuncula“
;

nas. anord. liar ,,Ruderdolle" (*hanha; s. auch Boisacq u.

y.rjrog), hall „Pflock, Stock"
(
*hanhila-; Liden Uppsalastud. 89f.

;
da-

gegen ahd. hahila. -ala ,,Kesselhaken" mnd. hale ds. wohl zu liiingcn.

Falk-Torp u. lirel)-, lit. ;aka „Ast" (abl. mit ai. qukha), take ..Gabel".

sakalys „Splitter" (:ai. rdkala-), salniis, apr. saynis {., lett. sakne ,,Wurzel"

:

aksl. sqH „surculus"; wegen der Bed. unsiclier alb. -deles ,.Franse, Zipfel"

(Pedersen KZ. 36, 332, KG. I 126; vgl. immerhin dieselbe Bed. von norw.
hekel .Zipfel" u. *keg-).

Slav, socha „Ivniippel (aksl. usw.), Ptiug (russ.), Pflugschar (poln.), Hand-
habe des Pfluges (cech.), Gerte, Gabelstange, Bildsiiule", aksl. osu.^iti

„abscindere“ („abasteln“?) will Pedersen IF. 5. 45 ff., KZ. 40. 177 und Yas-
mer Zschr. IY 144 ebenfalls hierherstellen, da eine ganze Anzahl sicherer

Gleichungen far slav. cli = idg. kl; vorliegen (Meillet Etudes sur l’etym. du
vieux slave 174), auch ist Osten-Sacken IF. 33, 257 kaq-sd mangels ver-

baler, einen -es-St. begrundender Yerwandten unbefriedigend; ebenso ist

Bruckners KZ. 43, 311 Annahme kaum haltbar, daB ,socha Kurzform einer

verlorengegangenen Vollform sei (oder Umbildung eines *soka , wie acech.

crcha neben si. *Chrtal
) mit dem Kurzformen bildenden -ch-; die Deutung aus

*Sok-S-a zu *sck- „schneiden", Gdbed. „abgeschnittener Ast" (nicht nach

Strekelj AfslPh. 28, 48b ff. aktiv ,.sehneidender Ast", Zupitza Gutt. 1 38, Uhlen-
beck IF. 17, 99; nicht nach Meringer IF. 17. 1 1 7 f. aus einem ahd. *sahha
entlehnt, s. dagegen Pedersen aaO., Persson Beitr. 140 Anm 3. Zum
Pflug vgl. in sachlicher Beziehung Meringer aaO. und IF. 21 ,

308 f. — Gegen
Anreihung von gr. y.ayy.avog usw. s. Boisacq s. v.) ist unwahrscheinlich, da
poln. rossocha „gabelformiger Ast" fur socha die Bedeutung ..Ast" erweist.

Ygl. Fick I 4
45, 206, 209, II 4

69, 77 und bes. Pedersen aaO. Zupitza
Gutt. 132, 138.

qaq- Nachahmung des Kriichzens.

Ai. kaka- m. ,,Krlihe“, kakula-, kakola- m. ..Rabe" ; lett. kak' is ..Dohle"

(auch apr. kocc ds., wenn so fur hole zu bessern. Trautmann Apr. 362j. Fick
I 4

18, 378; fiber gr. y.gs s. aber u. kdu- Schallwz. Ygl. Mtihlenbach-End-
zelin II 190.
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kakka- „cacare“.

Gr. y.ay.y.aco , caco", y.ay.y.g ..Menschenkot", lat. caco, -Cue, mir. caccaim

„eaco", cacc ,,Kot“, cymr. each. bret. each, corn, eamjh ds. (Yanirek LEWb. 2

66, Curtius 139), russ. usw. kdkah „cacare“, nhd. kakken (gegen Entleh-

nung dieser Worte aus lat. cacare s. Kretschmer Einl. 353, Berneker 470),

arm. kakor „Mist" (Pedersen KZ. 39, 37S). Lallwort der Kinderspracbe,

nicht unmittelbar mit lit. s'tkti ,,cacare -
', ai. c&krt, Gen. eakndh „Mist",

gr. y.oeigos „Mist" gleichzusetzen (Palatal!), doch ist aucb deren urspriing-

lieher Zshang mit unserm Lallworte kaum zu bezweifeln (Yf. LEWb. 2 u.

caco). Hierher vielleicbt als Kinderwort — vgl. nhd. gegya ,,pfui“ — auch
gr. y.ay.og „schlecht“, s. Prellwitz 2

s. v., Pedersen und Yf. aaO. (alb. kek’

„bose, schlecht, zornig"? s. G. Meyer Alb.Wb. 184 f., Zupitza Gutt. 1 1 1, Peder-
sen KZ. 36, 329; gr. Lw.? Phryg. y.ay.o(v)v1 Boisacq 396 Anm. 1 m. Lit.).

qha qha Laut des Lachens (besser ha ha anzusetzen, so daB ai. gr. Tennis

asp. aus idg. h oder y).

Ai. Icalchati, kakklmti
,

kliakkliati (Gramm.) Jacht"
;

arm. (Hiibschmann

Arm. Gr. I 455) xaxank ,,cachinnus"; gr. y.aya^co „lache laut
-< (daneben

jiingere Formen wie y.ay.yaQu), y.ayya£co usw., s. B. Schmidt IF. 33, 390 f.,

der aber y.a/aC,co unbefriedigend als *ghaqhadip mit ahd. gackazzen, mhd.
guckezen

,
gagezen, nhd. gacksen, gaggezen verbindet); lat. cachinnus „Ge-

lachter ;i

, caehinno, -are „hell auflachen -1 ,hochst unsicher ist "W. Meyers
KZ. 28. 165 auch formale Yereinigung mit y.ayd^o unter *khukhtul-no-, -id;

gegen Entlehnung aus dem Gr. s. Yf. LEWb. 2
s. v.); ahd. kachazzeu, ags. ceah-

hdtan ..laut lachen" (Neuschopfung; ahnliche germ. Formen ohne Geschichte

z. B. bei Falk-Torp u. kighoste) aksl. usw. chochotati „lachen“, russ. chochoH

,,Gelachter" ( nicht nach Kozlovskij AfslPh. 11, 384 zu ai. hasanam „Ge-
liichter"; iibnliche slav. Formen bei Berneker 393; lit. kiknoti „kichern“).

Aus dieser Lautnachahmung stammt wohl idg. *kdk- ,,auslachen, hohnen
spotten" in

:

gr. y.ijxd^o) ..schiuane", y.rjy.adu ' koidogeT yltvd'Cu Hes., y.qy.dq,

-ado

;

,,bosartig“ (d7.co.-r>;|, y/.cdooa >, ahd. liuohon „spotten, hohnen“, liaoh

,,Spott, Hohn", as. ovar-huhi ..hohnend"', hohi-ltk „lacherlich ;

‘, mit germ.

-k- ags. hocor n. ,,Spott".

Ygl. Yanicek LEWb. 2 45, Fick 1 4
19, 376, III 4 33, 57, Zupitza Gutt. 127 usw.

qago- oder qogo-, -a- „Ziege-.

Abg. koza „Ziege‘‘, kozbh ,.Ziegenbock" (s. die slav. Sippe bei Berneker
595 ff. : lett. kaza ,,Ziege“ aus dem Russ.), davon abg. koza „TIaut‘ !

( *kozjd
,

ursprgl.
,
*Ziegenfell ‘, wie ksl. (j)azno „Haut, Leder‘ : lit. ozjjs ,,Ziegen-

bock"; Lit. bei Berneker 597); auf die Bed. ., Ziegen)fell als Uberwurf‘‘

geht wahrscheinlich auch got. hakuls „ManteF, aisl. hokoll ds. (fem. hekla

.,Mantel mit Kapuze“), ags. haccle, afries. hezil
(
*hakil ), ahd. hachal ds. zu-

riick iLit., auch iiber anderc Deutungen. bei Feist Got. Wb. 2
176, Falk-

Torp u. mcsschagl, Berneker aaO.): mit Dehnstufe wahrscheinlich ags. hccen,

mnd. hoken, mndl. hnekiju ..Zicklein" (Fick I 4 389; nicht besser zu ai. (Jiaga-

m. „Bock", und in weiterer Beziehung zu sqcq-, rqrg- ,.springen“ nach Zu-

pitza Gutt. 27. XJber die unhaltbare Yerbindung von ai. ehdga-h mit phryg.

aTTgyog siehe Solmsen KZ. 34, 63 f.
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Alb. kets, kats „Ziege‘, k’ed-dt m. ,,Bocklein", geg. k'id-di ds. bleibt wohl
fern tvgl. G. Meyer Alb. Wb. 185, Pedersen KZ. 36, 327). — Das von Zu-
pitza Gutt. 27 mit koza verglichene mnd. schege „Ziege" ist vielmehr Lw.
aus hd. Ziege, ahd. siga (H. Schroeder IF. 22, 195). — koza nicht nacb
Lagercrantz ZgrLtg. 115 als *qaghia zu xanvg „Lederfleck“, y.cnzvto, y.aa-

ovm „sehustere“, oder nach Thurneysen 'H. Osthoff zum 14. Aug. 1894’ zur

Wz. kagh- angeblich „umfassen" (s. kagh- „Flechtwerk‘').

Meillet Et. 246 erinnert an *agos „Ziege(nbock)“ als „Reirawort -

,
was

fiir qago- mit a sprache. Jedenfalls fehlen uberzeugende Wzankniipfungen

(Petersson IF. 35, 272 denkt an lit. kezdti, keza, s. dazu u. *qoksa ..Korper-

teilbenennung"; vgl. aueh o. Zupitza). Die geringe Yerbreitung des Wortes
erklart sich aus der Menge damit im Wettbewerb stehender Ziegennamen,
s. dazu Liden Arm. St. 1 3 f.

qagh- „geflochtene Hiirde, Flecbtwerk u. dgl.“

Ai. kakscl „Ringmauer, Umfassung, Wall, Giirtel, Einfassung eines Kleides"

(verscbieden von kakia ,,Achselgrube“; Zupitza Gutt. Ill); ahd. hag ,.Ein-

friedigung", nhd. Hag Gehege, hcgen, ags. haga „Gehege“, aisl. liage „Weide-
platz‘

:

,
ahd. hcgga, hccka .,Hecke“, ags. lieeg ds. (usw., s. z. B. FickHI 4

68, Falk-Torp u. cehk I, II usw); abret. caiou pi. „munimenta‘ c

,
cymr. <:oe

„saepes, clausum“ (im -e vermutet Pedersen KG. I 97 die Pluralendung
der es-Stamme), corn, ke „Gehege“, mbret. quae, nbret. kae ,,Dornhecke,

Zaun“, gall. (5. Jhdt., s. Zimmer IvZ. 32, 237 f. und (Gl. S. VI 164) caiinn

„Gebege“, davon cymr. cau „einhegen'‘, bret. kea „einen Hag maehen".
Z. B. Fick II 4 66. Wahrend diese Formen am natiirlichsten auf idg. -gh-,

nicht -g'ih- zuriickgefiihrt werden (in letzterem Falle mufite analogische

Verallgemeinerung des etwa vor formantischem i entlabialisierten gh an-

genommen werden; so fiirs Germ. Pogatscher Prager dt. Stud. 8, 84 Anm. 2),

wiirden bei Zugrundelegung von g",h -Pogatscher, Yf. LEWb. 2 u. cauhc
,

cohus, Reichelt KZ. 46, 340) folgende lat. Worte einheitliche Auffassung
gestatten

:

cavea „Gehege, Kafig, Bienenstock, der korbartige Zuschauerraum des

Theaters", cavella Gl. „Korb“ (die der Bed. nach nicht zu mvus gehoren
konnen, auch kaum danach umgebildet sein werden), caitlac ,,Schafhiirde.

Einfriedigung um Tempel, Altare", wozu colum ..Seihkorb. SeihgefaB,

Durchschlag, Fischreuse 1
' (alles aus Flechtwerk

; nicht wahrscheinlicher zu

kor- „Reiserbesen“, s. d.), Culo, -are „durchseihen, liiutern". Andrerseits

wird caulae (und als dial. Entw. colum von Thurneysen Thes.. Ilerbig Phil.

73,452) als *cahola
,

'*cahula = osk. kaila Acc. ,/iempel" (ware *kahcla

gesetzt, wodurch cavea (dessen Beziehung auf einen Lok. *cavei, Prellwitz

KZ. 45, 89, mindestens der Bed. „Gehege“ nicht gerecht wird - und cavella

sondergestellt wiirden. Ich neige zur Annahme von g'ih, da die Deutung
von o. kaila = lat. caulae nicht sicher ist.

Yieht in diesen Zshang zu bringen ist osk. kahad „capiat"(?); das damit von
Bugge Ait. St. 34 verbundene lat. incohclrc ,.incipere“ scheint richtiger imhoarc
zu sein (s. Niedermann IA. 29, 32, der nach Breal-Baillv ein in -{-yog ..Weihe-

gu8 ‘, also eine hybride sakraleZs. zugrundelegt); des Paul. Diac. cohum ,,lorum,

quo temo buris cum iuga colligatur, a cohibendo dictum" reicht fiir sich nicht
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aus, urn neben o. Jcahnd (a : o?) ein high- : kogh~ ..capere“ zu sichern. Audi

bietet trotz Thurnevsen 'H. Osthoff zum 14. August 1894’ cymr. cctf

,

Inf.

cad ..erlangen, bekommen, finden” (sei kelt. *higami. *kagla) keine An-
kniipfung fiir osk. kahad, da nach Pedersen KG. II 532 auf kelt. *kab- zu-

riickftihrbar fYariante neben kelt. gab-, s. u. gap- .,fassen"). Auch gr. xo/kog

,,Schnecke. Schneckenhaus” angeblieh aus ,.*Hulle"
) und abg. kofa ,,Haut”

bleiben trotz Thurneysen fern.

kaghlo- ,,kleiner runder Stein. Kiesel"; germ. ,,Hagel".

Gr. y.d.yh]i, -qy.og ..Stein, Kiesel ", Abl. von xayiog = ahd. hagai, ags.

hagol, hcegel m. anord. liugl n. ..Hagel”. Z. B. Zupitza Gutt. 207 Boisacq s. v.

1. qat- ..flechtend zusammendrehen, zu Ketten, Stricken, Hiirdengefleeht".

Lat. catena „Kette" (*cates-na ), cassis, -is ..Jagergarn, Netz" (wegen

catena eher = *qat-s-is, als *qut-ti-s . s. Yf. LEWb.

2

s. v. m. Lit.; castida

„Schniirleib der Frauen” ist als unsichere Lesung etymologisch nicht zu

verwerten, s. Yf. LEWb. 2
s. v.. Persson Beitr. 325 Anm. : ai. qasta- n. „Art

Giirtel", als *kat-s-to- damit von Johansson IP. 19, 113 verglichen, setzte

Palatal und vor allem die bestreitbare Entw. von -ist- oder -tt- zu ai. -sf-

voraus; iiber gr. y.aod; „Pferdeschabrake" oder dgl. s. vielmehr Boisacq

s. v.), vielleicht auch Reichelt KZ. 46, 340) casa primitive Hutte‘* ',ur-

spriinglich aus leichtem Geflecht; wohl dial aus *catla, wie osk. Bunsa aus

Banda . Yf. LEWb. 2
s. v. : die hier zugrunde gelegte Wz. qat- „bergen“

hat keine Gewahr, s. u. ladh- ..hiiten" . und get- „Wohnraum“, woran casa

an sich als qe1id ankniipfbar ware, scheint eher auf kellerartige Raume
zu gehn); vermutlich (kauin Entlehnung aus lat. castnan ins Ir. und aus

diesem ins Brit., s. Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. castrumj cymr. cader „saep-

tum, castrum, locus munitus”, air. calltir „Stadt‘" (Reichelt aaO.;; vielleicht

aisl. hadda ..Kesselhenkel, Henkel, BiigeL (*hapipon : catena , Hellquist

Arkfnfil. 7. 167; recht unsicher). wohl ags. heudorian „einschlieBen, ein-

engen” (Abl. ein *heudor ,,IIurde“, nicht zu get- ..Wohnraum"; s. Fick II 4

22, Johansson IF. 19, 114): nach Reichelt wohl hierher die slav. Sippen

von ksl. koiub ..cella. Nest”, russ. koty pi. ..Fischwehr, Fischzaun, Gatter-

fang‘\ kvtec ..Beutelnetz, Fischsack", skr. kot. (dial.) kbtac „kleiner Stall

fiirLammer, Zicklein. Hiihner“ u. dgl.; dial. ..Art Fischfang“ usw. und bulg.

kotara
,
kotora

,
kutor ..Hiirdo”, skr. kbtac ,.Zaun um den Heuschober, um

das Yieh abzulialten”, hide „Gebiet, Greuze” („*aus Zaunena
i, kbtarica

..geflochtener Korb‘", sloven, kotdr „Bezirk” (s. Berneker 386, 588, wo iiber

die Frage von Entlehnung; einer Yermittlung mit av. kata- „Kammer“
usw., s. get „Wohnraum‘", ist die auf ..Hiirde, Flechtwerk“ weisende Bed.

der si. Worte jedenfalls nicht giinstig, einer Entlehnung aus dt. Gaiter

ist der feste Anlaut k der si. Worte im Wege; beachtenswerte Uberein-

stimmung von kb tar usw. mit dem Formans von ags. headorian, auch von

kelt. *kater-).

2. qat- ,,Junge werfen; Tierjunges”.

Slav, kotiti sc (russ. kotitbsja usw.; .,Junge werfen. von verschiedenen

Tieren”, skr. kot ,.Brut", poln. wy-kot ..Zicklein” usw. s. Berneker 5S9f.);
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lat. cahdus „Tierjunges, bes. aus dem Katzen- oder Hundegeschlecht;

junger Hund", umbr. leafel, gen. katles „catulus“; aisl. hadna f. „junge

Ziege", mhd. hatele, nhd.-schweiz. hatle „Ziege
!

‘; mir. cadln . cadhla „Geis“.

Ygl. Osthoff Par. I 248 ff. (Lit.) Yf. LEAYb.

2

141, Berneker aaO., an beiden

letztern Stellen auch iiber die Frage nach der Verwandtschaft und dem
Ausgangspunkt des nordeurop. Katzennamens mnd. Jcutte

,
ahd. kazza, ka-

taro, mir. catt usw.

kat- „Kampf, Streit".

Gall, catu- „Kampf“ z. B. in Catu-riges, ir. cath m. „Kampf“ = aisl.

liodr „Name eines Gottes", ags. heapo-, ahd. hachi- „Kampf“ in Namen
wie Hadu-brand, Hed-wig (aber iiber den thrak.-pbryg. Kozvg s. z. B. Liden
Commentationes in bon. J. Paulson 1905, 163); mit r-Formantien mhd. hader

„Zank, Streit" (aus ahd. hadara „Hadern, Lumpen" eine verbale Gdbed.
„reiBen, zerreiBen" zu folgern, Zupitza Gutt. 103, ist zu gewagt, s. u. qmtho-
„Lumpen"), abg. kotorn „Streit, Kampf", wohl auch als „kampftiichtig“

cymr. cadr „stark“, cadarn „stark, machtig", bret. cadnrn „tapfer“ (usw.,

s. dazu das u. kad- „glanzen“ bemerkte).

Auch ai. qdtrn- m. „Besieger, Feind, Nebenbuhler" mit Reihenwechsel?
s. Hirt BB 24, 232, 285, der andrerseits nach Fick 1 4

43, 425 an ai. gu-

tayati etwa „haut ab, haut zusammen, wirft nieder", gr. y.evTsco, lett. situ,

sist „schlagen" als Yerwandte denkt, von denen aber y.evzko jedenfalls

auszuscheiden hat (s. kent- „stechen“), wahrend lett. sit- als *ket- und ai.

fCitayati ( : catru-1) eher vereinbar wiiren. — Ganz unsicher vermutet
Solmsen KZ. 34, 687 Yerwandtschaft auch des thrak. Yolksnamens der

KazQai, Kazgoy.evzat. — Ob in gr. oazivg „Streitwagen“, odztXXa' ziXeidg zo

aoxgov, die als pliryg. AYorte mit arm. scujl „AYagen“ (arm.-phryg. *satilia
)

zusammenlhingen, die Bed. des „Streitwagens die urspriingliche ist, ist

sehr fraglich, s. Liden aaO. 159ff. — Uber arm. Jcotor „Bruchstiick“ s. u.

qentho- ,,Lappen“.

Ygl. Fick I 4
43, 425, II

4

66 f., Ill 4 69, Zupitza Gutt. 184, Berneker 588.

Gr. y.ozog „Groll, Zorn", das dem a und dem Begriff des Tatlichen der

obigen AYorte sich nicht fiigt, sekeint zu koi „wetzen“ zu gehoren. — Auf
Bthl.’s AVb. 177 Anreihung von avascasto fravasi- etwa „der die Frava^i
erziirnt hat" ist nicht zu bauen.

1. kad- ,.fallen".

Ai. cad-, Pf. earnda, Fut. cakyanti „abfallen, ausfallen" (: lat. cudo, z B.

Vanicek LEAA7
b. 2 67; unbegriindete Zweifel bei Hirt BB. 24, 232);

arm. cacnum „fallen, niedrig werden" (Scheftelowitz BB. 28, 287)

;

lat. cado, -ere „fallen“ (o. antkadumt s. A'f. LEAAr
b. 2

s. v.);

mir. casar „Hagel; Blitz", cymr. cesair „SchloBen“, corn, keser, bret.

kazarch „Hagel" (Fick II 4 74; nicht entscheidend dagegen Loth Rc. IS,

90. Ganz unwahrscheinlich wegen der Bed. ist Zugehorigkeit von ir.

eass „schnell", Strachan BB. 1 7, 297 ;
dt. Hast hat mit cass nichts zu tun,

s. Falk-Torp s. v. m. Lit.).

Bei Fick I 4
32, 42, 206, 420 Arerkniipfung mit fernzuhaltendem; iiber

got. hatis „HaB“ siehe *kdd- „seelische Arerstimmung“, iiber ags. henfan
Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 23
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„verfolgen, angreifen, ergreifen" siehe Yf. LEWb. 2 u. cassis und *kom-
„Praefix", iiber xsxaddov u. qad- „schadigen“.

2. kad- „glanzen, prangen, sich auszeiehnen".

Ai. Pf. gagaduh, Ptc. gagaddna- „sich auszeiehnen, hervorragen, machtig

sein“; gr. Pf. yJxao/mi, Plusqupf. ix.Ey.dajurjv, Ptc. y.exaofxevog (Horn. Aesch.)

„sich auszeiehnen", y.ey.ad/xerog (Pind.) „prangend", Kdaxcoq eigentlich „der

glanzende" und andere Namen (Pick I 4 42, 420, Boisacq s. y. ; Praes. xai-

vvfiai scheint Neubildung nach datvvjuai, s. Boisacq s. v.); yielleicbt mir.

cad „heilig“ (Pick II 4
07), wozu das nach Stokes BB. 29, 169 gall, caddos

„sanctus“ C. Grl. L. Y 493, 30).

Dagegen cymr. cadr „stark", abret. cadr, gl. „decoreo“, mbret. cazr,

nbret. haer „schon“ (Bed. wie dan. k$n „schon“ : dt. kiihn) (Pick II 4 67)

setzen nach Pedersen KG. I 323, II 50 trotz abret. cadr -ir- yoraus (: ir.

cath „Kampf"); abrit. Belatu-cadrus Beiname des „Kriegsgottes“ ? ? Umbil-
dung eines kadros „sich auszeichnend" zu *katros nach kat- „kampfen"
ware freilich nicht ganz ausgeschlossen.

Lat. CamUnae (bei Varro und Festus Casmenae), von Solmsen Stud. 165

Anm. 3 *kad-(s)mend- als „die gliinzenden" (Quellgottinnen) gedeutet, ist

wohl etruskisch, s. Sommer Hdb.2 231, KE. 84.

kad- „seelische Yerstimmung: Kummer, HaB".

Av. sadra- n. „Leid, Wehe, Unheil" (Geldner KZ. 27, 242f.);

gr. xijdog n.. dor. xddog „Sorge, Trauer, Betriibnis; Leichenbestattung;

Familiengefuhl, affinitas", xrjdioxog „der liebste" („der am meisten am
Herzen liegt"), xijdeiog „der Sorge wert, lieb, teuer; zur Bestattung ge-
horig; sorgsam; verschwagert, blutsverwandt“. xrjdeia „Besorgung, bes. eines

Toten, Bestattung; Yerwandtschaft, Schwiigerschaft", xrjdeoTt'jg, kret. xa-

dearag „Heiratsverwandter", xrjdevco „besorge, pflege; bestatte; verschwa-
gere; bin oder werde verwandt", xr]dsfj,d>v „Besorger, Beschiitzer; Leichen-
bestatter; Heiratsverwandter", xi)dco „mache besorgt, betriibe“ (vielleicht

auch in der Bed. „verletze, schadige" dasselbe Wort, doch s. auch *qdd-
„schadigen“), dxrjdrjg „unbesorgt, vernachlassigt, unbestattet; sorglos, sich

nicht kiimmernd, vernachlassigt", wovon axrjdeco „vernachlassige, lasse auBer
acht";

osk. cadeis amnad „inimicitiae causa" (: dt. Haft, Kern KZ. 21, 242);

mir. caiss, cymr. cas, bret. cas „IIaG" (*k;ids-i- als Weiterbildung des
-es-St. von got. hatis, gr. xfjdog; FickII 4

68, Brugmann II 2
1, 569), wo-

mit vom ursprgl. Begriffe „Sorge" in freundlichem Sinne aus (vgl. das
Griech.) gleichsetzbar scheint mir. caiss „Liebe“, mis-cuis „HaB", (siehe

Pedersen KG. II 10; auch cymr. caddu „sorgen fur“ kann so gedeutet
werden, doch bleibt dafiir wie fur ir. caiss „Liebe“ auch Yerbindung mit
ags. hcedre „sorglich“, Wz. kadh- offen, Zupitza Gutt. 206 f. ; cymr. cawdd
„offensa, ira, indignatio" corn, cueth, mbret. cues, nbret. kcuz „Leid, Trauer"

;

got. hatis n. „IIaB, Zorn", anord. hatr n., ags. hete m., as. lieti m., ahd.

hai m. „HaG“ z. T. auch in Yerfolgung ausartend, daher die Bed. „ver-

folgen" von anord. hata, as. baton z. T. auch ahd. ha^on, vgl. auch nhd.
hetzen aus *hatjan\ fiir eine Grdbed. „verfolgen“ der Wz. sagen die germ.
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Verhaltnisse nichts aus, s. Yf. LEWb. 2 u. calamitas gegen III 4 68 f., Falk-

Torp u. hacl\ sie begriinden aucb nicht Zuteilung zu qad- „schadigen“).

Z. B. Fick I 4 32, 42, 420 (mit fernzuhaltendem), II 4 68, III 4 68 f., Zu-
pitza Gutt. 184 m. Lit.

qad- „schadigen, berauben, verfolgen".

Ai. Jcadana- n. „Vernichtung“, cakada kadanam „habe eine Yernichtung

angerichtet“;

gr. hom. xsxadcov „beraubend“, Fut. xexad/joei „wird berauben“, xexadfjoai •

flMymi, xaxuxjai, ozeQrjoai Hes., in medial-pass. Bed. bom. xexadovzo „sie

wichen“, ixexijdei (Konjektur) -

v7iex£%coqy)x£i Hes., otTCOxadim ' ao&sveco Hes.;

vielleicht xrjdm, dor. xadco „verletze, schadige“ (wenn nicht = xijdco „be-

triibe", zu had- „seelische Yerstimmung", von welchem die obige gr. Sippe

trotz Bechtel Lex. 190 aber jedenfalls zu trennen ist, Bersu Gutt. 169 f.,

s. auch v. Planta I 327).

Femzubleiben hat lat. cado (Fick I 3
56, I 4 43; siehe Yf. LEWb. 2

s. v.,

und had- „fallen“); desgleichen cedo (siehe u. *sed- „sitzen“); ebenso

auch lat. calamitas „Schaden“ (urspriinglieh landwirtschaftlich „Hagelschlag,

Kornbrand, Mifiwachs", dann allgemein „Unheil, Yerderben“), denn fiir

„sabin.“ l — d (Conway IF. 2, 166) bietet die nach Marius Victorinus Gr. L.

VI 8, 15 von Pompeius gebrauchte Form cadamitas keine Gewahr, da als

Yolksetymologie nach cado verstandlich (s. Yf. LEWb. 2
s. v.), und gegen

sekundares l aus d spricht das sicher nicht dialektische incolmnis aus *en-

calamis (Thurneysen Thes.), das bereits zur Zeit der urlat. Anfangbetonung

vorhandenes l voraussetzt; daher zu Wz. qol-, qola- ,,schlagen, eludes (Fick

I 4 387, Vf. aaO. als Alternative, Reichelt KZ. 46, 330 f.). Das bei Ableitung

aus altem *cadamitas
,
*en-cadumis formell in Rechnung gesetzte xdda,uog •

rvrpXog. ZaXafxhioi Hes. (Ehrlich KZ. 40, 380, Thurneysen Thes.) begegnet

Zweifeln (s. Schmidt zur Stelle und Herwenden Lex. gr. suppl. s. v.).

qhad- „beiflen“.

Ai. khddati „zerbeiBt, kaut, ibt“, khddan m. „Zahn‘ £

,
npers. xayidan

„essen, kauen“ (Hiibschmann ZDMG. 38, 423, Horn Np. Et. 104, Uhlen-

beck Ai. Wb. 75), arm. xacanem „beiBe, pungo“ (Bugge KZ. 32, 46; Pedersen

KZ. 38, 206; 39, 424, wonach -c- aus d -f- s); unsicherer norw. mdartl. hatra

„jucken, die Haut reizen, stechen (von Miicken und Fliegen)“, Bugge BB. 3, 1 02 f.

G. Meyer Alb. Wb. 144 (Alb. St. Ill 59 nur mehr zw.) vergleicht mit

ai. khud- unter Annahme einer Gdf. skad-, der aber der vorzuziehende

Yergleich mit arm. xacanem im Wege ist (hochstens [sjqhad- bliebe gang-

bar) alb. ha „esse“, Passiv hahem; nicht uberzeugend stellt BrugmannI 2

759 ha als *ggho~, *gzhe- zu ai. gltas- „essen“, redupl. ja-ksati.

Der Yergleich von khadati als *q,no-do (qndo) mit lit. kandu ,beiBe“, gr.

xvadaXXu), xvcbdaXov usw. (Fick I 4 591, Bgm. I 2 420, Berneker 155;s. qen-

„kratzen“), lafit die ind. Aspirata unerklart und schlosse das arm. Wort aus.

kadh- „hiiten, schiitzend bedecken".

Lat. cassis, -idis „IIelm“ (wenn echt lat., s. Yf. LEWb. 2
s. v.

;
Gdf. dann

*kadh-tis)
;
vielleicht cymr. caddu „sorgen fiir

t£

,
mir. cais „Liebe“, mis-cuis

23*
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,,Hafi" (docli s. auch u. *kad- „seelische Yerstimmung")
;
ags. hcedre „sorg-

lich, angstlich"; ahd. Imota „die Hut, Obhut, Bewachung", ags. hod, afries.

hode „Obhut", wovon ahd. hunten
,
ags. hcdan „behiiten, bewachen"; abd.

huot m. „der Hut, Haube, Helm", ags. hod m. „Kappe"; aisl. hqttr und

haltr, ags. hcett, engl. hat „der Hut" (*hattu- aus *hadnit-), aisl. hetta

„Kappe“ (
*hattjon -) Kluge u. Hut, Zupitza Gutt. 206 f. (aber ags. heden

,,dress" = aisl. hedinn trotz Feist Got. Wb 135). Da cymr. caddu kein

ganz sicheres Glied der Gleiebung ist, auch lat. cassis, wenn verwandt, iiber

den wzausl. Dental keine Auskunft gibt, ist der Ansatz mit -dh- (nicht t
)

nur durchs Germ, empfohlen, da dies keine />-Formen bietet.

Andrerseits ware mit (jet- „Wohnraum (Wohngrube?)" Yermittlung nur

durch Konstruktion einer Mittelbed. „deckend“ moglich, fiir welche qet-

keinen Anhalt bietet.

Und air. cuthir „Stadt“, cymr. coder „saeptum, castrum, locus munitus"

(s. Ijut

-

„flechtend zusammendrehen") gehn kaum von der Anschauung des
,
Be-

deckens, Hiitens" aus, sondern wohl von „geflochtener Zaun, Hiirde" (s. qat-).

qap- „fassen" (Yarianten s. am Sehlusse); vielfach in Worten fiir GefaBe.

Ai. kapati ,.zwei Handvoll" (Prellwitz l -
2
- u. xaneros, Pedersen KZ. 36

77 ;
wenn / mind, fiir t, steht gr. xanexiq am nachsten), apers. p xam&i]

,,dvo yoivixe?" (Xen. Anab. 1, 5, 6; Solmsen Beitr. 198); mit idg. e npers.

caspldun
,
fapsldnn . cufstdun

,
greifen, packen" (Noldeke bei Horn Xp. Et.

98, Berneker 135).

Gr. xazitxic, „ein HohlmaB" (aber xanexog „Grube, Yertiefung" trotz

K. H. Meyer IF. 35, 230 besserzu *(s)qap- „graben"), xdcu] „Krippe“, xanavq

ds., thess. „der Wagenkasten", xamco „schnappe, schlucke", xtomj „Griff".

Alb. hip „ergreife, fasse" (G. Meyer BB. 8, 185: spater von ihm Alb.

Wb. 174 als Lw. aus tiirk. htpmak „fangen, haschen" betrachtet doch

nacli Jokl SBAk. Wien 168, 1 33 wohl einheimisch wegen:) kapase „0l-

gefii6“ (eine Gdf. *qup-uot-id ist freilich durch lat. caput nicht mehr zu

stutzen, s. *qap-ut); leant „habeo“ (G. Meyer Alb. Stud. Ill 6; Gdf. *qapini

oder *qab{h)mi- zur Wzf. *qahh- zu dt. httben).

Lat. capio, -ere, Cipl, captus „nehmen", au-ceps
,
-cupdre „Yogelfanger,

Yogel fangen", parti-ceps „teilnehmend“, capax „fassungsfahig, tauglich",

capedo, -inis „einfaches tonemes GefaB im Opfergebrauch
;

TrinkgefaB",

capulus „Bahre, spater Sarg" und „Griff, Handhabe" (gegen Yerbindung

mit *sqnp- „graben“ s. Yf. LEWb. 2
s. v.), capnla „Sch6pfgefaB" (capuldre

„von einem GefaB ins andere schopfen"), capistrum „Schlinge zum Fassen

eines Gegenstandes; bes. Halfter" (Lit. zur Bildung bei Vf. LEWb. 2
s. v.);

aber capis, -idis „Henkelschale“, umbr. ka/iife „capide“, osk. xamdixop

,,ollarium“ vielleiclit aus gr. oxarpig mit s-Abfall in alien drei ital. Sprachen

(Froehde BB. 1, 185, vgl. auch KZ. 13, 452; sicher ist capisterium Lw. aus

nxarpiGTi'igiov); capsa „Behaltnis, Kapsel. Kasten", capsas „der Wagenkasten:

Kiifig fiir wilde Tiere" (daraus gr. xuipa, xd/uj’u).

Lat. captus
,

-a = air. cacht „Dienerin, Sklavin", cymr. cacth „Sklave“,

acorn, caid „captivus“, nbret. kcaz „ungliicklich, arm", gall. Morni-captus ;

mir. cachtaim ,,nehme gefangen" = lat. captdxi „zu begreifen suchen" (zu-

fallig auch = as. hafton ,.haften"); ir. cann ,.(See-)IIafen“ (s. zum Laut-
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lichen Pedersen KG. I 94) = an. hqfn ds., mhd. hapn, Jiabene f., ndl. haven

ds. (nhd. Hafen aus dem Nd.; ahd. havan, nhd. Hafen „Topf“ dagegen

echt hochd.).

Aber mir. capQ?) „Fuhrwerk, Bahre“ („*Wagenkasten“, vgl. thess. xa-

navr], lat. capuhis, Fick III 4 330) ist gegeniiber etian aus *qdpnos kein

Beleg fur kelt. -p(p)- aus -pn- und nieht aus *qapno- zu erklaren. —
Mir. cain „Abgabe“ und „Gesetz“ ist trotz Stokes KZ. 37, 355 in beiden

Bed. das lat. canon ? (s. Zimmer KZ. 36, 440ff., Pedersen KG. I 193).

Got. -hafts (== lat. captus, ir. caclit) „bekaftet mit“, anord. haptr „cap-

tus“, hapt n. „Fessel“, ags. liceft m. „Gefangener, Sklave, Band, Fessel",

n. „Heft, Griff", as. haft „vinctus“, ahd. haft „gehalten, gebunden, gefangen,

behaftet mit", m. n. „Haft, Fessel", wovon anord. hefti n. „Heft, Hand-
habe", ahd. hefti n. „Heft, Griff' und got. haftjan „befestigen", anord.

hefta „binden, hindern", ags. hceftan, as. heflan, ahd. heften „binden, ver-

haften"; nhd. haschen (*hafskon

)

= schvved. mdartl. hasten „nachlaufen, urn

einzuholen" (Schroder GRM. 1, 588; s. auch Falk-Torp u. /ms II);

got. hafjan (= lat. capio) „heben“, anord. hefja Qiafda), as. hebbian

,

ags.

hebban, ahd. heffen, heven, mhd. nhd. htben (bair. auch „halten"); dazu (vgl.

zur Form lat. habere; zum Lautverhaltnis s. u.) got. haban, -aida ..halten.

haben", anord. hafa (hafda),
as. hebbian, ags. habban, ahd. haben „haben -

;

anord. haf n. „Meer“, ags. hcef n., mnd. haf ds. (nd. Idaff), mhd. hap-,

-bes „Meer, Hafen" (zur Bed. s. Falk-Torp u. hav); anord. hqfn f. „Hafen
(portus)", ags. hafen mnd. havene, mhd. habene f. ds. (nhd. Hafen aus

dem Nd.; vgl. ir. cuan); ahd. havan m. „Topf, Kiichengeschirr", nhd. Hafen ;

anord. hqfugr, ags. hefig, as. hcblg, ahd. heb/c, -g „schwer“ (eigentlich „et-

was enthaltend, capax“); ags. hefe, hafe m., ahd. here, hepfo, nhd. Hefe

(„was den Teig lrebt“); isl. norw. mdartl. havald n. ,.Band, durch das die

Faden des Aufzugs vrechselweise gehoben und gesenkt werden, damit der

Einschlag eingeschoben vrerden kann“, a.gs.hefehl, mnd. hevelte (*hafudla-;

nicht mit ai. kapata- n. „Betrug, Hinterlist", Zupitza Gutt. 1 1 2, bildungs-

gleich); ahd. haba, nhd. Handhabe
;

anord. hafr m. „Fischhamen, Ketscher" (c wie in lat. cepl, Brgm. IF. 6, 95):

anord. hof n. „das rechte MaB oder Yerhaltnis", h(>fa „zielen, passen,

sich schicken", got. gahobains „Enthaltsamkeit“, ags. behofian ,,bediirfen“,

ahd. bihuobida „praesumtio“, mhd. behuof m. „Geschaft, Zweck, Yorteil -

,

nhd. Behuf (s. zur Bed. Falk-Torp u. hflve).

Anord. hauhr, ags. heafoc ,.Habicht“ (daraus meymr. hebawc, und aus diesem

air. sebocc „Falke ‘; fern bleibt trotz Stokes KZ. 41, 390 das 2. Glied von

ul-chaochdn „Eule“), as. halnlc- in EN., ahd. habnh „Habicht" ent-

stammen kaum der Wzf. *qap- (z. B. Kluge 8
s. v., Suolahti Dt. Yogeln.

359 f.), sondern sind wohl (s. Miklosich M b. 122, Berneker 535) zunachst

mit russ. (usw.) hobeci, poln. kobnz ..Namen von Falkenarten" zu vergleichen;

allenfalls ist dies *qabh- eine Wzvariante zu *qup-. — Mit der Bed. von

gr. y.anrm und germ, pp als intens. Kons.-Gemination (auf Grand der Wzf.

auf p oder bh oder V) nhd. (eigentlich nd.) happen, liapstn „verschlingen'‘,

holl. happen „schnappen“ u. dgl. (s. Falk-Torp u. hjappe, lwppe).

Lit. kuopa 1. „Schar, Abteilung -

, 2. „L6segeld fur gepfiindetes Yieh -

(= gr. xd>mf).
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Lett. kampiu
,
kampt „ergreifen, fassen“ (aber kapct „anhaufen“, kapole

„Kornhaufen“, knps „Schock, eine Kanne als Ma£S“, kapa „die Metze in

der Miihle“ nieht als „fassen, zusammenfassen“ hierher, sondern za lit.

kapas „Grabkiigel“, russ. kopd „Haufen usw.“ als „durch Graben aufge-

worfener Erdhaufen, dann Haufen iiberhaupt“ zu aksl. kopati „graben“,

lit. kapoti „hacken“, "VYz.
(
s)qSp-, s. Berneker 562 f.); aus liv. kiipp „tappen‘‘

(vom Baren), bzw. estn. kdppama ,.anfassen“ stammt Jcepju „fasse“ (Fick I*

II 4
65, Bechtel Hauptprobe 246 f., v. d. Osten-Sacken IF. 22, 317 f.

;
sehr 387,

unsicher ist die Yergleichbarkeit yon russ. capatz, anriihren, nehmen, fassen“

usw., s. Berneker 135, v. d. Osten-Sacken IF. 33, 195).

Ygl. im allgem. Curtius 141, Zupitza Gutt. 103 (Lit.), zu den Gefafi-

bezeichnungen auch bes. Prellvvitz 1
1 37, 138, 2 208, Trautmann BB. 29,

309, Solmsen Beitr. 196, Vf. LEWb. 2 u. capis, capsa.

Fern bleibt arm. kap „Band, Fessel“, kapem „binde“, kaput „praeda“

(Hubschmann Arm. Gr. I 457 f., Bugge KZ. 32, 60; Z;!-Bed.
;

s. dagegen

Pedersen KZ. 39, 379).

Yereinigung von *qap- „fassen“ mit sqap- „graben“ (Prellwitz u. xdnezo?)

ist abzulelinen, ebenso die mit qamp- „kriimmen“ (Uhlenbeck Ai. AYb. 43,

Got. AYb. 64; „sich beibiegen“ oder vom Krallen der Finger?? doch ist

qamp- wohl qam-p-); unsicher ist Beziehung zu *qap-ut „Kopf“, s. d.

Der A
T
okalismus ist fast durchaus a, auch in ai. kapatl (das als isoliertes

Wort nicht wohl a als Entgleisung fur i = 9 haben kann, trotz v. d. Osten-

Sacken IF. 33, 195 Anm. 2); daneben vereinzeltes e (cepi, hafr) und 3

(xconrj, lit. kuopa, vermutlich auch germ. Jidf-), die nicht als Kormalstufen

(e : o : a) einzureihen siiid (Konstatierung bei Reichelt KZ. 46, 339). Das-

selbe Yokalverhaltnis zwischen osk. hafiest : hipid, lit. gabenti : Praet. atgtbau,

got. gabei

:

anord. gcefv, hinsichtlich des Konsonantismus zeigt sich im
AVzanl. und Auslaut Schwanken zwischen Tenuis, Media, Media asp. (Zu-

pitza KZ. 37, 387), was aus Kachalimung des Schnapplautes (leap, ghap,

ghabh usw.) und Aachahmung des rasch Zugreifens durch diesen Laut
(,.schnapp“) zu erklaren ist. Dariibcr ausfiihrlich Collitz Praet. 85 ff., K. H.
Meyer IF. 35, 224— 237. Ygl.

:
ghabh- in ai. gabhasti-h „A

r
orderarm, Hand“

(zur Bed. s. Persson Beitr. 855).

ghabh- (oder ghaq)-!"!) in got. gahv.l „Reichtum“, guheigs (gabigs) ^'eiclh

(daraus aksl. qobino ,.Fillle, Uberflu6“, go!n,zi, „reichlich“, s. Berneker 316)’

anord. gofugr „ansehnlich“; anord. {/a>/’/-„angenehm, dienlich“, geefa f. „Gliick“’

mhd. geebe „annehmbar, willkommen^ angenehm“, nhd. gang und gdbe; dazu

als germ. Xeuschopfung (Ersatz fur *<?o- „geben“) got.giban, anord. gef'a, ags.

giefan, as. getan, ahd. geban ,,geben“, got. giba, anord. gjof, ags. giefa, ahd. geba

„Gabe“ (ein Musterverhaltnis war got. anda-m ms : niman = mhd. geebe : x);
ghabh- oder ghab- in lat. habeo, -ere „haben“, praebere „vorhalten, bieten“,

inliibere „einhalten“, habUna „Halter, Riemen, Ziigel“, habilis „leicht zu

handhaben, tauglich '; umbr. mit -b- habitu, habetu „habeto“, habiest „habe-

bit“, haburent „ceperint“, liahtu ,,capito“ ; osk. mit -p- hipid ,.habuerit“

fKonj. Pf., *hcp-) hipust „habuerit“ iFut. II; p braucht also nicht erst

durch junge Kreuzung mit capio, cepi erklart zu werdeu s. Lit. bei Yf.

LEWb. 2 u. habeo), mit -bh- osk. hafiest „habebit“ (wenn das iiberlieferte

hafiert so, nicht nach Buck Gramm. 167 in hapiest zu bessern ist).



qapo-s, qapS 345kaxpo-

ghabh- oder ghab- in air. gaibim (io-Praes. wie capio-, Formenbestand bei

Pedersen KG. II 527 ff.) „nehme, ergreife, balte usw." aber erst mir. spar-

lich „geben“, s. K. H. Meyer aaO. 233), gabal f. „das Xehmen" (*gabagla

s. bes. Pedersen KG. II 24; daB der Ausgang von *Jcaglcl, cymr. cael als

einer Bildung von der Wz. kagh- „umfassen“ bezogen sei, Thurneysen

'H. Osthoff zum 14. Aug. 1894’, fallt mit dieser angenommenen Wz.) =
cymr. gafael „das Halten, Festhalten", wovon gafaelu „halten, festhalten",

Zs. adafael „Besehlagnahme“ = ir. aithgabal, corn, gaud „prehensio“, abret.

an-gabol „defaut de prise de possession" (Bezzenberger BB. 16, 243; sonst

im brit. k- (Kreuzung nicht feststellbaren Alters mit gap-) cymr. cafael,

caffel — ff nach Pedersen KG. I 423 aus t g — „erlangen, bekommen,
finden", corn, cavel, mbret. caffout, nbret. kaout ds., kafout „haben“.

ghab- oder ghabh- in lit. gaband „ArmvolI", gabenti „fortschaffen, bringen",

gabentis ,,mit sich nehmen", Praet. at-gebau „babe mitgebracht" (Typus
cept), gobti „einhiillen“, goltis „wonach streben", gobetis „begehren“ gobelSti

„sammeln‘ ;

; wruss. habuc
,
habnuc „nehmen; ergreifen, beriibren", slovak.

hahat „raffen"‘ (usw., s. Berneker 287 m. Lit.).

DaB auch ghabh- „Gabel u. dgl.“ als „\Verkzeug zum Packen, Ergreifen"
hier einzureiben sei, ist wohl aufzugeben, s. d.

gabh- in anord. kefser „captivus“, ags. cefes, cyfes „Magd, Konkubine,
ahd. k(bis(a) „Kebs\veib“ (Zupitza KZ. 37, 391).

Slav, chabiti sc, ochabiti Sf „sich enthalten", ochaba „volles Eigentum" (usw.,

s. Berneker 381, wonacli nicht Entlehnung aus got. gahaban sik „sich ent-

halten"); russ. chdbitb „raffen an sich reifien", poln. o-chabic „erfassen“

( Berneker 381, wonach eine Lautnachahmung)
; aksl. chapljq

,
chapati „beiBen"

(usw., s. Berneker 384, wonach nicht Entlehnung aus nd. happen „schnap-
pen", sondern wie die flgdn. nach Uhlenbeck IF. 17, 96 aus einer Laut-
gebarde fur rasches Zugreifen wie auch nd. happen „gierig schnappen"),
russ. chopUb ,.greifen, fassen, fangen", didpath „ralfen, greifen" (usw., siehe

Berneker 396), nasaliert r. ksl. chqpati „dQaaaea&ai, prehendere", ochqpiti

„amplecti“; daB diese slav. (A-Formen einen uridg. Hintergrund haben
sollen (*qhab-, qhap-; Meyer aaO.), ist ganzlich unerwiesen.

kap- in ai. gapati (Dhatup.)2„beruhrt“ (Pick I 4 52).

kaxpo- „vom Wasser vertragenes".

Ai. gdpa- m. „was ftieticndes Wasser mit sich fiihrt, Trift, Gefliil.Stes",

gapeta- m. „angeschwemmtes Schilf u. dgl." lit. sdpai „verstreute Halme,
Riickstand, den eine Uberschwemmung auf den Feldern zuriicklafit", sdpas
„Halm, Stroh, Reischen". Fick I 4 209.

qapo-S, qapa ,Stiick Land, Grundstiick".

Gr. xrjnos, dor. xdnog „Garton“ (kret.
;
,unbearbeitetes Grundstiick", siehe

Gl. 3, 303), ahd. huoba, as. lwta „Stiick Land", nhd. Hufe, Hube, alb. (G. Meyer
Alb. St. Ill 4, Alb. Wb. 198 f.) kopste „Garten“. Ygl. z. B. Fick I 4 378,
Zupitza Gutt. 103, Meringer IF. 18, 225, deren Ankniipfung an qcp-, qap-
„fassen" als

,
in Besitz genommenes, behufs Bearbeitung ergriffenes Grund-

stiick" weder in der Bed. anspricht, noch vokalisch (lat. ceqnl) einwandfrei
ist. Eher konnte die Wz. qap- von lit. kapoti „hacken, hauen", gr. y.dnerog
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,,Grube“ usw. zugrunde liegen als „gerodetes und gegrabenes Grundstiick
I£

(Yf. LEWb. 2 u. capio u. scapulae), doch auch dies ganz unsicher.

kapho- oder kOpho- „Huf“.

Ai. gapha- m. „Huf, Klaue“, av. safa- m. „Huf des Pferdes“.

Aisl. hcfr, ags. kof ahd. huof „Huf' £

(z. B. Pick l 4
43, 206, 420, Falk-

Torp u. hov I). Ksl. russ. (usw.) kopyto „Huf££ am ehesten mit Uhlenbeck

Ai. Wb. 303, Berneker 565 zu slav. kopati „graben, auch mit dem FuBe

aufstampfen“ (siehe *sqap- ,.graben, hacken“), kaum mit Zupitza KZ. 37,

401 zu gaphd huof unter Annakme westidg. Gutt. ;
-yto, obwohl nicht

lebendiges slav. Suffix (sonst nur in koryto, siehe Berneker 579)
laBt an

erst slav. Ableitung von kopati kaum zweifeln. Die Entscheidung hangt

von der Beurteilung dieses Suffixes ab; Yergleich mit dem Ausgang von

nogvt'b, lakbtb ist wegen des Langenunterschiedes (doch vgl. lit. alku-ne

mit u gegeniiber lakz-tb) und der o-Flexion nicht gestattet, andererseits

ist die Ableitung koryto : kora „Rinde“ ganz sicher.

[qap( e)na „Raupe“?]

Ai. kapana „Wurm, Raupe‘ £ (konnte auch als *qmpen<% ,.sich kriimmende
"'

zu qamp- „kriimmen“ gehoren; freilich hat ai. kdmpatc die ganz abweichende

Bed. ,,zittert‘ ) ;
gr. y.apTiy „Raupe" (entw. ursprgl. zu y.d/umco oder daran

angeschlossen). S. Fick I 3 519, Curtius 141, Fick I 4
19, 376 (hier ohne An-

schluB an qamp-, und mit weiterm Yergleich von lett. kape „ArtRaupen“,

kapars, kdpurs „Insektenpuppe oder -larve, Raupe“, die aber nach Prell-

witz 2 206 zu kdpt, lit. kopti „steigeri, klettern“? oder EinfluB von kapuosts

„Kohlkopfu als „KohlweiBlingraupe“?), Zupitza Gutt. 108, Hirt BB. 24,

266, Boisacq s. v. Yenvandtschaft mit qamp- ist allerdings sehr nahe-

liegend, und der idg. Ansatz qap{e)na ganz fraglich.

qap-ut, -(e)lo- „Ivopf; Pfanne am Schenkel; Ivniescheibe''; ursprgl. etwa

„schalenf6rmiges“ s. u.

Ai, kaput- „Kopf“ in kapuc-chala- n. „Haar am Hinterkopf, Schopf“

(Johansson IF. 3, 236); lat. caput, -itis ,.Kopf, Haupt!t (das -it- der Casus

obliqui beweist nicht gegen idg. u der 2. Silbe, sondern ist lautgesetzlich:

zunachst ii, dann i nach a wie in maximus aus -iimos, so da 1.1 nicht bloB

Analogie nach comitis usw. vorliegt); anord. hofod „Haupt“; im Germ, da-

neben got. haubip „IIaupt, Kopf“, anord. haufod, ags. heafod, ahd. lioubit,

nhd. Haupt durch Yerquickung mit einem zu ai. kakubh- „Spitze, Gipfel“,

ahd. huba „Haube“ usw. (s. ¥z. qeubh-) gehorigen Worte (Doreen Ark. f. n. f.

6, 310, Johansson Beitr. z. gr. Sprk. 135, Zupitza Gutt. 1 03 f., Bartholomae

IF. 5, 226, Uhlenbeck PBrB. 30, 289; verfehlt Siitterlin IF. 29, 123; ein

ahnliches Wort fur ,Kopf- £ von letzterer Wz. sieht Breal Msl. 13, 381 f. in

kret. y.vcfenov y y.vcpqv' y.t(pah]v Hes.).

Mit Z-Suffixen: ags. hafola „Kopfu
,

ai. kapdlam „Schale, Hirnschale,

Schadel, Pfanne am Schenkel, schalen- oder scherbenformiger Knochen' 1

,

pehl. kapdrak (Scheftelowitz BB. 28, 144; „GefaB“, kapoll „Kniescheibe ,£

,

kapola- m. „Wange ‘.



Vgl. Fick II 3 51, I 4
19, Curtius 5 148, Solmsen Beitr. I 198, Yf. LEWb. 2

u. caput-, fern bleibt lit. kopustas „WeiBkohlkopf“ (trotz Johansson IF. 14.

336; vielmehr wie nhd. kabis aus slav. kapusta wesentlich auf lat. com-

posita beruhend, siehe genaueres bei Berneker 486). Der Auffassung von

*qaput als eines Ptc. Pf. auf -uot-, -ut (Brugmann II 2
1, 428, Yf. aaO.)

zu qap- „fassen, capere“ („GefaB = fassendes“) stellt Reichelt KZ. 46, 336

die ricbtigere gegenuber, wonach -u (-ut- dazu wie aslav. lakb-tb : lit.

alku-ne) und -(e)l

-

denselben Suffixwechsel bei Korperteilbezeiehnungen

darstellen, wie aksl. nogvtb, lat. ungu-is : lat. angnlus, ahd. nagul. Das
wiirde den wzhaften AnschluB an qap

-

„fassen“ an sicb allerdings noch

nicht verwebren („scbalen-, pfannenformiger Knochen“ als „fassend, Be-
halter“; e-Suffix wie lat. capulus, -a); da aber die Bed.-Entw. „Kopf' £ aus

„Scherbe“ von Wzln. der Bed. „scbneiden, spalten££ auch sonst begegnet,

ist mindestens gleichberechtigt AnschluB an Wz.
(s)qap

-

„schneiden££
(lat.

scapulae „Schulterblatt“ usw.).

Fraglicb ist Zugeborigkeit von lat. capillus „Haar, bes. Haupthaar“, siehe

Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit., wo got. *caput-do-s; Reichelt aaO. setzt *caplelos

an, vgl. die obigen Z-Formen: das Zo-Deminutiv hiitte aber wohl nur zu

einer Bed. „Kopfchen“ gefiihrt. Da Worter fiir Haar sonst nie von Worten
fur Kopf abgeleitet sind, verkniipft Charpentier KZ. 46, 26 ff. capillus als

*kdp-ro-los (und capronae „Stirnhaare, von den Schlafen auf die Backen

niederhangende Zotten“ als '*'k'->p-ron-
;

die Deutung aus in caput prTmae

scheint mir die wahrscbeinlichere) mit ai. ppm- m. „Haar. Schnurrbart,

Bart“, gipra „Kopfhaar, Haaraufsatz", wahrscheinlich richtig.

Ob gr. Kama ' ay.ogoda. Kegwatat Hes. (fern bleibt trotz Fick II 4 68 mir.

cainnenn, cymr. cmin, acorn, kennin, bret. kinen ..Zwiebel", da nicht auf

*kapn- zuruckfiihrbar) verwandt sei, ist wegen des von lat. cepe (griech.

Lw.) vorausgesetzten ablautenden *y.iynr\ sehr verdachtig (s. Yf. LEWb. 2

s. v.).

kapro- „Ziegenbock, Bock <£

,
vermutlieb allgemeiner „mannliches Tier“.

Gr. Kcbigog „Eber“; lat. caper, capri „Ziegenbock, Bock“ (dazu ein neu-

gebildetes Fem. capra „Ziege“, sowie auf Grund des Adj. capreus „al'yeio;“

caprea „Reb“, capreolus „Rehbock“, s. zuletzt Fraenkel Gl. 4, 45 f.), umb.
kabru, kaprmn „caprum“

;
cabriner „caprlni“

;
(fern bleiben cymr. caer-iwrch

„Rehbock“, air. caera, Gen. -acli „Schaf“, s. Thurneysen ZceltPh. 13, 107V,

anord. hafr „Ziegenbock“, ags. hcefer ds. (iibertragen „Krabbe“, wie frz.

cbevrette, Falk-Torp u. havre m. Lit.), nhd. Habergeifi (vom meckernden
Brunstlaute desYogels). Curtius 5

142, Fick II 4 64, III 4 73.

Aber arm. haur-an „Herde von Ziegen, Schafen oder GroBvieh“ (Pedersen
KZ. 39, 350, 387, KG. I 92, Pokorny Stellung des Tochar. 26) nach Liden
Arm. Stud. 26 vielmehr als *pd-tro- zu lat. pusco usw., da ein Wandel
von *qo- oder *qau- zu arm. ho- oder hau- nicht genugend gestiitzt ist

und das Wort eine Herde beliebiger Haustiere bezeichnet. Gegen Heran-
ziehung von np. capis „einjahriger Bocka (Uhlenbeck PBrB. 19, 330) spricht

der Yokalismus (Hirt BB. 24, 266 ;
Boisacq 409 wendet auch ein, daB intervok.

idg. -p- npers. -b- ergibt, dies trafe auch den Vergleich mit as. ska , ahd.

sca/‘„Schaf“ unter idg. *sgep- : *sqcb-, z. B. Fick III 4 451 ; ob capis Beziehung
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zu hebr. safir „Bock“, syr. safira „Ziegenbock“ haben kann — Scheftelowitz

IP. 33, 142 nimmt dies unannebmbar fiir idg. kapro- iiberhaupt an — ent-

ziebt sich meiner Beurteilung)
;
ob aus einer ahnlichen iran. Form poln.

klr. usw. cap „Bock“ stamme, ist unsicher (Berneker 1 20 f. betrachtet nacb

G. Meyer Wb. 387 als Quelle vielmehr alb. slc'ap, tsap „Ziegenbock“, das

auf *sap zuriickgehe und fiir idg. kapro- k erweise; eher stammt das alb.

Wort aus dem Slavisehen, Pedersen KZ. 36, 337 ;
s. auch Roblfs ZromPh.

45 S. 664 if.).

Yelares q ist zwar nicht gestiitzt durcb ai. kaprtQi) „mannliches Glied"

(Foy IF. 8, 295; anders, aber mit anfechtbarem Yergleichsmaterial, setzt

Scheftelowitz IF. 33, 142 dafiir eine Gdbed. „Rute“ an, was allerdings

genug Parallelen liiitte; vorzuziehen ist eine Trennung ka-prth nach Jo-

hansson IF. 14, 312), ist aber zu erwiigen wegen lit. kopti, lett. kapt „steigen“

(anord. hipfir „Zuehtstier“; Fick III 4 73).

Zu germ, hafra- „Bock“ scheint als „Bockshorn" das Wort Eafer zu

gehoren, da dieser ursprgl. nur als Yiehfutter gebaut wurde: anord. hafri

m., as. hahoro, ahd. liabaro, nhd. Haber, Hafer (z. B. Fick III 4
73, Falk-

Torp u. liavre\ nicht iiberzeugend von Charpentier IvZ. 40, 436 f. mit ai.

gaspa- „Graskeim“ verbunden, das red. *ko-kpo- sei). Ein verscbiedenes

Wort (s. Zupitza Gutt. 3 If.) ist agutn. hagre, schwed. norw. mdartl. hagre,

finn. Lw. kakra „Hafer“; es gehort nach Falk-Torp aaO. als behaartes,

d. i. begranntes Gras zu norw. mdartl. hagr n. „grobes RoBhaar" (aber

iiber ai. kaca-, apr. kexti s. u. *kenk- „giirten“), vielleicht gleichzeitig

zu mir. coirce, cymr. ceirch, bret. kcrc'h „Hafer“, wenn diese durch Diss.

aus *korkrio- (Zupitza Gutt. 31 f., IA. 13, 51).

[kah- „Pferd“
]

Lat. caballus „Pferd, Gaul, Klepper", cabo-, -mis (Gl.) „Wallach“, gall.

Caballos EN., air. nir. capall, aisl. kapaJl (ir. Lw.), gr. (galat.?) y.afid?./,r
j g J

igyarg? imzoz lies., aksl. kobyla „Stute“, nhd. Schwab, kob „Guul l: stammen
wahrscheinlich aus einer nichtidg. osteurop. Sprache; vgl. dariiber und
slav. komotib, apr. camnet und si. horn, „Pferd“ (nicht zu gr. y.gpog, Loewen-
thal IvZ. 47, 146) Yf. LEWb. 2 u. caballus, Berneker 534, 555, 561 m. Lit.

qhabli- :
qhobh- „kraftlos, abgestumpft“,

Gr. ygtprjv „Drohne“, bei lies, y.acpdv (d. i. y.acpav, Solmsen Beitr. 1 23f. ; der

Zweifel Bechtels Lex. 190 an der Lange des ersten a ist nicht berechtigt,

auch nicht der Ansatz einer Ablautreihe e : e : 6 : a fiir unsere Wz.; Namen
mit a wie Kdrpig

,
Solmsen aaO., werden von Bechtel und Sittig De Grae-

corum nominibus theoph. 134 A. 1 zu Kgcpioog gestelltj; xaxpog „abgestumpft

an Kriiften oder an Geist und Sinnen, stumm, taub“ (aber yey.rjrpe xe'&vrjxE

Hes., bom. y.ty.anpiy'na, Bezz. BB. 5, 313, Bechtel aaO., s. u. qevxp- „stieben“).

Anders Prellwitz EW. 222 (zu ksl. capb „Biene“ erforderte idg. *qeph-).

Dazu stellt (Petersson KZ. 47, 286) ksl. chabl'u, chabiti „verderben“,

chabcm „elend“, pochabz „toricht“, cech. ochabiti „schlaff, kraftlos machen“,
chaby „schlaff, welk; feig, matt" (usw., s. die Sippe bei Berneker 3S0f.),

sowie (Petersson AfslPh. 35, 366 und aaO.) arm. xid „taub" (wenn *qhobh-li-),

xol „toricht, sinnlos" (w’enn *ghabh-l-), xotf „krank, schwach" (wenn ghabh-t-).
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Dagegen widerstreitet lat. hebes, -itis „stumpf (sinnlich und geistig)“,

hebeo, -ere „stumpf sein" (Froehde BB. 17, 309, Fick GGA 1894, 239,

Bechtel aaO.) in seinem e dem Yokalismus a : o ohiger Worte (Yf. LEWb. 2

s. v., Solmsen aaO.), wie auch h = qh zu beanstanden ist. Much ZfdtWtf.

1, 323 vergleicht den germ. Volksnamen der Gepiden (= hebit-es), so daB

idg. *gheb- zugrunde lage (doch feblt bei Eigennamen die Bedeutungs-

probe). Andrerseits kann unter idg. ghebh- vielleicht verglichen werden
gr. xencpog „einfaltiger, leicbt zu tauschender Mensch und Yogel“, wovon
xejupoco „betore, betriige'', Gdbed. „geistig stumpf“ (Solmsen IF. 30, 7 A. 1

;

fur aisl. gabba „Scherz, Spott treiben“ und mbd. g(impel, gempel „SpaB,

dummes Zeug“, gampen „springen, hiipfen, scherzen" s. aber besseres bei

Falk-Torp u. gabe, gammen), allenfalls auch (docb ganz fragwiirdig) arm.

gul „stumpf“ (ware *ghobh-li- oder *ghob-li Petersson aaO.).

Solmsen aaO. scheint auch Beziehung von xtjjoV iveov, IJdcpioi, xlfibg,

y.lfibgXog „Metallschlacke“ (*„taub“) zu diesen Worten im Sinne gehabt zu

liaben (i
=

e ? Konsonantismus? Nichts mit letzteren Worten zu tun hat

av. sacpa- m. „Metallschweifien -schmelzen“, Fick I 4
46, 421, wovonwieder-

um zu trennen av. sifaiti, nacb Bthl. Wb. 1 547 f. mit aiwi-, avi- „iiber

etwas hinstreicben").

qabeiro-s „chthonische Gottergestalt".

Ai. Kubera- (aus *kabera-, vgl. das Patronymicum Kaberakd-) „ein Geist

der Tiet‘e“ = gr. xd^stgog „ein chthonischer Gott“. Wackernagel KZ. 41, 314.

Beziehung zu gob- „sich gut fiigen“ kann trotz der stark ins Gebiet des

Aberglaubens heruberscbwankenden Bed. von slav. Icobb wohl nicht sach-

lich begriindet werden, und hatte fiir gr. y.dfteiQog auch die Yoraussetzung
illyr. Lautgebung (a = idg. o) notig.

qam- (qem-?) „wolben, biegen“, vielleicht nur mit r-Formans: gamer-.

Ai. kmarati (nur Dliatup.) „ist krumm“, gr. x/it/.eDoov „Stubendecke,

Tlach, Haus“ (wohl diss. aus *y.pege§gov, Grammont Diss. 43); av. Icamarn

„Giirtel“ (und „*Gewolbe“, s. Fick KZ. 43, 137, wo auch iiber iran. Lehn-
formen im gr. Kulturkreis; dab samtliche zu nennenden gr. und lat. Formen
dieser Quelle entstammen sollen, ist wenigstens fur lat. camur

,
camcrus

kaum glaublich. — Fern bleibt av. ka-moroba- „Kopf“, siebe Bartbolomae

IF. 5, 224, Airan. Wb. 440); gr. xa/uaga „Gewolbe, Himmelbett; bedeckter

Wagen“ (zu Solmsens BPbW. 1906, 852 f. Annabme karischer Iierkunft,

xd/xaga Xeyerai tu aoipalg, s. Boisacq 402 Anm.
;

lat. Lw. camera
,
camara

,,gewolbte Decke, Zimmerwolbung)
;

allenfalls xaplvog „Ofen“ (freilich

Kulturwort, das gew'andert sein konnte; Beziehung zu slav. kamy ,,Stein“,

s. *ak- „scbarfl<

,
Hirt Abl. 137, Falk-Torp u. kamin, ist erwixgenswert,

docb wohl nur als Entlehnung aus einem nordliehen oder ostlichen *kamcno;

lat. camur
,

-a, -tun „gewolbt, gekriimmt 1
' (dial., s. die Stellen bei Er-

nout El. dial. lat. 1 34 f., echt lat. camcrus „obtortus“ bei Non. 30, 7); sebr

fraglicli wegen der Gdbed. „geflochtener Korb“, lat. cumcra „Behaltnis zur

Getreideaufbewahrung“ (. . . quae fiunt palmeae vcl sparteae . . . Paul, ex

Fest. 43 L.; s. zuletzt Reichelt KZ. 46, 342; Gdf. ware *komeru; nicht zu

dt. Hamster, woruber s. Berneker 395, Falk-Torp u. hamster), aimerus
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„Kastchen mit den Utensilien der Braut"; got. Minins usw. „Himmel"
braucht nicht als „Gewolbe“ benannt zu sein, sondern kann als Weeken-
der" (vgl. lit. dangiis „Himmel“ : dengti „decken“) zu hem- „bedecken, ein-

kiillen" gehoren, s. d.

Wenn himins
, cumera (und y.dplvog) ausscheiden, kann idg. *qamer- oder

*qtmer- angesetzt werden (womit *qtmer- „Tier mit Panzer" wohl identisch).

Ygl. Curtius 5 140 f ,
Fick I 4 23, 383, Bersu Gutt. 170, Zupitza Gutt. 182,

und zur Scbeidung von hem- „bedecken, einhiillen", Vf. LEWb. 2 u. canm-
rus, Fick III 4 73f,, Falk-Torp u. liam, Meringer WSB. 181, Y S2f.

An. hamuli „verstiimmelt“ usw. (sei „gekriimmt"; Fick III 4 73, Falk-Torp
u. hammelhoni) bleibt fern (s. she/)- „schneiden“). DaG *qam-p- „biegen"

und qan-tho- „Eeke“ Erw. von qam- seien, vermutet Yf. LEWb. 2 u. cam-
pus, Boisacq u. y.ajusu], xav&og.

qanip- „biegen".

Ai. hampnte „zittert", wenn ursprgl. „kriimmt sich" (unsicher)

;

Gr. y.auTD) „Biegung", y.apnxm „kriimme, biege", y.auTivXog, xapipaog

gekriimmt"; lat. campus „Feld“ (ursprgl. „Biegung, Einbuchtung, Senkung,
Niederung", wie lit. lanhd „Tal, Wiese" zu leiihti „biegen") — lit. kampas
„Ecke, Winkel", lett. hampis „Krummkolz"; reduktionsstufig (mit idg.

u = e in dunkler Umgebung) lit. huiupti „sich kriimmen", humpas „krumm“,
kumpis „Schweineschinken“, lett. hitmpt „krumm, buckelig werden", apr.

etkumps Adv. „wiederum“ (s. Trautmann Apr. 332, der wie Fick I 4 380,
III 4 93 f. nicht wahrscheinlicher an Nasalbildungen neben gr. y.vpog usw.

denkt ; dazu wohl lit. hitmste „Faust" als *kiimp-ste „die Zusammenkriim-
mung der Finger" (s. u. pijsti-);

dasselbe u in ai. humpa- (unbelegt) „lahm an der Hand"; in gleicher

Bed. vielleicht got. hamfs „verstummelt“ (vgl. dt. einen krummen Fu6,
Arm liaben), as. haf, ahd. hamf „verstiimmelt, gelahmt" (s. u.); vielleicht

poln. hepa „Busch, Biischel, mit Buschwerk bewachsene Fluliinsel", aksl.

hqpina „i) ftmog, rubus", russ. kupind „Gebiisch, StrauG, Garbe" (Stokes

IF. 2, 173. Berneker GUO); besonders unsicher ai. hapata- n. „Betrug, Hinter-
list" (ware *qmp-; Uhlenbeck Ai. Wb. 42). Ygl. Fick II 3

52, I 4 377, 387,
III 4

74, Zupitza Gutt. 108, Solmsen Beitr. 210 Anm. 1, Yf. LEWb.2 u.

cumpus, Feist Got. Wb. 128. Idg. qamp- ist moglicherweise eine Erw. von
*qam- „biegen, wolben" (s. auch die ahniiche Wz. (s)qamb- von gr. ay.a/u-

jiog, gall. Cambo-dunum usw.)
; doch vgl. auch die nasallose gleichbed.

Sippe von ai. cCipa- m. n. „Bogen“, capala- ,.unstet, schwankeud", np. cap
„link", d. i. ,*krumur‘ (Horn Np. Et. 97, Fick I 4 aaO., Uhlenbeck Ai. Wb.
88, 90, Prellwitz 2 221 ;

Endzelin KZ. 44, 03 crinnert fiir *capala- auch an
lett. hupamdUes „zappeln“, h'cpardt „zappeln, sich muhsam forthelfen", lit.

hdpanotis „liegend durch Bewegung aller GliedmaGen sich aufzuhelfen

suchen" oder „miihsam gehn, durch verschneiten Weg", Scheftelowitz IF.

33, 142 an russ. capah „schaukeln“, sja „hin und her schwanken". pocabits

„sieh neigen" (doch s. dazu auch Berneker 135 f.); allenfalls (wenn nicht

eher zu sqep- „mit einem scharfen Werkzeug hantieren"
; s. d.), ahd. happa,

luilba, heppa „Hippe"', happa „Sichel, Hippe" (Fick III 4 74; siehe noch
*qap na

;
,Raupe") und die iihnliche Doppelheit (s)kamp- : qab- „kriimmen“.
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Fur got. usw. hamfs steht „Yerkriimmt“ als Gdbed. nicht sicher; Schroder

Abl. 16f. stellt es beachtenswert als „verstiimmelt, abgestumpft" zu nd.

hummel „altes, stumpfes Messer", nhd. hummel „Rindvieh ohne Horner",

hummelbock „Widder ohne Horner", ahd. hmnhal „Hummel“ (urspriinglich

„Drohne, xrj(ptjv“, ags. liyf „Bienenstock“ („*bohler Baumstrunk", docb

dies sicher zu lat. ctlpa usw., Wz. qeu-p-) usw. (germ. Basis *hanaf-).

qan- „singen, klingen, auck von anderen Gerauschen".

Gr. xavd(aaco), Aor. xavdtgm ..mit Gerausch flieBen oder schiitten", xavayrj

„Geton, Gerausch", xavayeco, xavayJCw „schalle, tone" (vgl. azEvdyco, azovayrj

: otevol>), tj'C-xavog „Hahn“ (, in der Morgenfriihe krahend"; unannehmbar
Ehrlich BPhW. 1911, 1574: fj-fix-avog zu lit. vista „Henne“);

kaum aber xovafiog „Gerauseh“, xovajUoj „raBle“ (Hirt Abl. 92 setzt

ibretwillen die Basis als *qono- an; mindestens hinsichtlicli des ersten

Yokals gewiB mit Unrecht; es lage Abtonung vor, doch w7ohl vielmehr

eine verschiedene; Ficks I 4 382 Vgl. m. lett. kuhkstet „stohnen, schluch-

zen" ist triigerisch, das unbelegte ai. kuhjati „larmt" gehort zu kujati

,.knurrt, brummt, murmelt", z. B. Boisacq u. xovaftog); lat. cano-, -ere

„singen, erklingen, erklingen lassen", cunorus „wohlklingend (vgl. sonorus),

carmen „Gesang“ (*canmen ,
s. Yf. LEWb.2

s. v., Boisacq 1114), umbr. ka-

neta „canito", procanurent „praecinnerint", ar-kani „*accinium, cantus fla-

minis; sehr wahrscheinlich auch lat. eic 7nia „Storch“ (daraus wohl synkopiert

praen. conia, s. Yf. LEWb. 2
s. v.; vgl. zur Yokalstufe ahd. liuon, russ. kdnjn)\

air. canhn „ich singe", cvmr. canu
,
bret. eana „singen“ (usw., s. Pedersen

KG. II 479 f.), mir. cetal n., cymr. cathl f. ,.Gesang", bret. kentrt f. „le§on“

(*kan-tlo-m, erst brit. zum Fem. geworden, s Pedersen KG. II 6G
;
gegen

Zuriickfuhrung auch von mir. ceol „Gesang, Weise" auf *kantlom s. Thur-
neysen IA. 26, 26); got. hana, ahd. usw. hano „Hahn“, fem. ahd. lnmin

,

Gen. -nna
(
*hanen-t

,

-his), henna (*hmt[e]n-J, as
,

s. Brugmann IF. 37,

249 ff.) und anord. hona „Henne", letzteres wohl auf Grund des (wohl kol-

lektiven) Neutrums *hones- von ahd. huon, PI. huanir .,Huhn“, anord.

(abgeleitet) PI. hfinsn Qiftns, hpsn) „Huhner“;

vielleicht (Berneker 483 zwj russ. (usw.) kanja
,
kanjuk „Milan, Weihe,

durch sein Geschrei liistiger Raubvogel" (: ciconia). Unsicher ai. kanknnl
,,Schmuck mit Glockchen" (,,klingendes“? s. u. *qcnq- ,.gurten“. Curtius 5 141,

Fick I 4 376, II 4 69f., Zupitza Gutt. lOSf. usw. Auch lat. canis ..Hund ?

Lit. kankles ,.Zither" ist Lw. aus finn. kantell (s. Niedermann IA. 29, 32);

Falk-Torp 999 erwsigt als Yerwandte mit s mobile dan. skingre, skangre

u. dgl. „gellen, schmettern", lett. skanigs „tonend“, skan's „gellend" ( : xa-

vaXV)> ganz vage Ahnliclikeit.

qantho- „Ecke, Biegung"?

Gr. xavftog „Augenwinkel“ (die Quelle von roman, cantus in der Bed.
,,Ecke“ und mittelbar von dt. Xante ; s. z. B. Meyer-Liibke Rom. et.

Wb. 125) = aksl. *kqh, russ. kuth usw. (s. Berneker 602 f.)
,
Winkel, Ecke".

Kozlovsky AfslPh. 11, 388, Zubaty IvZ. 31, 5 u. a. Das slav. Wort nicht

wahrscheinlicher zu gr. xovrog „Stange“ usw. (Berneker zw.) oder als
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*kqp-to- zu gr. y.afinrj „Biegung“, lit. kaihpas „Ecke, Winkel" (Wz. qamp-
;

Zubaty AfslPk. 16,396, Brugmann 1 2 583), auch schwerlich aus lat.-rom.

cantus „Ecke“ entlehnt.

Auf Grand von lit. kaihpas „Ecke, Winkel“ : xapnrj ist „Ecke“ aus

„Bug“ herleitbar, Tgl. auch y.av&cbdrjg „gekrfimmt" Kallim.
;
dann kann

auch cymr. cant „Kreiseinfassung, Radreifen, Rand", bret. leant „Kreis“

verglichen werden (z. B. Hirt BB. 24, 266).

Cymr. cant, von Diefenbach Orig. eur. 279, Thurneysen KR. 53, zw.

Loth Mots lat. 144, Yf. LEWb. 2 u. cantus als Lehnwort aus lat. cantus

„eiserner Radreifen" betrachtet, ist vielmehr die Quelle des lat. Wortes
(s. Scholl IF. 31, 317ff.), letzteres wiederum die von gr. xav&6; in der

gloss. Bed. „eiserner Radreifen". Herleitung von cymr. cant aus urkelt.

*cambitos (bret. camhet an rot „Radfelge“; Thurneysen aaO., FickII 4 78,

Schrader Bd. 238) ist nicht wahrscheinlich, da dann lat. *camptus zu er-

warten ware (ein aus *cambitos fiber *catnm\}]tos entwickeltes *cantos be-

reits dem Gall, zuzusehreiben, ist angesichts von bret. camhet kaum erlaubt).

Wenn ein idg. Icantho- als gesichert gelten darf, liegt Beziehung zu qam-

„wolben, biegen". qam-p- „biegen“ nahe.

qand-, sqnand- und (ai.) (s)qend- „leuchten, glfihen, hell".

Ai. canclati „leuchtet“, Intens. Ptc. cani-gcanclat „tiberaus glanzend",

canclrd- (gcandrd- ved., EN. Hari-gcandra-) „leuchtend, glanzend, glfihend

;

m. Mond", candana- m. n. „Sandelholz (Raucherwerk) " ;
gr. y.dvdagof dv-

&qcl£ Ides.
;

alb. geg. hqne, tosk. hens „Mond“
(
*sqandna

,
G. Meyer Alb.

Wb. 151, Alb. St. Ill 59); lat. candco, -ere „glanzen, schimmern, hell glfihen",

trans. *cando, -ere in accendo
,
incendo „zfinde an", candidus „blendend weili,

glanzend", candor ,.blendend weifie Farbe, Lichtglanz", candela, candelabrum

„Leuchter“ (daraus cymr. usw. cannwyll ds.), cicindela „Leuchtkaferchen,

Ollampe", cicendula „Lampchen“ (redupl. *ce-cand-); cymr. cann „wei£i,

hell", mbret. cann „Vollmond“, abret. cant „canus“ (Fick II 4 90, Prellwitz 2

207; Entlehnung aus candidus nimmt Pedersen KG. I 199 an, kaum alien

Anwendungen genfigend).

Ygl. Curtius 5 522, Yanicek LEWb.2 309, Yf. LEWb. 2
u. candeo

,
cicindela,

Reichelt KZ. 46, 311. Lat. kelt. alb. gr. -an- mfissen gleichen Ursprungs

sein, also idg. -an- (nicht teilweises -n-, z. B. Brugmann I 2 421); daneben

-en- im Ai. (s. Reichelt aaO.; nicht fiberzeugend ausgeschaltet von Hirt

BB. 24, 248 f.j.

Fern bleiben: arm. sand, sant „Funke, Blitz, glfihendes Eisen" (Bugge

KZ. 32, 57, Hfibschmann Arm. Gr. I 47 Anm. zw.; s. dagegen Yf. LEWb. 2

u. candeo; nach Petersson LUA. 1915, 6 als *kun-ti- zu *ku-en-, *keu-

„leuchten“); cymr. cynneu „zfinden“, cynnud „Feuerung“ usw. (Fick II 4 90,

Prellwitz 2 207
;
vielmehr kom+ *dCLu- „brennen“ s. d.); aksl. kaditi „rauchern“

usw. (Fick I 4 23, Prellwitz 2 232, Petr. BB. 25, 135; s. qed- „rauchen“). —
Gleichsetzung mit sqand- „aufschnellen“ nach dem haufigen Bed.-Yerhalt-

nis „schnelle Bewegung — vibrierendes Licht" (’Wood KZ. 45, 67) fiber-

schreitet die Grenzen des Erkennbaren.
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1. qar- „sehmahen, strafen“.

Gr. xd.QV7]' dgtria, amoy.aovog ' avTo^rjfuog Hes.
;

lat. carino, -are „hohnen,

spotten" (wohl a); air. caire „Tadel“, acymr. cared „nequitiae“, cymr.

caredd, corn, cara, mbret. cares „Tadel“; ahd. haraiven, mhd. henven „ver-

spotten", aga. hierwan „verachten, verspotten", anord. herfiligr „veracht-

lich, erniedrigend“ (oder nach Brugmann IP. 15, 97 zu mhd. here, herwer

„herb“, fmn. Lw. icarvas „amarus, acerbua gustu“? vielleicht stammt bloB

das w aus jiingerem AnschluB an dieses Adj.); lett. Jcarinat „necken,

zergen“ (aber lit. karas „Krieg“, kariauti „bekriegen“ besser zu kdrias

,,Heer“ s. qor- „Heer“); aksl. kon, u-kon „contumelia“, koriti „demiitig“,

karati „strafen“ (usw., s. Berneker 578). Curtius 5 148, Fick I 4 377 (bier

unrichtige Yermischung mit qor- „IIeer“), II 4 71, III 4 79.

Daneben mit e-Vokalismus gr. xloxo/iog „hohnend“, xeqxo/aeco „hohne,

schmahe, lastere“, (a)xega<pog " koidcogia Hes. (Pick II 4 71; tiefstufig ags.

gehornian „beleidigen“), die aber wohl nach Brugmann aaO., y. d. Osten-

Sacken IF. 22, 316f. zu (s)qer- „schneiden“ gehoren (vgl. „jemanden

schneiden“, „sckneidender Hohn‘; Yf. LEWb.2 132 erwog Yerquickung

von *sqer- „schneiden“ und *qar- „schmahen“, entbehrlich).

2. qar-, qara- „laut preisen, riihmcn", auch (noch) allgemeinere Scbalhvz. v ie

viele andere die Yerbindung von k und o enthaltende Wzln.

Ai. carkarti „erwahnt riihmend“ (Aor. akarlt), carkrti- „Ruhm, Preis“,

karkari, karkari „eine Art Laute ', krrti- f. „Envahnung, Ruhm, Kunde“
(darnach mit i auch klri-, klrln- „Sanger“); hint- „Siinger, Dichter“ (: y.rjovh,

von Hirt Abl. 118 zw. mit xgav-yi) usw. auf eine Basis *qdrau- bezogen,

doch viel eher mit bloB formantischem -u, s. Persson Beitr. 739); gr. y.ag-

xalgco „erdrohne“, xrjQvg, dor. x&qv£ „Herold“; anord. henna
(
*harmjan

)

„berichten, melden“ (ahd. haren, heren „rufen, schreien“, Holthausen AfnSpr.

113,46, bleibt aber besser(?) bei got. hazjan „loben“, ags. herian „loben

preisen“); anord. hrddr m. „Ruhm, Lob“, ags. hrodor m. „Freude“, lived

(*hropi-) „Ruhm“, ahd. (h)rdd-, Qi)rnod- ds. (in EN.), got. hropeigs „ruhin-

reich", anord. hrosa „ruhmen<;

(
*hrdp-s-on

;
iiber aksl. krasa „Schonheit“

siehe aber qer- „brennen“ und Berneker 607 f., Feist Got. Wb. 145); ahd.

(
h)ruom

,
as. hr6m „Ruhm, Lob, Ehre“; vielleicht als fc-Erw.

:

got. hrdps „Geschrei“, ahd. ruof „Ruf'‘, as. ags. hropan, ahd. (It)ruofan
„rufen, schreien", ahd. (h)ruoft, mhd. geriiefte

,
geruofte n. „Ruf, Schrei“,

mnd. ruchte
,
rochte n. „Ruf, Schrei, Gerucht“, nhd. (aus dem Yd.) gerilclit

(doch vgl. andrerseits lit. skreb'eti „rascheln“, aksl. slcroboh „Gerausch“,

anord. skrapa „rascheln, schwatzen“, Johansson PBrB. 15, 229, Yoreen
Ltl. 206, Zupitza Gutt. 23; von welcher Gruppe, die einer ahnlichen Laut-

nachahmung entspringt, mindestens das ausl. p bezogen sein wird).

Apr. kirdit „horen“ ist zwar nicht von lit. girdeti „horen“ zu trennen,

hat aber k- durch ein Wort unserer Sippe empfangen (s. Zupitza Gutt.

114, Johansson IF. 14, 316f., Trautmann Apr. 358). — Ygl. zur Sippe noch

Bersu Gutt. 174, Fick I 4 19, Falk-Torp u. berfimt, herme
,
raab

,
rose, rfibe,

Osthoff Par. I 95 (aber lat. carmen ist *can-men). — Jokl SBAkWien 168,

I 40 f. will alb. geg. kreme, tosk. kremte „Feiertag, Festtag‘ r anreihen

(
*qro-m-), vgl. aksl . slavbm dwb „dies solemnis" zu slava „Ruhm“; hochst
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zweifelhaft (Thumb GGA. 1915, 24) und keine ausreickende Stiitze fiir

einen Ansatz qaro- (statt yard-).

3, qar-, redupl. qarqar- u. dgl. „hart“.

Ai. karkara- „rauh, hart" = gr. xagxaooi ‘ xoaycig Hcs., ai. karkaga-

„rauh, hart" (auch karaka- m. „Hagel“? Uhlenbeck Ai. Wb. 44); vermut-

lich gr. x.gava\j
- ]og „hart, rauh, felsig" (s. Boisacq s. v. ; aber xgdvog „Helm“

nicht „der Harte", sondern zu her- „Haupt“).

Dazu wohl die Worte fiir Krebs: ai. karkata- m. „Krebs“
(karkin

-

„Krebs
als Sternbild" L\v. aus gr. xagxlvog)

;

gr. y.agxivog ds., lat. cancer, -cri ds. (diss. aus *carcro-, vielleicht schon
idg., vgl. ai. kchakata- m. ,,Panzer“ aus *kav>krta-', s. Yf. LEWb. 2

s. v.

;

Umstellung aus *qarqno-, Ilavet Msl. 3, 196, Solmsen KZ. 34, 21 Anm., ist

nicht wahrscheinlicher).

DaB aksl. roki ,,Krebs" aus *krakz diss. sei, ist sehr unwahrscheinlich

;

die Ahnlichkeit mit norw. (usw.) rake ,,cancer squilla, Garnele" (urn. rakion;

kaum *hrukion, als *qrcqn- zu unserm St., s. Falk-Torp u. rake) ist kaum
trugerisch, setzt aber Entlehnung auf einer der beiden Seiten voraus.

Ferner Worte fiir liarte Schale, NuB: ai. karaka- m. „KokosnuB, daraus

bereiteter Wasserkrug", knrwaka- m. „Schadel“ s. Scheftelowitz BB. 28,

145; kaum besser nach Uhlenbeck Ai. Wb. 44 mit idg. g“- zu got.hairnei

„Hirnschale“, anord. hvtrna „Schiissel“ usw.); gr. y.agvo

v

„NuS", xagva
„NuBbaum“: lat. cartna „NuBschale, Schiffskiel, Schiff“ (vielleicht aus dem
Gr. nach Keller Yolkset. 279, welchenfalls xagvivog die Quelle ist).

Fern bleiben air. eurar, mir. culardn ,,Gurke, ErdnuB", gall. (Yendryes
Msl. 13, 387 f.) Cnlaro „Grenoble“ („*Gurkenstadt“, wie Zixvtbv), cymr.
cylor, mbret. coloren, nbret. kclcr „ErdnuB" (Stokes BB. 23, 45 f.)

;
eine

Grundform *kahiro~ aus *kartdo- kann nicht angesetzt werden, da die

brit. Formen den Wz.-Vokal u erfordern.

Mit t Suffixen: got. hcirdns „hart, streng", anord. hardr „hart“, ags. heard
„hart, stark, tapfer", as. hard, ahd. hart

,
herti „hart, fest, schwer", Adv. anord.

harda, ags. hcardc, ahd. harto, mnd. harde „sehr, besonders" (vgl. gr. xdgxa)

;

urgerm. huntu- aus idg. *qar-tu . Auf Grand einer idg. Erw. qre-

iiol. (Gramm.) x.gtxog, woneben mit dem Yokalismus des Adj. att. xgaxog,

ep. jon. xaoxog „Stiirke, Kraft'1

,
horn, xgaxvg „stark“ Komp. jon. dor. xgea-

oaav, att. y.oelxxcov, Sup. xoaxiaxog, ep. xdgziazog, Adv. xugxa „stark“ (zu

*xagxvg in xagxvvm „verstiirke“), xoaxegog, xagxsgog „stark, kriiftig, fest,

heftig" (usw., s. Boisacq 510 f., 514).

Mit germ, hardu- hat trotz Meillet Et. 325, Zupitza Gutt. 109 (Lit.) nichts

zu tun lit. kartiis „bitter
£

( : xdgo> usw.), aksl. cnstm „fest'
£

(: xdgxaAog
usw.), arm. kurcr ,,hart, fest‘‘ (: yog-yog); auch Yereinigung mit qert- „zu-

8aminendrehen, kompakt‘ (Wood a x Nr. 427) ist nicht annehmbar.

Ygl. z. B. Curtius 3 143, 144, Fick I 4 20, 377, III 4 78.

Ai. knthind-, kdthora- „hart, fest, steif" kann auch mit idg. I zu cymr.
cahd, mir. calad .hart", gall, -calctos gehoren (s. qal- „hart“). Der Bed.
halber gewiii fern bleibt ai. krdtu-, av. xmtu- ..geistige Kraft", up. xinid
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„Verstand“ (Pedersen KZ. 39, 368, wo aueh nicht iiberzeugend arm. xorh-

hn „denke“ als Ableitung eines *qhor-tu- angereiht wird). Anord. herstr

„barsch“, mhd. harsten „hart werden" und mnd. Itarsch „hart, rauh“. nhd.

harsch (von Persson Beitr. 337 als st-, sk-Bildungen neben hart aufgefaBt),

bleiben bei ai. kasati „kratzt", aksl. krasta „Kratze“ usw. (s. Falk-Torp

u. harsh, Berneker 575); s. qars- „kratzen“.

Uber mit bar- (qar-) anl. Steinbezeichnungen s. u. *ak- „scharf“.

qar- „Wachs“.

Gr. y.ygog „Wachs“, y.rjgtov „Wabe, Wabenhonig" kann, obwohl dor.

xagog (Fick I 4 378) nach OsthofF Par. I 1 8 f., Herwerden Lex. gr. suppl.

nicbt geniigend gesichert ist, auBerhalb des Ion.-Att. Lehnform aus dieser

Dialektgruppe sein, welchenfalls lat. cera als griech. Lw. (Fick BB. II 196)

gesichert und gegeniiber dem a der flgdn. balt.-slav. "Worte kein Ablaut

a:e (Kretschmer KZ. 31, 411) anzunehmen ware (s. Yf. LEWb. 2 s. v„

Giintert IF. 37, 85 f.). Lit. kort/s „Wabenhonig, Honigscheibe der Bienen",

lett. karites „Bienenzellen mit Honig" (Curtius 5
149), poln. skarsyk „der

YorstoB im Bienenstock“ (Zubaty AfslPh. 16,411).

Unnatiirlich ist Osthoffs Trennung des lat.-gr. Wortes, das zu creo, cresco

mit der Ablautstufe von procerus
,
sincerits gehore, von den balt.-slav., die

entweder zu lit. karti „hangen“ oder zu lit. kiirti „bauen“ zu stellen seien.

qhar- „scharf, spitz".

Ai. khara- „hart, rauh, scharf“, np. xar, xdra „Fels, Dorn"

;

redupl. gr. y.dgyagog „spitz, gescharft, beiBend", y.agyag-odcov „mit scharfen

Zahnen", y.agyaoeog „bissig", xagyaUog „rauh, trocken (von Durst)". (Um-
gebildet nach iayaUog usw.; Debrunner IF. 23, 20 f.), y.agyagtag „IIaifisch“.

Z. B. Horn Np. Et. 102, Uhlenbeck Ai. Wb. 74 (ai. khara- m. av. xaro „Esel“

Substantivierung von khara- „hart“), Boisacq u. y.dgyagog.

qars- „kratzen, striegeln, kriimpeln".

Ai. kasati ,,reibt, schabt, kratzt" (mind, aus *karsati, Fortunatov BB. 6,

219, Persson Wzerw. 86, 169), kasclya- „herb, bitter, scharf" (auch kuitha-

m. „Aussatz“ — vgl. zur Bed. abg. krasta — mind, aus *krstha-t Uhlen-
beck Ai. Wb. 60 zw.; anders Persson Beitr. 326 Anm.); lat. rarro, -ere

„(Wolle) krampeln" (s. Yf. LEWb.2
s. v.), carduus „Distel" (auf Grund von

*carridus „kratzend“; anders Reichelt KZ. 46, 340: *qr-d-o-, indem -d- und
-s- versch. Erw. von qer- — sqer- „schneiden‘‘ seien, was aber dem Bed.-
Kern unserer Wz. nicht gerecht wird);

lit. karSiu, karst

i

„kiimmen, striegeln, kriimpeln"
;

abg. krasta
,

russ.

korosta, skr. krasta „Kratze, Grind"; mnd. harst „Rechen, Harke" (Zupitza

Gutt. 110), wahrscheinlich auch mnd. nhd. harsch „hart, rauh", nhd. ver-

harschen „Schorf bilden, bei Wunden", mdartl. harsch ,,Schneekruste“, mhd.
harsten

,
verharsten „rauh, hart werden" (J. Schmidt Yoc. II 131, Berneker

575; nicht wahrscheinlicher nach Bugge BB. 3, 103, Fick 1
4 423 zu norw.

herren „steif, hart", ahd. harsti „cristas", Wz. qers

-

,.Borstc“, wozu aller-

diegs aisl. herstr „barsch, rauh, bitter" ursprgl. geliorcn wird); mit germ.

W a 1 d e , Etymologischea Worterbuch. X. 24



356 qal- (qol-?) — qalni-

Ablautneubildung hierher auch and. ofskerran st. Y. „abkratzen“, ahd.

scerran, mhd. scherren st. Y. „kratzen, schaben“, *shareon in norw. sharra

„einen scharrenden Laut hervorbringen“, mnd. mhd. scharren „kratzen,

scharren“, schwed. shorra, mnd. schurren „einen scharrenden Laut geben“

(Zupitza Gutt. 155, Fick III 4 457).

Der Wzvokal ist a; der Intonationsunterschied zw. Lit. und Slav, bleibt

noch zu erklaren, doch ist es (gegen Reichelt KZ. 46, 340) verfriiht, daraus

auf ein altes Kebeneinander yon Anit- und Set-Basis zu schlieBen (*qer-s :

qera-s-; auch carro sei solches qr-s-o, s. auch oben zu carduas). Die a-

Yokale der obigen Worte aus verschiedenen Ablautstufen einer e-Wz. zu

erklaren, fehlt jede Notigung (Identitat mit qer-s- „furchen“ ist unerwiesen)

;

norw. ras n. aus *hrasa- „Schuppe“ (Fick III 4 104, Falk-Torp u. ras II,

wo auch die 'i-Yariante aisl. hreistr n. „Fischschuppe“) braucht nicht ver-

wandt zu sein und erweist eine zweisilb. Wz. qaxre-s-
;
auch daB -s- bloB

formantisch („Determinativ“ sei, wird durch das in seiner Zugehorigkeit

zweifelhafte, aber vielleicht auf harzwa- (Fick III 4 79) zuriickgehende ahd.

haro
,
harwes „Flachs“, nhd. Haar in ders. Bed., aisl. hqrr „nicht zubereiteter

Flachs" (Zupitza Gutt. 1 10) nicht erwiesen (das Wort allerdings nicht zu qes-

„kratzen“, auch kaum nach Meringer IF. 19, 448 zu
(
s)qer- „biegen“, woraus

„flechten, weben“ oder nach Dohring Progr. Konigsberg 1912, 10 zu gr.

y.aiQog (s. unter her- „Schnur“).

1. qal- (qol-?) „Gefangnis, gefangen (sein)“.

Ai. hard „Gefangnis“; lit. haliu
,

haleti „im Gefangnis sitzen", haling

hal'ejimas „Gefangnis“, halinTjs „Gefangener“. Zupitza KZ. 37, 406.

2. qal- „schon, gesundA

Ai. hal-yd- „gesund, riistig", halydna- „schon, heilsam“; gr. *xaXXo- =
ai. halya- als Grundlage von xaXXlcov, y.aXXhegog, xdXXiaxog „schoner, schonst“,

xdXXog n. „Schonheit“, y.aXXvvco „mache schon“, jon. y.aXXivq „Schonheit“,

y.aXXi- als 1. Zsglied.; daneben mit Formans -uo- boot. xaX-fog — hom.

y.

dXog, att. usw. y.dXog „schon“. Curtius 5 140; liber fernzuhaltendes siehe

z. B. Boisacq 399.

y.aXfog nicht nach Siitterlin IF. 29, 1 24 = lat. calvus.

kal- „ziehen“?

Gr. y.d/.og (Hom. Hdt. att.), xaX.cog (att.) „Tau“ : nd. halen „ziehen“ usw.

S. u. hel- „rufen“. Auffassung von y.aXcog als „gewoben“ (: y.Xcb&co; Lit. bei

Boisacq s. v.) ist nicht wahrscheinlich.

qalni- „enger SchlufF, enger Pfad“.

Lat. callis „Bergpfad, Waldweg, Gebirgstrift" (tiber abweichende Deu-
tungen s. Yf. LEWb.2

s. v.), nach Lagercrantz bei Torbiornsson LM. I 82

zu: bulgar. hldnih „Raum zwischen Herd und Wand‘‘, serb. hldnac, gen.

hlanca „EngpaB“, cakav. klanac, Gen. hlancd „clivus; planum apud domum“,
sloven, hldndc „IIohlweg, bergauffiihrende StraBe, Gebirgsweg, Rinnsal eines

Baches, Dorfgasse“, cech. klancc „Bergsattel, PaB“; dazu nach Solmsen
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PBrB. 27, 365 Falk-Torp u. hellegat alter nhd. helle, Mile „enger Raum
hinter dem Ofen zwischen diesem und der Wand ££

,
hellbank „Ofenbank££

,

mnd. hallili „Raum zwischen Darre und Backofen“. Hierher mir. caill „Wald £ ‘

qalno-, qlno- „Schwiele, harte Haut££
.

Ai. kina- m. „Schwiele ££ (mind, ans *krna-s), lat. callimi , callus „ver-

hartete dicke Haut, Schwiele“ (dazu calleo
,
-ere „dickhautig sein; gewitzigt

sein££

,
callidus „schlau££

, s. Yf. LEWb. s. v.). Bezzenberger BB. 3, 131

Anm.; s. auch Hirt BB. 24, 268. Alles weitere unsicher:

Unter einer Gdbed. „hart££
reiht Thurneysen Thes. s. v. air. mir. calath,

calad „hart££

,
cymr. caled ds., gall. YN. Calcti, Caletes (nicht zu dt. Held,

Pedersen KG. II 37 zw.) an, sowie ksl. kaliti „abkiihlen, hiirten (gliihendes

Eisen)‘ £

,
wozu Berneker 476 zw. lett. kdlstu, kdltu, kdlst „verdorren,

trocken, diirr werden ££

,
kalss „diirr, mager“ und Fick III 4 85 zw. (und wolil

mit Unrecht; andere Deutungen s. bei Falk-Torp u. heller) alid. hallo

„sehr£
‘ (nhd. mdartl. halt), got. haldis „eher, vielmehr“ usw. fiigt.

Andrerseits erwog v. Sabler KZ. 31, 281, Yf. LEWb. 2
s. v. entfernten

Zusammenhang mit qel- „schlagen“ (vgl. zur Bed. gr. tpvay.a „Schwiele“ :

mhd. busch „Kniittel, Schlag, der Beulen gibt££

,
lat. fustis; v. Sabler setzt

callum = *qalsom und vergleicht es mit per-cellere, dessen -//- aber wohl
vielmehr = -Id- ist, und lit. kalsnoti „fortgesetzt hammern“). Unsicher, aber

doch wahrscheinlicher als Reichelts KZ. 46, 333 Ankniipfung an die Bed.
„spalten“ Ton (s)qel- (: „Haut, Sf o/m“).

Gr. xohXoip, -nog „dicke Haut am liaise der Rinder, Pferde, Schweine -

halt Boisacq s. y. mit Recht fern.

kas- „grau“.

Lat. cdnus (*cas-no-s)
„grau, aschgrau“, palign. casnar „senex££

,
ahd.

hasan „grau glanzend, poliert fein
££

;
sabin. -lat. cas-cus „alt££

(ursprgl.

„altersgrau££

)

;

anord. boss (*kas-uo-), ags. hasu „graubraun ££

,
mhd. heswe .,bleich, matt ".

Dazu die Benennung des Hasen (vgl. russ. Serjalz „grauer Hase“ : seryj

„grau££

)
ai. qagd- m. (aus *casd-; nicht zu kret. xey./jv, s. sqeq- „springen £

‘),

afghan. soe, Pamird. siii, cymr. ceinach (-ach - Erweiterung eines *cein =
*kasnl „Hasin££

,
Pedersen KG. I 86), ahd. haso, mit gramm. Weclisel ags.

hara, anord. heri (eine Ablautsneubildung mit germ, e scheint norw. schwed.
mdartl. jase — anord. *lijasi sein zu miissen, s. Falk-Torp u. lame, jase),

apr. sasins „Hase ££

,
sasin-tinklo „Hasengarn“ (s. dazu Trautmann Apr. 420

m. Lit.).

Aufrecht KZ. 2, 151ff., Fick I 4
42, 208, 377, 420, II 4

74, III 4
86, 87,

Solmsen Beitr. 144 f.

Das von Bezzenberger BB. 16, 246 zw. herangezogene lett. koss (= kuoss)

„klar, durchsichtig“ (av. kahvan bedeutet nicht „blinkend ££

,
sondern „klingend”

pfeifend££

,
s. Bartholomae Grd. d. iran. Phil. I 78, 79, Airan. Wb. 472) stimm

weder im Gutt. noch in der Bed.; auch ir. ad-clu „sehe“ (Windisch KZ
21, 424, Fick II 4

85) bleibt fern (s. *seq „sagen“ und „sehen£
‘). Anreihung

des osk. Stadtnamens Casmion „Forum vetus ££ (Yarro 1. 1. YII 28, 29) ver-

24
'
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client wegen Casiltnum
,

Gasilins, Casulius
,

Casellius (Schulze EN. 550)

keinen Glauben melir.

Eine Brweiterung der Stamme *kasen- (: kas-n-o-) und *kaseu-, kasou-

(: kas-u-o-) mit Formans -clho- und Schwundstufe der "Wzsilbe scheinen

gr. gavdog „blond“ (-«- auffiillig; aus einem Paradigma -cor : -avog zu er-

klaren?) und £ov&og „gelblich, braunlieh" (Persson 'Wzerw. 135 Anm. 1,

Beitr. 896, Fick I 4
42, 377, Hirt Abl. 118, 137); der etwas verschiedene

Farbenwert dieser Worte steht der YerkniipfuDg nicht im Wege.

kas-, kas- „zurecht\veisen, amveisen'h

Ai. gusli
(
casati) „weist zureeht, ziichtigt, herrscht, befiehlt, belehrt“

Ptc. Aor. r.iZaitt- „untenveisend-‘, ristd- „zurechtgewiesen, angewiesen, unter-

wiesen“ (jiinger casta-, wie av. sashi-), av. sasti „heiBt, lehrt“, Opt. sisoti,

<i-slsta- „verheiBen‘‘, ai. qastar- „Bestrafer, Gobi etch' = av. sdstar- „Gebieter,

Machthaber, Fiirst“, mp. sastar „Herrscher, Tyrann“, ai. gclstrd- n. „An-

weisung, Yorschrift, Belehrung, Lehrbuch“, av. suxvan- n. „Lehre“, sdsna

„Lehre, Gebot“, ai. gisti- f. „Ziichtigung, Bestrafung, GeheiB, Befehl“

(jiinger cast!-), gisya- „zu unter\veisen“, m. „Sehiiler“;

arm. (Hiibschmann Arm. St. I 48, Arm. Gr. I 488 f.) sast „Schelte, Yor-

wurf, Drohung, Strenge, Autoritat"' sastan „schelte, drohe, scharfe ein, ge-

biete“, sastik „heftig'‘.

Alle weitern Anreiliungen (Fick I 4
42, 209, 420, II 4 74) sind aufzugeben:

liber lat. casttis (angeblich = ai. gistd-) „ziichtig“, castlgare „ziichtigen“,

Ca(s)mena s. Yf. LEWI). 2
s. v\\; liber ir. coin „Abgabe, Gesetz“, s. Pedersen

KG. I 193 (aus lat. canon)
;
auch got. hasjan. ags . herinn ,,preisen“, ahd.

huren (s. auch u. qar- „preisen") „rufen, schreien“ haben ihre Bed. kaum
aus „anhen'schen“ verschoben.

1. kei- ..liegen''; aus dem Begriff des Lagers entwickelt sich „Heimstatte“,

daraus „traut, lieb, d. i. derselben Siedlung angehorigA

Ai. cetc, av. socle (— gr. xeirai) „liegt
:

‘, ai. gayate, -ti „liegt, ruht“, guya,

goyyd „Lager’ (ein dehnstufiges ko[i\no-, ai. ga-na- sucht man — unter Yer-

gleich mit gr. y.m-uy, s. u. — mit ganz zweifelhaftem Rechte in ai. gma-

rnnn-, von J. Schmidt Krit. 88 Anm. als „Steinlager“, von Cliarpentier

IF. 28, 157ff. als ,.Leichenlager*', s. u. knn- „bedecken“, iibersetzt); ai. mad-
hynma-rf- „in der Mitte sich lagernd, liegend“ u. dgl.

Gr y.ditat „liege“: horn, y.clovreg „dormiturientes“, seit der Odyssee auch

xftefitv. y.elco usw. ..schlafen wollen“ (nach ’Wackernagel KZ. 28, 145, Brug-
mann IF. 33, 335 aus *y.eu idrrtg erwachsen. mit *y.eu als Lok. des "Wz.-

nomens als Yerbalabstraktum); liom. xeoxeto ,Jy;ao“ nach Fick KZ.
44, 143 f. falsche Umschrift fur *y.>)oy.rto == *xt(t)£axtTo. Die Deutung von

(o-y.eavd

g

als ,.der auliegendo“, ai. a-gdi/dna-h iBenfey GGA. 1800, 222,

v. Fierlinger KZ. 27, 477, Brugmann Album Kern 29 Anm. 1, Grdr. II 2

2,817, IF. 29, 241 Anm. lj w 'rd von Bruckner KZ. 45, 110, Brugmann-
Thumb GrGr. 4 519 Anm. wohl mit Recht aufgegeben. Horn, ogeo-xmog

..der sein Lager in den Bergen hat“ (wold -y.oiog
, ai. prostika

,
-gat/a- ..auf

einem Ses-cl ruhend" u. dgl., zuletzt Bechtel Lex. 25'1

; xohrj xonog m.



„Lager“, dxomg „Gemahlin" (mit jon. Pailose aus *a-xomg), vgl. bret.

argud „leichter Schlaf" (*are-koito-, Loth Rc. 22, 334) ; xoiuam
,
bringe zu

Bett, schlafere ein“ (vgl. got. haims, air. coim, lett. saime, auch lit. iseimyna
;

ags. Ji&manl). Zweites Zsglied nach Brugmann IF. 17, 351 ff. in

jiegiaoog, veoooog, "Aurptooa u. dgl. Sehr wahrscheinlich lat. ciinae, cun fi-

bula PI. „Wiege, Nest" (*koi-na ;
s. Yf. LEWb.2

s. v.) und anord. hid, hidi

n. „Lager des Biiren"
(
*kei-to-

,
Bugge BB. 3, 118; nicht besser nach

Noreen Ltl. 204 zu an. skide „Scheide" als s-lose Yariante).

Mit dem Begriffe „Heim, traut, lieb":

mit ro- Suffix: arm. ser „Ycigung, Liebe", sirem „ich liebe" (*keiro

Bugge KZ. 32, 25, Scheftelowitz BB. 28, 284);

mit «o-Suffix: ai. geva- (= germ, hlwa) „traut, freundlich, lieb, wert",

giva- (= germ. *hiwa-) „vertraut, lieb, heilsam";

lat. civis „Biirger" = osk. ceus ds. (dagegen ir. da „Mann", Fick II 4 75

ist vielmehr= cia „wer, jemand" s. Falk-Torp u. hjon N. mit Lit., Pedersen KG.
II 209); got. heiiva-frauja „Hausherr“, ags. hlw-cund „heimisch", hliv-rceden

f. „Haushaltung“, ahd. hi-rat „IIeirat“, ags. hl-red ds., agutn. hi-slcepr

„Familie“, anord. hy-byli Neutr. pi. „Hauswesen" (daneben abl. *Jnwa- =
ai. giva- in anord. herad, aschwed. hce-rab „Bezirk“, hce-skaper „Familie“

aus *li8wa-) ; dieser germ. St. *hlwa- ist Zsform zu *htwan- „Hausgenossen-

(schaft)" in anord. hju(n) hjon „Ehepaar, Dienerschaft. Gesinde", ags. hiwan
,

hi$an „Hausgenossen, Familie", lilwen n. „Haushalt, Dienstboten", as. sirihiwun

„Ehegatten“, ahd. 1n(ic)an „Ehepaar, Dienstboten", hi(w)o „Gatte; Haus-
genosse, Knecht", hiica ,.Gattin", as. hiwa ds. (s. zum Formalen Heinertz

IF. 35, 314 ff.); mit -ro- erweitert anord. hyrr „freundlich, giitig ', ags. heore,

hlerc „freundlich, sanftmiitig", mhd. gihiure „mild, behaglich", nlid. yeheuer,

ahd. as. unhiuri „unheimlich, grauenhaft" (Fick 1 4 421, III 488; Zweifel

bei Falk-Torp u. hyre, da vielleicht schwed. mdartl. lujra opp „sich klaren,

hell werden", isl. hyrr „hell, strahlend" die ursprgl. Bed. der Sippe dar-

stelle, so daB zu hy „Gesichtsfarbe“ Wz. kei- in Farbbezeichnungen
; nicht

einleuchtend, obwohl andrerseits aksl. posim> nicht mehr als niichste Be-
deutungsentsprechung gelten kann, da es nicht „giitig, mild", sondern „fahig,

geeignet, niitzlich, bestimmt fiir etwas" bedeutet, v. d. Osten-Sacken IF. 33,

197). Lett, sieva „Weib".

Mit m- Suffix gr. y.oiudo) (s. o.); air. coim
,
coon „lieb“, acymr. cum, nc.

cu usw. „lieb“
(
koimo-, Windisch IF. 3, 78 f., Fick II 4

75, Pedersen KG. 1 58)

;

got. haims f. (i-, a-St.) „Dorf, Flecken; PI. aypot", anord. heimr m. „Heimat,
Welt", ping-heimr „die beim Thing anwesende Versammlung", ags. ham,
as. hem, ahd. heim ,,Heimat, Haus, Wohnung" (ags. hieman „beischlafen,

heiraten", ursprgl. „y.oifidv“ 1 nicht nach Fick III 4 88 eigentlich „heiinfiihren“,

da die grobere Bed. offenbar die altere ist; Brates und Charpen tiers IF. 28, 160

Anm. 1 Yerb. yon aschwed. hdefda „stuprare“ aus *hamnidcn mit ai. kama-li

„Liebe“ ist ganz fraglich, da letzteres wohl sicher idg. a enthalt, s. qa-

„lieben“, und idg. e-Formen daneben nur auf ai. Worte sich stiitzen konnten,

die wohl auf Entgleisung beruhen; die Verb, mit hccman ganz unmoglich.

Lett, saime „Hausgesinde, Familie", abl. lit. seimyna, apr. seimins „Ge-
sinde"; aksl. sbnija „Gesinde, Sklaven", simim „zum Gesinde gehoriger,

Sklave". Hierher ir. cede, kymr. cdydd (mit analog, i
) „Genosse".
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Ygl. Curtius 5 145, Ficb I 4
42, 43, 421 (Trennung der Worte fiir „liegen“

und „traut“), III 4
87, ZupitzaJGutt. 49, 184 f. usw. — Hirt BB. 24, 286 und

besonders Bezzenberger BB. 27, 168 vereinigen unter einer versch. Wz. qdi-

„sich gesellen, scharen“, got. usw. Jiaims mit lit. kiemas „Bauernhof“, Mimas
„Dorf‘, lett. c'icms „Dorf, Yersammlungshau9 der Herrnhuter“, apr. caymis

„Dorf‘, lit. kaimynas „Nachbar“, kaimene „Herde“ (die aber der Entlehnung

aus germ. *haimaz verdiichtig sind nacb v. Grienberger SBAk. Wien 142,

YIII 105, Uhlenbeck PBrB. 30, 286, bzw. westidg. Guttural haben konnen)

und gr. y.d)/rtj „Dorf;<

,
y.wjuog „Festgelage“ (ware qd[i]ma, -mo-) ;

aber die

gr. Worte sind auch anderer Deutung fahig (s. hem- „stopfen) und anord.

ping-heimr ist keine Stiitze fiir die Gdbed. „sicb scharen“.

2. kei- in Farbbezeicbnungen, bes. fiir dunkle Farben (s. aucli u. Jcor-).

Ai. *rera- wohl in gerabha- m. Name verscbiedener Schlangen (Petersson

KZ. 46, 128), vgl. unten clra- ,.Boa“.

Mir. ciar „dunkel“ (*kei-ro-); anord. liurr, ags. liar „altersgrau, grau“

(*koi-ro-) — alid. as. her „wiirdig, erhaben“ (ursprgl. von ergrauten Mannern),

Komp. *heriro
,
her(r)o „Herr“; ob hierher aksl. sen, russ. seryj „grau“, wo-

neben mit schwierigem s- poln. szary
,
eech. serif „grau“ (nicht nach Uhlen-

beck IF. 17, 97 mit ai. cya-md- usw. im Anlaut iibereinstimmend, s. dagegen

Pedersen KZ. 40, 176f., der mit Reclit urslav. *chen postuliert, unter An-

satz von idg. kh-, der aber am anders zu etymologisierenden gr. yoioog

„Ferkek‘ keine Stiitze findet, s. Persson Beitr. 304 Anm. 1 ;
Entlehnung

aus germ. *yn iraz nimmt Meillet Et. 321 f., 403, Brugmann II 2
1, 349 an;

u. zw. furs Westslavische mit Recht(?), nicht aber furs Gesamtslavische,

da das in der Bed. isolierte poln. siara „Schwefel‘ : und „Biestmilch“, tech.

sira „Schwefel“ = aksl. sira ds. altes si. s-, nicht *ch- fortsetzt, also der

Uberwucherung durch das entlehnte(?) *clien entriickt blieb; Bruckner

KZ. 45, 48 leugnet jeden germ. EinfiuB, ohne das westslav. s- zu be-

griinden)??.

Slav, srro kann auch nicht als *keros mit ai. gard- „bunt, seheckig" und
(Prellwitz BB. 30, 176, dock s. auch u. kero-) gr. xrjQvkog „ein Meervogel“

gleichgesetzt werden, wenn auch diese als dehnstufiges *ke\i\ros aufgefaBt

werden konnten (Petersson aaO.); eine schwundstufige Form (Prellwitz,

Petersson aaO.) scheint y.iQoog „gelb“ (qo wohl kurznamenartige Gemi-
nation), yJoar/'og * akiom^ lies. Aksl. s?(h> „grau‘ (tech. sedy ds., lautge-

setzlich aus *choid-) konnte aus sG'z nach smedh „bla6“, bledz „yX(OQog'‘

umgebildet sein fYiedermann IF. 37, 146; es hat wenigstens, trotz Peters-

son aaO., an gr. yJdacpog „Fuchs“ keinen auBerslav. Anhalt).

Ags. lice iurn „blau“
(*haiwim -); unsicher ist die Herleitung von got.

hiici n. ,,Schein, Aussehen“, anord. hy n. „Flaum, IIiirchen“, norw. hy
..Flaum, Rauheit; Schimmel“, schwed. hy „Gesichtsfarbe“, ags. heuw

,
hliv

Erscheinung, Gestalt, Farbe“ (hlwian „sich stellen als ob, lieucheln“, siehe

auch Falk-Torp u. hykle), engl. hue „Farbe“ (B. bei Fickll 4
96) aus idg.

*ki-un- unter Yergleich mit mir. cVo m. „Nebel“, gen. ciach
,
acc. ciaich, aus

*kiuok-, s. Falk-Torp u. hy mit Lit., Pedersen KG. II 100 (es kommt fur

hiici usw. auch eine Gdbed. „IIaut als deckendes c<
in Frage, vgl. norw.



mdartl. hya „diinne Sehicht, diinne Haut“, hya av „aufklaren, von emer
Wolkendecke befreit werden“; Zupitza Gutt. 207 vergleicht ai. chavi „Haut,

Farbe, Schonheit", vgl. zur Bed. lat. color zu kel- „bergen, decken“, doch
ist dessen Et. ganz fraglich, s. Wackernagel ai. Gr. I 155; die germ. Worte
eber zu sqeu- „bedeeken“, wie das von Noreen Ltl. 205 mit an. hy „Flaum“
verglichene an. shy „Wolke, bedeckter Himmel“.

Daneben eine erweiterte Wzf.

hl~ .

Ai. gya-va- „schwarzbraun, dunkel", av. syava- „schwarz“, np. siyah

„schwarz‘, arm. (wokl iran. Lw. ; s. auch Brugmann I 2 794) seav „dunkel,

schwarz“ (s. Bartholomae Airan. Wb. 1631); reduktionsstufig lit. szyvas

„wei£Slich, scbimmelig (von Pferden)“, apr. sylvan „grau“, aksl. sivu „grau“,

russ. sivyj, serb. siv ds.

Ai. gya-md- „schwarzgrau, schwarzgriin, schwarz“, gydmaka- „dunkelfarbig“
= av. sydmaka- m. „Name eines Berges oder Gebirges ‘(auch sama- „schwarz“
mit s- aus sy-, Bartholomae Grdr. d. iran. Phil. I 37, Airan. Wb. 1571); lit.

szhnas „blaugrau, blau“; reduktionsstufig ki-mo- wahrscheinlich (nach Prell-

witz BB. 30, 176) in lat. clmex „Wanze“ („dunkelfarbig“; Formans -co-, als

Subst. nach der kons. Deck wie sene-x zu idg. *seno-s; Yf. LEWb. 2
s. v.).

vielleicht im EN. Klycov.

Aksl. shift, russ. slnij „dunkelblau“
;
auf einer andern Wzf. Iciei- scheint

ai. cymi f. (wozu m. cyeta- wohl erst nach cm : Eta- „bunt“, 7larita-

usw. und gvetd neugeschaffen
; Brugmann II 2

1, 215) Farbbezeichnung
(„wei£>, schwarz, blau?“) und die nach der Farbe benannten ai. gyend- m.
„Adler, Falke“, av. saena- „ein grofier Raubvogel, wohl Adler“ (s. auch

n.*kp'mo-) zu beruhen; oder ist ein urar. *^u2na- nach *aina- „bunt“ zu

urar. siaina- geworden?

Ai. glra- m.
,;
Boa“ (vermutlich wie gerabha- von der Farbe; Edgerton,

Zitat bei Petersson KZ. 46, 128); mir. cir „Gagat, Pechkohle“, in cir-dub

„kohlschwarz“ (s. Stokes KZ. 37, 255, Uhlenbeck PBrB. 30, 308; nicht als

*kero- zu lat. carbo, Thurneysen Thes. s. v., da kurzes i).

Ygl. Zupitza Gutt. 185, Hirt Abl. 98, Yf. LEWb. 2 u. caerimonia, caelum,

Trautmann Apr. 428. Beziehung zu *skei- oder skai- in got. skeinan
„scheinen“, aksl. sijati, sinqti „glanzen“ und oy.id ist nicht wahrscheinlich.

qei- (?? s. u.) „in Bewegung setzen, in Bewegung sein“ (: qdi-:ql-); eu-

Basis (z. T. mit w-Infix, Ebel KZ. 1, 300, Pedersen IF. 2, 311 Anm. 1)

qi-(n-)eu-
;
set-Basis qia- ( :

qic-'l).

Gr. x'm „gehn, weggehn, (von Schiffen :) fahren“ (nur Praes.) und yJo/icv,

y.loifu, yucbv (zur Aktionsart s. Delbriick Ygl. Synt. II 100);

hom. Impf. jUETey.la&e, -Pov „folgte nach, verfolgte
;
durchstreifte“, y.iaio

'

ixivslro Hes. (Set-Formen); ovo-y.lvdiog,
-yJvdag „Eseltreiber“, y.ivbag, „be-

weglich, svyJvr]Tog“ (vgl. zur Bildung dktvboo, y.vUvbm, Persson Beitr. 156;
nicht nach Bechtel BB. 23, 250 als kend- zu ags. hunta „Jager“, hentan

„verfolgen“), wozu wohl auch xlvbvvog „Gefahr“ (vgl. nach Yendryes und
Boisacq 1115 lat. solli-citus auch „geangstigt, in Gefahr“);



von gl-n-eu-, gr. xivvfiat „werde bewegt, erschiittert, bewege mich,

gehe“, xlvvooouai „werde bewegt, schwanke zweifelnd bin und her“,

xivew „setze in Bewegung, treibe“ (dies wenigstens sehr wahrscheinlich

fiir *xlvef-io, Saussure Mem. 187 Anm., Solmsen KZ. 32, 541; Brug-
mann II 2

3, 260, 324 liiBt auch *xi-v-eioj als eine Bildung wie ai. dhu-

n-ayati offen).

Lat. do, cire und cieo, ciere „in Bewegung setzen, rege machen, wecken“
(ciere = idg. qi(i)e-V!), citus „(*in Bewegung gesetzt=) schnell“, cito, -are

„in Bewegung setzen, kommen lassen, vorladen", solli-citus „ganz, stark

bewegt, beunrukigt, in Angst und Gefahr“, cunctus (wobl aus *con-citos
,

s. Yf. LEWb.2
s. v.) „gesamt, samtlich“, ac-citus.

Yon den versuchten kelt. Anreihungen (Curtius 4 149, Fick II 4 75) ist

air. rochim „erreiche“ vielmehr anfangbetontes ro-saigim (Thurneysen Hdb.

47Sf., Pedersen KG. II 609) und wird corn, he, mbret. que, quae
,

nbret.

Jcae „geh! -
‘ von Pedersen KG. II 453 als imperativisch verwendete Par-

tikel „her!“ oder „fort!“ gedeutet. — Gegen Yerbindung von xtveoo mit

ai. Qindti (unbelegt) oder mit ai. cinoti s. Pedersen IF. 2, 311a 1. —
Ganz fraglich reiht Charpentier IF. 28, 184 ai. kit-, ketati „gehn“ und

,,jagen, verfolgen", kheta- m. n. „Jagd :t
u. dgl. an.

Erw. von der einfachen "Wzf. qei- aus:

Mit s: ai. cestati „bewegt die Glieder, ist in Bewegung“, cesta- n., celta

,Bewegung, Gebarde“ (vgl. formal ai. restate : lat. vieo; Uhlenbeck Ai. Wb.
93, Yf. LEWb. 2

u. cieo
,
Persson Beitr. 328, Trautmann KZ. 46, 240); nicht

iiberzeugend erwiigt Liden Le monde orient. 5, 196 zw. Zugehor auch
von lit. k'tikis „Hase“ zu dieser s-Ervv.

Mit d (d-Praesens?) : vielleicht ir. cid- z. B. in cisse „invecta“, d-an-di-

chdet „deducunt“ (usw., Pedersen KG. II 490 f.), sehr wahrscheinlich got.

haitan, ahd. hetman, ags. hatan, as. hctan, anord. heita „heiBen (= antreiben,

befehlen, anrufen, nennen“; Brugmann IF. 6, 94 m. Lit., Hoffmann Jepa?
40 f., Fick III 4

61, Falk-Torp u. hede m. Lit., vgl. zur Bed. gr. xettco

„bewege“ : xeloyai „treibe an, fordere auf, rufe beim Namen“; nicht iiber-

zeugend vergleicht Zupitza Gutt. 105 haitan als „benennen = unterscheiden“
mit lit. skiesti „scheiden“, aksl. cediti „seihen“).

Mit ?(o)-Formans : Auf einem kl-lo-s
,
kexi-Io-s „bewegt, wippend" kann

beruhen (Schrader BB. 15, 127 f., Trautmann KZ. 46, 239 f.), gr. xtUovQog'
oeiaonvyig Hes. („Bachstelze“, der Ausgang ist ovga „Schwanz“, aber viel-

leicht erst nach oetoovga ds. angetreten), lit. Idele, kyle
,

lett. cielawa, apr.

ktjlo „Bachstelze‘' (Froehde BB. 3, 306; aber ai. khelati „schwankt“, ebenda,
bleibt besser fern; desgleichen wohl lat. motacilla, s. Yf. LEWb. 2

s. v.‘;

lat. cdlo, -ere „bewegen“ ist vielleicht nur Grammatikererfindung, s. Yf.

LEWb. 2
s. v.; wenn echt, ware es kaum als *ci-l-no aufzufassen, eher als

*cllo mit Konsonantenschiirfung nach cello').

Zum Wzvokalismus: fiir e-Yok. (qei-) ist das urgerm. nord. Praet. *hcH
(: got. haihait) keine sichere Stiitze. Andrerseits ist lit. koja, lett. kdja
„Fu6“, das Bezzenberger KZ. 47, 82 fur idg. *qdi- anfuhrt, in seiner Zu-
gehorigkeit sehr zu bezweifeln.



Wzform qi-eu- ohne Nasalinfix : ai. cyavate „regt sich, geht fort“, ao. s[y)a-

vaite „setzt sich in Gang, Marsch
,

apers. usiyavani
;
,marschierte“ (usw.,

s. Bartholomae Airan. Wb. 1714 f.), ai. cydutnd- n. „Unternehmung, Be-

muhung", av. syad&na- n. „Ton, Handelu, Wirken", syadman- n. „Tat,

Werk“ (Wackernagel KZ. 25, 276 m. Lit.); arm. cu (= ai. cyuti-) „Auf-

bruch", qvem ,,ich breche auf, reise ab“, Aor. (zum Praea. erfam) cogay

„ich ging“
(
*qioy

i-; Hiibschmann Arm. Gr. I 485 ff.); gr. oevco „setze in

rasche, heftige Bewegung", med. „eilen, erregt sein“ (ore ooevano usw.;

aevezat = cyavate-, das nur arcbaische Verbum— att. ware *oeco — fordert

trotz Brugmann-Thumb GrGr. 4 323 keine Gdf. *oev-oa> mit Determinativ

-s-, s. Wackernagel aaO.; der Diphthong kann nach den auBerpraes. Formen
und nach unthemat. aevzai — wenn dies alt ist — festgehalten sein), hom.
eoovzo „eilte“, ppp. iaavpevog, em-aavzog „herandrangend, daherstiirmend"

s. auch Bois. u. enaaavzEQog = ai. cyuta- „getrieben“, vgl. av. fra-suta- „in

Gang gekommen", jzav-ovdig (s. Bois.); att. aovjuai „bewege mich rasch

oder heftig"
(*oopoopat), ovei (Bacchyl.) „treibt“, iaoorjpivov - ze&OQvPgpevov,

OQfig/zevov lies., hom. ?.ao-oo6og „die Yolker zum Kampfe antreibend";

att. zsvpibpai „betreibe“ (vgl. av. syadman-)
; zevzaCoj „bescliaftigo mich

anhaltend mit etwas" (Bezzenberger Fick BB. 6, 236, Wackernagel KZ.

28, 121, Brugmann Grdr. I s 274, G. Meyer Alb. St. Ill 52, Lagercrantz

Z. gr. Ltgesch. 5Sff.) ; eine Dehnstufenbildung wie ai. cyautnd -, aber mit

geschwundenem u ist das wohl hierhergehorige acbzgov „das holzerne Rad",

emaacozQov „Radreifen“ (Prellwitz 1 ‘ 2
s. v., Bechtel Lexil. 133).

kei-g-, kei-p- „nach Luft schnappen, vor Nachlaufen keuchen"?

Fick III 4 89 Falk-Torp u. hibe, hige
,

hikke, forhippen fuhren auf eine

solche Wz., die vielleicht in lett. slpa „Orkan" und stkt „zischen, rauscben,

brummen" aufiergerm. Yerwandte hiitte, diin. alt hibe „trachten nach", hige

ds., alter auch „nach Luft schnappen", schw. mdartl. hikja „schwer atmen",

aisl. hixta „nach Luft schnappen, schlucksen, schluchzen", nl. hijgen nd. holl.

hikken „schluchsen, -zen", mhd. hcschcn, hcschezcn „schluclizen“ u. dgl. zuriick

(iiber ags. hlgian s. vielmehr keigh- „springen“). Aber die lett. Worte
konnen mit altem s- den Zischlaut malen, wie z. B. lat. sibildre, so daB

sich fur die Yorgeschichte der germ. Worte nichts ergibt.

keigh- ,,springen, flink".

Ai. Qlghra- „rasch, schnell"; ags. hTgian „tendere, festinare, niti", engl.

hie „eilen“
;
russ. sigatv, .signals „springen“, wruss. sigdc

,
signuc „schreiten,

groBe Schritte machen"; wozu auch russ. sigz „Fischname“, wie Salm zu

salio, so daB lit. sykis usw., anord. slkr aus dem Russ, entlehnt sind (Falk-

Torp. u. sik I nimmt Urverwandtschaft zwischen sign, und slkr an).

Lagercrantz Z. gr. Lautgesch. 86 ff. (aber gr. xiooa s. unter *qnoi- „wollen“),

Solmsen KZ. 38, 143.

Ags. higian nicht besser nach Kluge Gdr. I 2 434, Glotta II 55 als redupl.

*ki-kai-mi zu qei- „ciere“.



364 keid keibh-

keid-
,
fallen".

Cymr. cwyddo
,
dy-gwyddo „fallen", cwydd „Fall“, bret. koezajf „falle

££

,

digouezoid „sich ereignen", aisl. hitfa a „treffen“, hitta i „hineingeraten“,

dan. hitte pan „auf etwas verfallen", schwed. hitta „finden“, mengl. (aus dem
Nord.) hittan „auf etwas treffen, finden", engl. hit; ursprgl. „auf etwas

fallen, verfallen“? (vgl. apr. aupallai „findet“ : lit. pulti „fallen“). Mit

ausl. Tenuis air. cith „Regenschauer“ ? ? apr. Iceytaro „Hagel“?? (eher zu

lit. kietas „hart“, s. Trautmann Apr. 355 m. Lit.).

Zupitza GG. 117, Falk-Torp 407; unsicher, wie noch mehr die von Fick
II 4 75 vermutete Beziehung zu kei- „gehn“ als d-Praesens, und Bezzen-

bergers BB. 27, 146 Anreihung aueh von gr. axtdvog „unansehnlich, hin-

fallig" (axtdQoi „schwach“; anders dariiber Prellwitz 2
20, Boisacq 35).

keip- „die Rase riimpfen, das Gesicht verziehen"??

Fick I 4
46, 204 verbindet ai. gipru „Nase“, av. srifa- m. „Nustern beim

Pferde" (scheint urar. Sripha-, das mit gipra nicbt vereinbar ware, Bartho-

lomae Airan. Wb. 1646; doeh vielleicht spate Umstellung von *sifra- aus

*sipra-) und lit. siepiuos
,

siep-tis, kupaiis, saipytis „das Gesicht verziehen,

die Zahne zeigen", szypld „Spotter‘‘, szypsaii
,

-oti „grinsen“. Der Bed.-

Zshang ist nur konstruiert. Fick II 4 75 reiht zw. an air. did
,

pi. nad
ihiat usw. „weinen“ (s. andrerseits u. kites-, aber dazu auch Pedersen
KG. II 487 ;

mindestens ganz fraglich. Cymr. ciryn „Klage“ usw., woraus
air. coinim „klage“, ist davon jedenfalls zu trennen, s. Pedersen KG. I

125 und aaO.).

keipo-, koipo- „Pfahl, spitzes Holz Oder Stein", auch skeipo-.

Ai. gepa-h „Schwanz; Penis", woneben mit sk- (Johansson IF. 3, 213)
prakrit chepa- ds. ; lat. cippus „Pfahl, spitze Saule aus Holz oder Stein"

[*keipos, s. Vf. LEWb. 2
s. v., Brgm. 1 2

801), alb. (Jokl SBAk.Wien 168,

I 20) drp m. „spitzer Fels", depis „mache stachelig, spitze"
(
*koipos

; be-
seitigt jeden Zweifel am Indogermanismus von lat. cippus).

Y eitere ~S erbindung mit lat. scipio, gr. axlncov und Wz. sqei-p- „schneiden“
(Fick I 3 809, KZ. 20, 361 f., Johansson aaO.) kann sich auf zahlreiche Bed.-
Parallelen fiir „schneiden: abgeschnittener Ast, Pfahl, abgebrochener
scharfer Stein" stiitzen; der ar. Palatal hatte an dem von ai. chinatti usw.
(s. sqci-d-) seinen Genossen; auch der Kurzdiphthong von ai. qepu-h gegen-
iiber dem i (: cl) von axtncov usw. begriindet keinen Einwand, da auch
bei sqei-d- schwerer und leichter Yokalismus nebeneinander steht.

keibh- ..heftig, aufgeregt".

Ai. glbhcnn Adv. „rasch, schnell", qibliyn- „schnell fahrend" gibhra-

„geil (?)“.

Got. bnfsts „Streit, Zank ££

,
anord. hdpt „HaB, Rache ££

,
heif'sl „Feind-

schaft, Hall", ags. hast „Gewalt, ITeftigkeit", afries. hucst „Eile“, mnd.
heist „IIeftigkeit‘ £

;
ags. haste, ahd. heist „heftig, gewaltsam££

.

Zupitza Gutt. 1S2.

haifsts usw. stellt Uhlenbeck PBrB. 21, 104 abweichend zu ai. kepi-
„iibelgesinnt ;£ (Bed. fraglich; nur RV. 10, 44, 6), Grienberger Unt. 104 zu



qeis- — keu- 365

lit. saipaus
,

-ytis „die Zahne fletschen, das Gesicht spottisch verziehen"

(verfehlt die Bed., s. Uhlenbeck PBrB. 30, 286); s. noch Feist Got. Wb.
122, Falk-Torp u. hast.

qeis- „Kniekehle, Schenkel u. dgl.“.

Ndl. hijze, hijs f. „Muskel, Muskelbiindel; Lendenstiick, Keule, Schlegel",

limburg. hies „Kniekehle, Kniebug"; lit. kis-ka „die starke Sehne von der

Wade nacb der Kniekeble bin ; Untersehenkel ;
Kniekehle ; Leisten,Weichen",

lett. ciska „gro6e Muskel am Oberschenkel; Lende, Schenkel, Hiifte; Sehne
im Kniegelenk". Liden, Le monde oriental 5 (1911) 195f.

1. keu- einerseits „schwellen, Schwellung, Wolbung", andererseits „Hohlung,

hohl", gemeinsame Anschanung „W51bung nach auben oder innen".

Neben der leicbten Basis keu(e)- eine set-Basis keud- (kua-) : keud- : ku.

Ai. gv-ayate „schwillt an, wird stark, maehtig" (Pf. gd-cuv-uh) ;
gu-nd-

n. „Waehstum, Gedeihen, Gliick, Heil"; gavas n. „Starke, Heldenkraft,

Ubermacht", qdvlra- „stark, maehtig" (j wohl sekundar fur 7, so da6 = gall.

xavagog
,
kaum nach Charpentier IF. 28, 171 diss. aus *gavav~tra- eigentlich

„starke Manner besitzend"), gdviStha- „iibermachtigst", guild- „gescliwollen,

aufgedunsen“ (aisl. kdnn usw.), woneben mit deni Begrifif „*hohl" = „leer“

wahrscheinlieh guna- n. „Leere“, gunya- „leeri£ (und arm. sun „sehr ge-

ring, entbloBt von“; z. B. Persson Beitr. 191, gegen Hirt BB. 24, 236; vgl.

zur Bed. auch abg. sujb „eitel“; aber gr. xeveog, arm. sin „leer“, die Pers-

son als 7i[w]-e«0- mit altem M-Schwund anreiht, sind wohl eine ursprgl.

verschiedene Gruppe, a. ken- „Ieer“); guru- „stark, tapfer; Held" (= av.

sura-, gr. d-xvgog usw.); go-tlm- m. „Anschwellung, Aufgedunsenbeit",

go-pha- m. (s. Persson Beitr. 565) „Geschwulst, Geschwiir"; goLva- m. „das

Junge eines Tieros" (Tierjunge und Kinder hiiufig als
;
,rundlich, dicker

Stopsel" u. dgl. benannt, ebenso aisl. hunn und:) ai. gi-gu- m.
,;
Kind,

Junges" (das damit oft verglichene gr. xlxvg, xixog „Kraft, Starke" s. aber

u. *kdq- „springen“);

gvd-trd- „gedeihlich, kraftig", n. ,,Kraft, Starkung" (grctntd — unsicherer

Bed. — „ruhig?“ ist etymologisch daher nicht zu beurteilen; s. Waeker-
nagel Ai. Gr. I 16). Von einer s-Erw. wahrscheinlicb gust- m. „Hohlung
eines Rohrs", guhira- „hohl“; n. „H6hlung, ein Blasinstrument" (nacb Ublen-
beck Ai. Wb. 338 wohl besser als susi-; Holthausen KZ. 47, 31 1 setzt gusi-

= ags. hyse „Jungling“, vgl. zu solcher Bed. oben zu gdra-).

Av. spa{y)~, redupl. Praes. Ptc. sispimna- „aufschwellen‘ (s. dazu Bar-
tbolomae Airan. Wb. 1617); sura- (= ai. cura-) „stark, gewaltig", Sup.
sdvista- (=ai. gdvistha-); sura- m. „Loch, lacuna", np. surux „Loch“ ( : xvao
= vdgog-.vdmg', s. auch arm. sor, allenfalls lat. caver-na; sura- nicht nach
Scheftelowitz ZdHG. 59, 707 mit idg. 7, s. u. qaul- ,,liohl“).

Arm. sun (s. o. zu ai. guna- „Leere“); sor „Loch" (Meillet Msl. 10, 278;

*so\v\oro- aus *sovaro- = ai. *garira-, gr. y.vao', Liden Arm. St. 113, Meillet

Msl. 15, 354 nicht nach Scheftelowitz ZdMG. 59, 707 Lw. aus av. sura-

usw.); soil „Hohle“
(
*keu-lo Scheftelowitz aaO.). — t)ber san „Zdgling“

s. u. *ek- „essen“.



366 keu-

Alb. date „tief“ (= xo(j:)Tlos; Pedersen KZ. 36, 332; o zu a und durch

Umlaut zu e).

Gr. xoor ret ydofiaza zfjg yfjg, xa't zd xodmuaza Hes. (= lat. cavus, mir.

cud), xolXog „hohl" (xofdog vgl. xoviXai, d. i. xofdai Alkaios; = alb. dels),

dehnstufig xcbog „Hohle, Gefangnis" (dazu hom. xcbdeta
,

att. xcodla „Mohn-
kopf", Scheftelowitz BB. 28, 148, und xcodzov „Glocke, Schelle, Schalloch

der Trompete, diese selbst); y.vag „Loch“ (s. o. zu av. sura- „Loch“, arm.

sor•); xva&og „Becher“ (xcbdcov „lakon. bauchiges Trinkgesckirr“ aus *xo-

j-a&covT); xvla xa vnoxdxco zcbv fUecp&Qcov xodcb/iaxa Hes. (auch xvkov

„zo xdxw&ev )h'/faoov“ Poll., Suid.; xvXadeg, xvXidsg\ dazu, wie es scheint,

xoixvXXco „gaffe umber", xorxvXlcov eigentlicb „Gaffer£

;
z. B. Boisacq s. vv.

;

weder lat. cilium — s. u. kel- „verbergen“ —
,
noch dt. hohl — s. u. *qaid-

„hohl“ — sind mit x.vXov verwandt).

Mit der Bed. „schwellen“ usw. : xvea), (ey)xim, aor. exvoa „sehwanger
sein", xvog „fetus", k'yxvog „schwanger“, eyxrjucov ds. (s. auch Bezzenberger
BB. 27, 171 f.), xv/.ia „Woge" (aber xvaqiog „Bohne“, Boisacq s. v., scheint

wegen seines Ausganges Fremdwort, Huber Diss.)
;
Kvolqi] • f] Adtjvd Hes.

(„*die starke", abl. mit ai. gavlra-. gall, xauaoog) ;
a-xvQog „ungiltig"

(= ai. guru-'', xcgiog „Kraft, Hacht habend, lierrschend, maBgebend; Herr“,

xvQog n. „Macht, Kraft, EinfluS, Entscheidung", xZqovv „bekriiftigen, be-

statigen"; dazu von der Stufe *kucL- (wie ai. gvatra -) dor. Aor. naoao&ai
,

Pf. nkgiajxai „Yerfiigung, Gewalt iiber etwas bekommen", na^ia „woriiber

man Verfiigung und Gewalt hat, Besitztum", boot, nnaqiaza, att. nafx-nqaia

,,Gesamtbesitz, ganzer Besitz", na^7ii]br\v (Theognis, Trag.), n<ifxnr\b6g

(Theognost) „vollgiiltig, vollkommen, ganz und gar"; el. ijujidco (in <p,

eji-efijzrjzw) „(eine beschlossene Strafe) zur Geltung bringen, vollstrecken",

jon. e/umjg, dor. e’fuzag „in Wirklichkeit, in der Tat, wahrhaftig, iiberhaupt,

dennoch" (Bruginann IF. 27, 275 — wo auch gegen Hoffmanns BB. 26,

144 Yergleich mit lat. inquam — legt einen mit ai. lhas-, lat. fJos u. dgl.

bildungsgleichen, auch in boot. QioTuiaoxog, argiv. eu-naozog, kret. naazag
„Herr“, aol. TzoXvnd^i-iwv J 433 aus *-nda/.uoo erscheinenden s-St. zugrunde,

und sieht in den nachhom. ejuTtd, e/ujidg Bildungen wie in azQEjua, - g
,
in

Sfuiav, je nachdem mit d oder « zu lesen, eine Umbildung von e/una nach
ndfiTidv u. dgl. oder den Akk. eines *e/Axd; Hirt IF. 32, 221 sieht auch
in Efma-g ein Wznomen — ablautend mit ai. sura-gu- „vom Bauschtrank
iibermutig"; ich ziehe letzteres vor und sehe in ejundg einen Gen. des
Bereiches); dazu auch (s. Hirt aaO. gegen Lagercrantz KZ. 34, 392 ff.,

Solmsen KZ. 34, 552) ifuiaCo/uai „sich um etwas kiimmern, Riicksicht

nehmen" („*sich etwas zur Behandlung vornehmen", vgl. :) xazepnatgo} „er-

greife, uberfalle" („*nehme in Besitz"), e)maiog „erfahren, kundig" („*im
Besitz von etwas")

;

IJdg „ganz" (*nd-vz- aus kua-nt-- Pedersens Einwand, KZ. 39, 376, dali

dabei hom. *u-jzjzag, niclit d-ndg zu erwarten sei, entkraftet Persson Beitr.

193 f. Anm. I dadurch, daB auch hom. noXv-TrdjUfzcov, IloXv-nrjfiovidrjg die

Yerschleppung des im abs. Anlaut vereinfachten n in den Inlaut zeigen;

navz- nicht wahrscheinlicher als „tutti quanti" zu lat. quantus nach Pedersen
aaO.); auch ai. m-gvant-

(*sn-gvant-) ,.jeder der Reihe nach, vollstandig,

ganz" kann = d-nag sein (s. Brugmann II 2
1, 460, wonach es vom Korn.
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gagvan aus durch AnschluB an die Stamme auf -vant- deren Flexionsweise an-

genommen haben kann; ferngehalten von Persson aaO. m. Lit.). S. zur

gr. Sippe xvqos, na- Brugmann Total. 23, 35, 53, 60 u. aaOO., Persson

aaO. (na- nickt = y.rrj- „>crdo/iat“
,
Schmidt PI. 411f., Kretschmer KZ. 31,

424 f., Hoffmann Gr. Dial. H 503, Hirt IF. 17, 390).

liber y.ovanos „wohlgenahrt" (Bechtel Hptprobl. 221, s. dazu Wacker-

nagel Ai. Gr. I 16, Hirt Abl. 92) s. u. *e/c- „essen“.

Lat. cavus „hohl, gewolbt (konkav)" aus *couos (vgl. port, covo usw.,

vgl. Vf. LEWb. 2
s. v. m. Lit., Meyer-Liibke Rom. Wb. 144; iiber co(h)us,

-urn und cavea — woriiber nicht uberzeugend Prellwitz KZ. 45, 89 —

,

caulae s. Yf. LEWb.2
s. vv.), caverna „Hohle“ (sehr fraglich, ob bildungs-

verwandt mit y.vag usw., s. Niedermann IF. 37, 151 f.) . Zugehorigkeit

von cumulus ist trotz Persson Beitr. 192 wenig wahrscheinlich. incicns

„trachtig“
(
*cn-cuiens

,
ahnlich ai. gvayati ;

Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.).

Gall. Kavagog, Cararillus (ass. aus *covaro- : ai. gavira
-,

s. Pokorny IF.

38, 191), cymr. caivr (
*caicar

),
corn, caur „Riese" (fern bleibt air. caui, cur

„Held“ trotz Pokorny KZ. 45, 72) ; mir. Nom. Plur. coraid „Helden“, kirchlich

zu „Siinder“ verschlimmert (gall, cuno- „hoeh“ existiert nicht; cymr. civnn

„Hohe“ bleibt fern, s. auch Hercynia u. perquo- „Eiche“); mir. cun „hohl"

(: xoot, cavus; Yendryes Msl. 13, 405, der auch cymr. yogof „Hohle“ —
altere Ableitung guocobauc —

,
bret. kougon „Hohle“ als u[p]o-koua anreiht;

anders dariiber Loth AfceltLex. 3, 259: als u[p\o-lubd zu lat. cabare), cilass

„Hohle“; bret. keo „Grotte" (*kouio -, ebenda; daneben viel Lehngut, siehe

auch Ernault Rc. 27, 1 33 ff.).

Aisl. hunn m. „f*klumpiges
:)

Wurfel, klotzartiges Stuck; Junges“, ags.

him m. „Junges“, *huni- „Kraft, Starke" in EN. wie ahd. Hun-mar (

=

ai.

gund-; Persson BB. 19, 282. Johansson KZ. 36, 374), elsass. hiinsch „Ge-
schwulst der Milchadern" (Siitterlin IF. 29, 123); wahrscheinlich auch das

verstarkende aisl. hand- z. B. hund-diarfr „ndv-To).uo?“, d. i. Part. *liunda —
ku-nt- (: hu-ent-, walirend gr. navr-, *kud-nt von der schweren Basis kud-
ausgegangen ist; Falk Ak. Afhandl. til S. Bugge 15, Persson Beitr. 193).

Lett, sdva „eine scheidenartig geformte Spalte oder Hohlung am
Baum" (dehnstufig, vgl. y.&og; Bezzenberger BB. 27, 171 f.); von „schwellen"

aus: lit. saunas
,
sauniis „derb, tiichtig" (kaum zu cymr. cun „liebenswiirdig“,

s. u. *qcu- „worauf acliten"), pasSne
,
Kraft, Starke" (: ai. cund-m; Persson

Beitr. 192, der auch ssaidis (alit.) „Hiifte“, szaka „Heuhaufen auf dem Felde",

susnis „Haufen“, satis „HolzstoB“, kVis ,,Haufen Steine oder Holz" anreihen

moclite??
/ ; abg. sitju „nichtig, eitel". Ygl. Buga Kalba ir. sen. I 291.

Vgl. fur altere Lit. Curtius 154. Uber lat. cucumis „Gurke‘
,

gr. y.vxvov

xov aixvov usw. s. Yf. LEWb. 2
s. v.

Auf eine Wzf. ku-el- bezieht Petersson LUA 1915, 7f., 1916, 40 arm.

setj „IIaufe, Menge"
(
*kuel-dh-io oder -gh-(o-), ags. lucylco „Ivrampf-

ader", wozu lucelian
,
eitern"; gegen Zupitzas Gut. 57 Yerbindung

mit lett. kvclc „Entziindung einer Wunde", woriiber u. qcu- „anziinden,

verbrennen", wendet sich Petersson LUA 1916, 48 Anm. 1), aisl. hvCill

..rundlicher Iliigel" (vgl. auch nschw. mdartl. hvlilin ..Ileuhaufe", Zupitza

KZ. 37. 403, der in beideu nicht iiherzcugend ei:i g'td- nebcn gel- ,.heben-
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sieht). Unsicher ist Yerwandtschaft Yon *kueg- „klaffen“, ebenso von

*hu(ti)on- „Hund“. Im Yok. und im Guttural verschieden ist qaul-
;)
hohl“.

2. keu- „leuchten, hell - '.

Av. savaM- „Name des im Osten gelegenen Erdteils" (eig. Nom. Du.

von *savah- „Morgen, Osten", Bartholomae Airan. Wb. 1562), mit sclnvundst.

Wzsilbe ai. gvah Adv. „cras" (s. Brugmann II

2

2, 179, 693, 746, Persson

Beitr. 745; nicht mit ursprgl. -ar und in formaler Beziehung zum flgdn.

nacb Bartholomae Wb. 1631); r-St. av. siirdin „friih morgens" (them. Acc.

eines kons. St. nach Bartholomae W7b. aaO.), a-suiri „im Morgendunkel",
(suirya-), Acc. suirim „Friihstiick“ (ibd. 221, 1586, fruhere Lit. bei Bar-

tholomae IA. 12, 26);

wo-St. ai. qona- „rot, liochrot" (n fur n; Fick I

4

213, Persson Beitr. 745),

russ. sunica
,
sunika

,
skr. sunicci „Himbeere“ (Petersson PBrB. 40, 87; ganz

fragwtirdig ist Peterssons LUA 1916, 12 Anm. 1, Erwagung, daB dem russ.

kuna „Harder“ usw. — s. Berneker 644 —
,

lit. kiaune
,

lett. cauna
,

caiine,

apr. caune ds. ein entsprechendes Farbadj. von einer Wzf. mit Yelar zugrunde

liegen konne; iiber lit. Sv'tnas „Blei“, sowie iiber gr. xvavog „dunkelblaue

Substanz", die Persson Beitr. 745 zw. als kueno- anreiht, s. Boisacq s. v.)

;

vielleicht arm. (s. Petersson LUA 1915, 3 f.; 1916, 47) sukh „Glanz, Pracht,

Rubin" (als *kud-qo-; davon skhel „glanzvoll us\v.“), sol „Strahl, Lichtstrahl"

(als *kuo-lo-), nsoyl „Licht, Glanz, Gefunkel" (*ni-kuolio) wahrscheinlich

sancl, sant „Funke, Blitz, gliihendes Eisen"
(
kunti allerdings mit kuen-

„feiern, heiligen" — selbst wenn dies aus keu- erweitert ist — wegen der

Bed. nicht in nahern Zshang zu bringen, sondern vrohl von einem Ptc.-St.

ku-ent- : ku-nt- ausgegangenl

Wz.-Erweiterungen

:

keu-q- s. u. bes. Schlagwort;

ktt-dh- (Pick I 4 213) ai. gundliati „reinigt“, gudhyati „wird rein", guddJid-

„rein“, Kaus. godhayati „reinigt" (av. sudu- „Reinigung des Getreides? Ge-
treidemiihle ?“ s. Bartholomae Wb. 1583); ob gr. y.odagog (assim. att. y.ada-

gog; von Fick I 4 209 unrichtig als y.fy&agog zunachst zum w-Praes. gun-

dhati gestellt), als *y.j-odaoog (Prellwitz 2
s. v.) die Hochstufe zu *ku-dh-

als kuedh zu bestimmen gestatte, ist hochst fraglich.

keu-bh ai. gubhate „ist schmuck, stattlicb, nimmt sich schon aus",

gobhand- „schmuck, gliinzend", gubha- „schmuck, hiibsch, angenehm, er-

freulich", gubhrd- „schmuck, schon, glanzend, hellfarbig" = arm. surb „rein,

heilig", srbem „reinige, heilige" (Hubschmann Arm. Gr. I 492).

Icu-en- „feiern, heiligen"? s. u. bes. Schlagwort.

ku-eit- s. u. bes. Schlagwort.

1. qeu-, dehnstufig qeu- „woraufachten(beobachten, schauen? s. u.), worauf
horen, fiihlen, merken"; set-Basis qoue-, auch (urspriinglicher?) qouei-

(s. Hirt Abl. 102, 109, Persson Beitr. 726); s-Erw. qeit-s-; iiber Formen
mit anl. s- s. am Schlusse.

Ai. kavi „klug, weise
;
Seher, Dichter" (Bildung wie gr. rgoyjg), kavl-

yas-
,
kluger", kavari „eigennutzig, karg" {kavatnu- vielleicht ds.), a-kava-
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„nicht karg‘
;

; a-kucate „beabsichtigt“, a-ktlta- n., d-kuti- f. „Absicht“ (vgl.

bes. Osthoff MU. IV 92, 105); av. covisi l. Sg. med. Aor. „icb erhoffte,

veraah mich“ (vgl. Bartholomae BB. 13, 66, Airan. Wb. 442).

Gr. xoeco „merke“ (kann ebensowenig wie lat. caveo als sicherer Beleg
der set-Basis qoue- gelten, da beide vielleicht Denominative eines *kouo-s,

Zupitza KZ. 40, 251, Prellwitz 2
38, der dieses :fxofog in jon .att. dva-xmg „em-

jueXcog
,
sorglich" sucbt); xvdog (s. u. zu slav. cudo)-, von der Basis qeu-s- axovoo

„hore“ (*axovoico), dxoiq, liom. axovrj „Gehor“
(
*dxovoa), vm'jxoog „gehor-

sam, untertan“, lak. endxoog „Zeuge“, dxevei * itjosT Hes., gort. axsvovrog

(nicht nacb dh'jXovda : ekevoo/aai zu *axrjxova neugeschaffen, sondern mit

altem e-Vok., wahrend ay.ovco von *d.y.ovod abhangt).

axovco usw. zunachst mit got. liausjan usw., s. u., verwandt (Delbriick

KZ. 16, 271, weitere Lit. bei Boisacq s. v.); u- ist kaum = n
y)
ev‘' (Prell-

witz 2
21), sondern = a- (*ha-xovhia> ,

*ha-xevhco

)

durch Hauchdissimilation
;

dieses setzt Bezzenberger BB. 27, 145 f. = lett. sa- in sa-just neben just

„fuhlen, bemerken, auffassen“ (unsicber, da vielleicht = idg. *so-) ; es kann
auch idg. sm- „zusammeu“ (vgl. contemplari u. dgl.) sein (zw. Uhlenbeck
Got. Wb. 2 7°6). — Nicht iiberzeugend zerlegt Kretschmer KZ. 33, 563 ff.

(auch schon Fick BB. 1, 334, vgl. auch Boisacq s. v., Falk-Torp u. h0re),

axovao, liausjan in
(
a)k-ous

-

„scharfes Ohr haben, die Ohren spitzen“ (siehe

ak- „spitz“ und au- „wahrnehmen '), wobei dxevco Ablautneubildung sein

miiSte oder fernzuhalten ware; auch letzteres nicht glaublich (man miiBte

dann etwa an (s)qeu-s- „bedecken“ ankniipfen und nicht iiberzeugend d-

durch mit dxovoo zufallig parallele Zs. erkliiren).

Ganz fraglich ist, ob in alb. ke-tu „ici“ u. dgl. nach Pedersen Pron. dem.
315 ein alter Imperativ *qoue „sieh“ gesucht werden darf.

Lat. caveo
,
-ere „sich in acht nehmen, sich vorsehen“

(*covere,
s. Thur-

neysen KZ. 28, 155, Solmsen KZ. 37, 1 f.), gloss, cutus
,
cautus „sacerdos-‘

(*couetos
,

*cauetos
,

soil, rei divinae, Stolz IF. 13, 114), umbr. kutef wohl
„*cautens“ (v. Planta Gr. 1 473); iiber das vielleicht zur s-Erw. qeu-s ge-
horige lat. custos (Bezzenberger aaO.) s. u. *sqm-, *sqeu-s- „bedecken“.

Got. liausjan
,

aisl. heyra
, ags. literan, as. horian

,
ahd. hor(r)en „horen“

(s. o.); dehnstufiges *qcu- sucht Pogatscher Anglia Beibl. 13, 233 in ags.

hawian „schauen“ (?? iiber got. liiivi „Aussehen“, ags. lilw „Gestalt“ s. u.

*sqeu- „bedecken“ und lcci- in Farbbezeichnungen).

Wruss. s-kuma-ju, -6 „verstehen“, cech. koumati, s-koumati „merken, ge-
wahr, inne werden. verstehn“ (Denominativ eines qou-mo-, -mu-, z. B. Zu-
pitza Gutt. 152 f., Berneker 643); abg. cuja, cuti „empfinden, fiihlen, merken",
serb. cujem cuti „horen, fiihlen“ (usw., s. Berneker 162; *qeii--, dagegen
ksl. Hutiti

,
serb. cutiti „fiihlen“ hat Anlaut si. t’- und bleibt fern, s. v. d.

Osten-Sacken IF. 33, 197), abg. cudo, -ese „Wunder ', cuditi sq
, sich wun-

dern“, serb. cudo „Wunder“ (usw., s. Berneker 161, vgl. zur Bed. dico

„Wunder“ : diviti se „schauen“; *qeu-dos, ablautend mit gr. xvdog „Ruhm,
Ehre“, xvdiotog „ruhmreichst“, eigentlich „wovon man hort“; Bezzenberger
aaO.; nicht iiberzeugend iiber xvdog Hirt Abl. 102; dieses auch kaum
besser nach Persson Beitr. 188 Anm. 2 als „Buf-

‘ zu xvdatjm „schmahe‘ :

,

s. qeud-);
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serb. ciivati „hiiten" (anders, aber in der Bed. unbefriedigend, Birt BB.

24, 254) ;
ursl. *cecq, *ceviti in acech. vs-cieviti, na-vs-cieviti

,
heute navsti-

viti „besuchen“ (s. Berneker 162 m. Lit., wozu noch Zupitza KZ. 40, 251);

*qeu-s- in mss. mdartl. ciklmib „wahrnehmen, horen", sloven, cuha-m, -fi

„spiiren, ahnen", cech. cich „Sinn, Witterung, Spur" (Berneker aaO. m. Lit.).

Dasselbe d wie cudo scheint im s-anl. apr. au-schaudltwei „vertrauen“,

auschaude „er traut" vorzuliegen (Trautmann Apr. 308). Dagegen ist lit.

kavoti
,
verwahren, pflegen" Lw. aus poln. choivac (Bruckner Lw. 92). Unter

einer Bed. -Entw. „sich verseben, sich bedenken" — „zaudern, zogern"

will Persson Beitr. 726 lett. kavet „zaudern, zogern" (wiire = lat. cavSre),

ktitrs „trag, faul" anreihen.

Mit anl. s-: miran. skoh, np. sikoh, sukoh (uriran. *skaua!)a-) „Pracht,

Herrlichkeit, Majestat, Wiirde" (Bartholomae ZfdtWtf. 9, 19);

arm. cucanem ,,lasse schauen, zeige", coyc „das Zeigen, Schau" (Meillet

Msl. 8, 296, Scheftelowitz BB. 28, 294; sqeu-sko); gr. dvoonoos „Opfer-

schauer" = got. us-slmvs „(*ausschauend =) besonnen", ags. sceaunan
,

as.

skauivdn
,
ahd. scouwon „sckauen“; aisl. si yqn „sehend, scharfsichtig" (*skuv-

vini-), wovon skygna „spahen“; got. skanns ,.schon“, ahd. sconi ds., as.

skoni „glanzend, schon", ags. sclene ds. (eigentlieh „conspicuus“; auf eine

Gdbed. „Aussehen“ weist auch got. ibna-skauns „von gleicher Gestalt",

guda-skaunei „Gottesgestalt“), woneben tiefstufiges *skn-ni- als Grundlage

von aisl. skyn f. n. „Ordnung, Bescheid, Verstandnis, Einsicht", skynja

„untersucben, verstehen" (schwed. skiinja noch mit der urspriinglicheren

Bed. „mit dem Auge unterscheiden, gewahr werden" neben der abgelei-

teten „einsehen", Ealk-Torp u. skj<fni „Gutacbten“)
;

aisl. skoda „spahen“.

Dagegen ahd. scuwo „Schatten“, got. skuggtva ,,Spiegel" usw. s. u. sqen

-

„bedecken“. — Als s-lose Wechselform neben got. skauns usw. erwagt

FickII 4 89 cymr. cun ..anziehend, liebenswurdig" gall. EN. Counos
,

air.

Cuan, cuan-dae ,,schon, angenehm", doch scheint die Gdbed. verschieden

zu sein (zu lit. ha units „brav, tiichtig" ebenda?? doch s. iiber letzteres

keu- „schwellen“).

Weil diese s-anl. Formen durckweg die spezielle Bed. „schauen“ auf-

weisen (freilich nicht so apr. auschaudltwei
,

s. o ), ist ihre Yerwandtschaft

mit qeu - „worauf achten, merken" ganz fraglich; jedenfalls war sqeu- gegen-

iiber qeu- bereits ursprachlich auf die Wahrnehmung durchs Auge ein-

geschrankt. Hirts TF. 37, 231 Yereinigung von sqeu- mit scq'i- „sehen“

(got . saih'.m usw.) unter seqeu- : sqeu- : sequ- ist aber trotzdem nicht wahr-

scheinlich.

Ygl. im allgem Curtius 5 152, Zupitza Gutt. 152 (m. Lit.), Berneker IF.

10, 151, Yf. LEWb. 2 u. caveo, Berneker Wb. 161, 1 62 f
. , 643, und bes.

Bezzenberger BB. 27, 145f.

2. qeu- bes. mit labialen oder gutturalen Erweiterungen: „biegen“ in ver-

schiedenen Sonderungen wie „im Gelenk biegen, Gelenk, sich biicken,

sich drehen"; „Einbiegung, EinwOlbung. Ilohlung"; „Ausbiegung, Buckel,

runder Haufe" (letztere beide Bedeutungsgruppen der Ein- und Aus-

biegung wie bei ken-). Zahlreiche Parallelbildungen von der Wz. qeu-

s. dort, vgl. lies, die Gegenubersiellungen bei Persson Beitr, 100 1..
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decken** s. d.

Die einf. Wz. in av. fra-, apa-kava- „vorn, hinten buckelig -

* (Justi IA. 17

86); Petersson LUA 1915,33, KZ. 47, 233 sucht sie aucli in ai. luivula-,

kola- n. „die Frucht von zizyphus jujuba i Judendorn) -
'
- (eigentlich ,,Knollen“ ,

koraka- m. n. „Knospe", pali kolimbo „Topf--
', ai. karaka- n. „Pilz‘ - (von

seiner Haube >, LUA. 1916, 21 aucb in ai. kakundara- n. „Lendenhohle* -

,

durchaus ganz fragwiirdig; beachtenswerter LUA 1915, lOff. in klr.killtty

,sich zusammenziehen, vor Kalte“, poln. kvlic ,.zusammenziehen. krummen",
ai. kora-h „bewegliches Gelenk**.

Ob lat. annulus „Haufe“ nach Justi aaO. eine mit tumulus (: *teu-j von

Anfang an bildungsgleiche Form von qeu- aus gewesen sei - Persson Beitr.

192,944 kniipft weniger wahrscheinlich an ken- an, wie schon Curtius 5

157. Uhlenbeck Ai. IVb. 322' oder naeh Froebde BB. 16. 192 als *cug-mo-

los (dessen Entwicklung zu cumulus durch tumulus beeinfluBt sein konnte)

zur g-Erw. von lit. kiigis ,.gro8er Heuhaufe** usw. zu stellen sei, ist un-

entschieden (nicht nacli tumulus umgestelltes *eolomos : columen. Fay KZ.
42, 382). Ebenso ist die Yorgesehichte von lett. kuja ,.Haufen“ u. dgl.

wegen des Reimverhaltnisses zu gu/a usw. nicht sicher zu beurteilen, s. u.

gen- ,,biegen“, Gutt.-Erw.

Unter einer Anlautvariante qh will Petersson KZ. 47, 277 hierher stellen

ai. khila- „Ameisenhaufe“ (auch lit. Lalys ..Bund Stroh*'\ zuversichtlicher

arm. xoigl, Gen. xttli „struma, scrofula-1

, russ. iuljata ..Hoden -'*, serb. sul-

jevi ,.goldene Ader*.

Dentalerw. (redupl.) qc-qn-d- : ai. kakud- ..Kuppe, Gipfel* -

', kakudmant
„mit einem Gipfel oder Hocker versehen -

*; lat. cacumm „Spitze, Gipfel* -

(z. B. Fick I 4 19. 376, Vf. LEWb. s. v.; die men -Weiterbildung- wohl nach

acumen Thurneysen Tlies.
;
Gdbed. ..Wolbung** wegen ai. kakiul- ..Mund-

hohle, Gaumen* -

;
auf ein germ. *hagu = ai. kakiul fiihrt Holthausen IF.

32, 333 auch afries. lieila „Kopf"‘ zuriick (*h rigila-, mit Suffixwechsel fur

hagu-la-).

qett-q-:

Ai. kucati, kuncate „zieht sich zusammen, kriimmt sich*‘ kuneika ,,Schliissel
-
*,

kuca- m. „weibliche Brust--

,
koccynti ,.zieht zusammen -

'*, kora- m. ,,das

Einschrumpfen*', npers. koz „gekrummt, buckelig**; air. ciinr „krumin**

(Stokes BB. 20, 23, Gdf. *quqro~: kaum *qap-ro-, Fick III 4 94 zw.)
; mhd.

hocker
, h agger, linger ,.Buckel, Hocker* - (Zupitza Gutt. 11, Uhlenbeck Ai.

\Vb. 58, Scheftelowitz IF. 33, 146 gegen Gleichsetzung mit ai. luhju-, s. u.);

got. ha nits, aisl. hvr, liur
,
ags. lteah, as. ahd. huh „hoch -- (*„aufgew61bt‘ -

),

aisl. htiugr, mhd. houc ,,Hiigel
-

'*, got. luuhmn „IIaufe; Menge* -

,
lulhjun

„haufen, sammeln**, nhd. (md.) llfigd; lit. Irinkas „Beule, Eitergeschwiir**,

l.aitkos PI. f. „Driisen‘*, kaiikus ,.Kobold, Gnom, zwerghafter Geist*
-

,
apr.

mwx (Trautmann Apr. 355) ,,Teufel -

*, lit. kuukaid „IIugel --

,
kukulgs ,.Mehl-

kloB**, kakis ,,Misthaken
‘, lett. kukurs

,
kiikums ,,Ilocker, Beule --

. kiiki's

„Zwerg: Zaunkonig --

. kiikia ,,eine vom Alter gebeugte 1

*, russ.-ksl. kitko-

nos-b ..krumm, hakennasig -

*, russ. kiika „Faust -
*, bg. Luka ,,Haken, Kriicke**,

skr. kiika
,
Haken* -

,
kukonosast „hakennasig --

, kiikarit „Haken bei der Pflug-

Walde, Etymologischea Worterbuch. I. 25
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deiehsel", olcuka, okiic f. „Windung eines Flusses"; skr. cucim
,

ciicati

„hocken, kauern", sloven, cucim, ciicati und kucini, kiiiati ds. (usw. siehe

Berneker 161, auch gegen die Annahme von Entlehnung); russ. mdartl.

kiiceri PI. f., klr. kucery PI. m. „Loeken“ (usw., a. Berneker 637, der auf

lett. aif-kaukas ne'mt „beim Schopf packen" verweist)
;
mit einer Bed. „Haufen"

(vgl. u. kupa)
russ. kiica „Haufen“, mdartl. „Heuschober“, kiickcitb „zusammen-

ballen, hiiufen", kiicki „die Plejaden", klr. kilcka „kleiner Haufen", cech.

kuce „Masse, Feimen“, poln. kuczki PI. „kleine Haufen fetwa von Flachs

in ungebundenen GarbeA" (Berneker 637, unter Sonderstellung gegen die

vorigen Gruppen, doch ist „sich zusammenzielien, kriimmen" und „sich

wolben, Haufe" gewifi einbeitlicher Anschauung entsprungen, siehe z. B.

Uhlenbeck Ai. Wb. 56). Abg. Hkznjb „Unterschenkel".

qeu-g-: lit. kugis „groBer Heuhaufe", apr. kugis (Trautmann Apr. 364)

„Knauf am Schwertgriff", lit. kaugurS „kleiner steiler Hiigel“, lett. kaudze

„Haufen, Schober" und skaudze); lat. cumulus aus *cug-molosl (s. o.); aisl.

I, aka „kauern, hocken" Qiukta
,

st. Ptc. hokum), hoka
,
hokra „kriechen",

hfiykiask „zusammensinken, zusammenkriechen", mhd. huchen „kauern, sich

ducken", nkd. hockcn; schweiz. hock m. „Haufe“, tirol. hocken m. „Haufe

Heu" (
*qugno-), mit anl. s- mhd. schoche m. „aufgeschickteter Haufe Heu

u. dgl/', sehochen „aufhiiufen“, (mit kk:) and. skok m. „60 Stuck", mhd.

schocikes) .JIaufe, Biischel, Anzahl von 60 Stuck", mengl. shock „Haufe

Garben" (12— 16)“; aueh aisl. skukke „Runzel, Falte"? (Fick III 4 467).

Ygl. Froehde BB. 16, 192, Fick I 4 380, Zupitza Gutt. 1 10, 121, Uhlenbeck

PBrB. 22, 539, Ai. Wb. 56, Solmsen Beitr. I 88 m. Anm. 2 (trennt die Worte

fur „Beule, Hiigel" von denen fur „IIaufe, Menge" und denen fiir „krummen,

zusammenziehen", ohne daB mir solche Abgrenzung berechtigt erschiene).

geu-p-:
Ai. kupa- m. „Grube, Ilohle" kupika „kleiner Krug"; gr. y.vjig • rgmylg

Hes. (u?), y.vTtai' sldog u vedog, y.ai ai eg vkrjg y.ai yogiov oly.goug, y.vjxek-

lov „Becher“ (liber apipiy.vneXX.ov s. Prellwitz 2 u. Boisacq s. v.); lat. cupa

„Kufe, Tonne", roman, auch „Wanne“ (daneben gloss, und roman, cuppa

„Beeher“, vgl. Meyer-Liibke Wr. -St. 25, 97 f., EWb. Nr. 2401; scheint

spate Kurzform mit Konsonantenverdopplung neben y.vneXXov zu sein; iiber

Lehnformen aus dem Lat. und Rom. orientiert Berneker 645 f.
;

cupa,

y.vjiq, ai. kupa-, germ. huOa „Haube“ sind trotz Scheftelowitz BB. 28, 150

nicht Lw. aus assyr. kappa „Gefa8, Kasten“); Curtius 5 159. Yielleicht

mir. ciiach (zweisilbig) „Becher“, wenn aus *kupako- (Stokes KZ. 41, 383,

Pedersen KG. 1212; doch s. auch Yf. LEWb. 2 u. caucus) ; aisl. hufr „Schiffs-

rumpf", ags. liyf „Bienenstock‘ (Bed. wie lat. alveus; Zupitza Gutt. 128;

s. auch u. gamp „biegen“); liierlier (oder zur Wzf. auf -bh- oder -h-) wohl

auch ags. gehopp „folliculus“, hoppe f. „bulla, Kapsel", mengl. hoppe „Samen-

kapsel des Flachses“ (Holthausen IF. 32, 340); allenfalls slav. *k*pz, cech.

kep „vulva", poln. kiep „ds.; Narr, Taugenichts" (Berneker 664 f. zw.).

Bedeutungsgruppe „Wolbung nach oben, Haufe u. dgl." (mit der vor-

hergehenden richtig verbunden z. B. von Fick I 4 380 f.;:

Apers. kaufa- „Berg", av. kaofa- „ds.
;
Kamelbuckel", np. kdh ,Berg"

(setzen -ph- voraus); lit. kaiipas „Haufen" = abg. kiipz, ds. (serb. kiip freilich

mit anderer Intonation als kaiipas; s. Berneker 646); lit. kaupiii, kaiipti
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„haufeln“, kupiii, Mipti „auf einen Haufen legen, ordnen“, kupra „Hocker“,

kupstas „Hiigel“, kupeta „Heuhaufen“, kupinas „gehauft“, lett. kupt „sich

ballen", kupenis „Schneehaufen“, kuprs „Hocker“, mit Dehnstufe qo[u]p-

(vgl. Leskien Abl. 301, Trautmann Grm. Lges. 23), lit. kuopiii
,
kuopti „hiiu-

feln (Getreide)", lett. knops „Haufe“, kuopinn „Garbe“; russ. (Berneker 646)

kupn „SteiBbein, Biirzel', poln. kuper „Biirzel, Hinterer" (aber iiber r.

kopa „Haufe“, Iljinskij AfslPh. 29, 262 f., s. Berneker 562, sovvie u . sqep-,

sqap- „schneiden, graben“). Alb. k’ipi „Haufe“ (Jokl SBAk.AVien 16S,

I 43; Gdf. *kup-ija
,

Abl. wie ahd. hfifo „Haufe“), wozu auf Grund yon

*s(e)m-kiipo- „*Yolks(haufe)“ nach Treimer IP. 35, 1 36 f. geg. 5k’up, tosk.

sk'ip „albanisch“, sk'ipetar „Albanese“; yermutlich (Pick II 4
93) ir. cuan

(ware qeupna) „Trupp, Haufe, Menge“; hochst fraglich gr. xvxgog „Ge-

treidemaS" (Persson Beitr. 104 Anm. 1; von Lewy Sem. Frerndw. 263

als semit. betrachtet).

ahd. hovar „Buckel“ (: lit. kupra), ags. hofer m. ds., ahd. hubil „Hiigel“,

as. lmvil ds. (davon nhd. hobeln als „die Unebenheiten entfernen“, Schroeder

GRM. 1
,
649); vielleicht (Pick III 4

94) ahd. Itfifila
,
hiufila „Wange'‘, nbd.

schweiz. hiifelin „unter den Augen liegender Teil derWange“; norw. hov

n. „Anhohe, kleiner HiigeP, aisl. hof n. „Tempel“, ags. hof n. ,,Gehege, Iiaus,

Tempel“, as. hof, ahd. hof m. „umschlossener Ranm beim Haus, Hof, Gut“

(urspr. von der Lage auf Anhiihen; Trautmann Germ. Ltg. 24, Fick III 4
94,

Falk-Torp u. hof m. Lit. ; Meringers IF. 18, 267 Bed.-Ansatz „*Wohngrube“

paSt fiir „Tempel“ nicht, Uhlenbeck PBrB. 22, 1 94 f. „Gewolbe“ ist zu pompos,

und beide werden der norw. Bed. „Anhohe“ nicht gerecht); mhd. huste ..auf

demFelde zusaminengestellter Getreidehaufen, Hauste" (: lit. kupstas, Horeen

Ltl. 176: *hufsto ist ablautgleich mit ahd. hufo, und scheint wie dieses

wohl eher zu qeu-b- zu gehoren: von Uhlenbeck PBrB. 26, 299, Berneker

652 auch mit russ. kufttz ..Busch, Strauch. Staude", klr. kud ,.Strauch.

Staude“ verbunden, vgl. engl. clump „Klumpen — Haufe, Btischel — Baum-
gruppe“; andrerseits stelit fiir haste, kusfo auch Beziehung zu

(
s)qeup

-

„Biischel“ zur Erwiigung). Unsicher norw. hupp „Quaste‘ l („*Buckelchen“?},

ahd. (nach dem quastenartigen Bliiten- und Fruchtstand) hopfo „Hopfem‘

(Fick III 4 94 f. ; wohl eher zu *sqeup-, -hh- „Biisehel, Schopf, Quaste <;

,

die freilich im Germ, sonst nur s-anl. Yertreter hat).

Fiir aschw. hinpon ,,Hagebutte“ usw. (Fick III 4 95) weist apr. kaaubri

„Dorn“ auf eine andere Gdbed. (s. qeub- „Dorn“).

Ygl. im allgem. Curtius 5 159. F. Schmidt Urk. 22, Fick I 4 380, III 94 f.

Zubaty BB. 18, 263, Yf. LE\Vb. 2
u. cnpa.

DaB ai. kumpa- (unbelegt) „lahm an der Hand ', lit. kumpti „sich kriim-

men“, kumpas ,.krumm“, kumpis „Schweineschinken", lett. kumpt „krumm,

buckelig werden“, apr. ctkumps Adv. „wiederum t£ Nasalformen unseror \Vz.

seien (z. B. Fick I 4 380, III 4 93 f., Trautmann Apr. 332) ist weniger wahr-

scheinlich als deren Zugehorigkeit zu qawp- „biegen“ (?«-farbige Reduk-

tionsstufe in der Stellung zwischen Yelar und Labial.) —
qeu-b-.
In Anwendung auf Biegungen am Korper, sicli im Gelenk biegen:

gr. xvfog „Hohlung vor der Hiifte beim Yieh: Wirbelknochen — W iirfel'
1

(daraus lat. cubus ; xvfcokov „Ellbogen“ Poll, entweder von xvfog mit

25*
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Suff. -to7.o- naeh Solmsen Beitr. 1 7. oder Umbildung von y.vfkxov ds. —
ous lat. cubitum- nach Worten auf -co/.o- unter Einwirkung von mtevrj)

.

Lat. cubitum
, -us .Ellbogen" (daraus gr. y.vfnov ds.); cubo

,
-are Jiegen"

(fal. citpn

,

d. i. aiba[t}. neben loferto ders. Inschrift erweist ital. b
,
Meyer-

Liibke Wr.-St. 24, 52Sf.; auch piilign. incubat), lat. (tic-, in-) cunibo
,
-ere

,,sich legen“ (ursprgl. ,.sich zum Liegen niederbiicken"), sabin. cuniba „lec-

tica‘‘ (daB anch cymr. ijotjof ,,Hohle‘ als „Ort zum Kiederlegen" dieselbe

Bedeutungswendung zeige, ist sehr bedenklich; s. u. H-eu- ,.schwellen, hohl“).

Got. hups (st. hitpi-'j, ags. hype, ahd. ltuj ..Hufte" (davon zu trennen ai.

riipti- usw., s.kup- ,,Schulter" i; aisl . hojui, ags. on-hnpian ,,zuriickweichen' ;

(s. Holtbausen Anglia Beibl. 15, 350 f., Falk-Torp n. hope)-, vielleicht ags.

(fen-, mu>-)hop ..Sehlupfwinkel ‘ (als ,,Lager, Iiohlung" ? Holthausen IF.

20.322;:

nhd. hupfen. mhd. hupfen. hupfen. hopfen, aisl. hoppa, ags. hoppiem, hoppettan,

nhd. hopsen (Lit., auch iiber abw. Deutungen, bei Falk-Torp u. hoppe Yb.

;

germ, -pp- aus -bn-, oder -Uni- oder -/in -
;
mit letzteren Gdformen ware auch

*hubbon in nhd. nidartl. hobbe(le)n .hinken" zu vereinigen, wenn es nicht

eine junge Yariante ist: s. noch Fiek III 4 93f.. Falk-Torp u. hoppe ,.Stute‘);

dali dt. hoffhi, ags. hopnxn ds. als ..aufspringen, erwarten, hoffen -
' nach

Weigand-Hirt anzureihen sei, ist recht unsicber faber erwagenswerter als

Yerbindung mit cujno, s. cpuVp-, womit es im Wzausl. nicht ungezwungen
zu vermitteln ist).

Vgl. im allgem. Curtius 3 529, Fick I 4 380 (aber mit Ansatz von Wzausl.
Pedersen IF. 2, 301, 304, Yf. LEWb.* u. cubitum.

Mit nicht aufs Biegen gerade des Korpers gewendeten Bed.:

ai. hubru- ..Hohlung in der Erde, Grube; Obrring"; gr. y.vflos . . . Tlapioi

<Ve to TQvfj).iov lies :

Vielleicht ags. hvpig „in hills and hollo\vs“, hop „Reifen' f

,
engl. hoop

,

ndl. hot)) ..Ring, Reifen" (tp{u]b-: Trautmann Grin. Lautges. 23, Scheftelo-

witz IF. 33, 1 45 f. : oder zu einer nasallosen Nebenform von
(
s)hamb

-

.kriimmen", s. d.?).

Ags. heap, as hop, ahd. huuf „Haufe; Schar ' (Zupitza Gutt. 22; an sich

denkbar ware auch germ. -//[//]- aus idg. -pm-), mnd. hope
,

ahd. hufo,

nhd. Haufc (ebenso , mhd. haste (s. o. u. qeu-p).

(jru-bh- teinschliefilich von V orten, die bh oder b enthalten konnen).

Ai. kubhanyn- etwa ,.sich dreliend, tanzend"; lubhra-
,
grofihockerig"

(Leumann EWb 04, Wackernagei Ai. Gr. I 129, Scheftelowitz IF. 33, 146
Anm 1); vermutlich hubjti- ..buckelig, krumm" (Kuhn KZ. 24, 99), fiir

*1htb/hd- aus Ujubh-lo (s. ^ f. KZ. 34, 512, Bartholomae IF. 10, 1 S f.
,
Brug-

mannll 2
1. 476 ;

von Wackernagei Ai. Gr. II 1, 12, 83 fiir verwandt mit
ny-ubja- ,.niedergehalten“ usw., oder fiir danach aus lubhra- umgestaltet
gehalten: wieder anders Scheftelowitz IF. 33, 145, der (jap- 4- Formans
-go- annimmt

; die Gleichsetzung mit mhd. hugger, hogrr ist aufzugeben).

Redupl. ai. hilcabh- ..Kuppe, Gipfel' 1

,
kakubhd- ,,hervor-, emporragend"

(erst nach hairnil- aus einem dem aaO. huba, gr. y.vqi/ entsprechenden
Worte umgebildet?).



Im Auslaut doppeldeutig bakhi (pamird.) hubCm „holzerne Trinkschale --

(: poln. kuheh „Becher<-
', gr. y.vflog „TQvf//.iov‘, nas. gr. xv/ipoz usw.; Uhlen-

beck Ai. Wb. 59).

Gr. xvcpoz „gebiiekt, gekriimmt“ (nicht zu *gheubh- nach Fick BB. 7, 94.

Wb. I 4 414; ablehnend z. B. Berneker 366 f.), xvpog n. ..Buckel 1

,
y.vcpom

„biege vorwarts, kriimme“, wold auch y.vmco „beuge mich, duoke mich --

,

y.vmog „demiitig‘ ;

,
xvfhda ,.geduckt :

‘ (urspriinglicher Labial nicht objektiv

feststellbar) ;
xvpegov >j xvcfrjv xeqaXqv Kgpjreg Hes. (Fick I 4

32); vielleicht

aus der Spraclie nordlicher (thrak., maked.) Gaukler stamraen daber wohl

y.vfir] „xepaXrf‘ EM., xvjhtjflog ,,6 xazaxvipag“ EM., y.vfitjjjdv ,.xvg/cog ru

ini t!]v xecpaXgv gimeiv EM., „von Raserei ergriffen sein
--

' Hes. Poll., sowie

xvfhozdoo „schlage einen Purzelbaum, stiirze kopfiiber --
(vgl. dt. hupft n

u. qenb-). Sehr unsicher ist hellenist. xcpeXXa PI. „Ohrhohlen, Ohren“ und
„Wolken -

'
- (Perssons Beitr. 195 Yerbindung mit ai. fcabhra

-

m. n. „Erd-

spalte, Loch, Grube“, np. suftam „durehbohre -- usw. — s. zur ar. Sippe

bereits Justi IA. 17, l!9f. — und weitere Ankniipfung an ken- „schwellen.

hohl“ ist freilich ebenfalls sehr fraglich, und wird der Bed. „Wolke“ nicht

gerecht. — Yerfehlt iiber xvfiiozdcn Thumb IvZ. 36, 193).

Zu einer der Labialerweiterungen in der Bed. von y.vni] • xodr/Xrj u. dgl.

wohl y.vtpeXr] „Kasten, Kiste; Bienenzelle; Ohroffnung“, xvipsXog „die in

Erdlochern nistende Uferschwalbe“ (Boisacq s. v.).

Ahd. /tuba, as. luiva, ags. hu/'c, aisl. /tufa „Haube, Kappe‘ - (Xoreen Ark.

f. uord. fil. 6, 310, Johansson Beicr. 135); s. auch iiber got. usw. haubip

„Haupt“ u. qaput.

Russ. kuban „Brummkreisel“, ki'bareim ,,kopfiiber -

*, kubecz ..Brumm-

kreisel -

*, kuheh mdartl. „holzerne Ivugel zum Spielen --
', kubok?> „Bocher,

PokaP, 7.iiibyslui „baucliiges GefiiB mit Hals; kleingedrungener Mensch;
Zwirnknauel", klr. hub „aus Holz ausgehohltes Geschirr •, hubok ,,Aapf.

bauchiges GefiiB, kleines Geschirr -

,
poln. kuheh „Becher, Schoppen, Ober-

tasse“, nsorb. hub, kubk „Becher‘ -

(s. Berneker 636; 59S erwagt er zw.

Zugehorigkeit auch von russ. Iciiblo „Vogel-, Eichhornnest, Lagerstiitte des

Ebers; eigenes Heim, Nest“, kublitbsja ,.sich zusammenkauern, nisten -- von

einer Anschauung wie lat. cumbo aus.

S. Curtius 529, Fick l 4 3901'., Uhlenbeck PBrB. 21, I00f., Ai. Wb. 58 f.,

Yf. LEWb. u. cupa.

Nasaliert qam-bh-, meist qum-b-:
Aisl. aptr-huppr, norw. mdartl. hupp und Inimp „die Weichen beim Yielr -

(vgl. zur Bed. got. Imps ,,Hiifte“ usw.; z. B. Uhlenbeck Got. Wb. 2
85, Fick

III 4 93 f., Falk-Torp u. hofte, liumpe), nhd. humpeln, mnd. liumpelen ,.hinken“

(oder dies zu skamb-, s. d. ? noch anders von Schroder Abl. 37 mit Itampeln
,

ags. hnappian „schlafen“ usw. unter einem germ. *hcnap- vereint) und in

nicht spez. auf das Biegen oder Bugstellen des Korpers gewendeter Bed. :

Norw-

. 1tump m. „Unebenheit, Knorren, Knollen“, engl. hump „Buckel --

,

nd. Jnunpc f. „dickes Stuck --

,
humpcl „niediiger ErdhiigeP, ndl. homp

„dickes Stiick Brot“ (kaum besser zu qem- zusaminendriicken --

) ;
vielleicht

nhd. (nd.) Humpen (Fick I 4 380; vgl. xvpftog; anders Schroder Abl. 19 f. :

mit Napf zu einer germ. Basis ha nap-);
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ai. kumba-h „das dicke Ende (eines Knochens); hervorragendes, weib-

licher Kopfputzi?)“; ai. kiimbha-li „Topf, Krug“, Du. „die beiden Er-

hohungen auf der Stiru des Elefanten“ = av. xmnba- m. „Topf, Yertiefung“,

np. xitmb, xum ./Topf, Krug“ (diese mit aril. Tenuis asp.);

gr. y.vuBy
,.Beeken, Schale, Kahn“, xvufiog .,GefaB“; xvpftiov „GefaB,

Fahrzeug“ , trotz Petersson IP. 34, 249 nicht mit einem Formans -mho- zu

y.vag usw., Wz. keu-\ xvf.ipa.Xov, meist PI. „cymbalum, Beeken, das mit

einem andern zusammengeschlagen einen gellenden Ton gibt“, avaxvfx^a-

X.i^etv „klirrend umkippen, yon \Yagen“ (Curtius 158'.

xv/xfii} ,.Kopf, y.v<ptf‘ EM., Suid., xv/.ipayog (£ 586; ,
kopfiiber fallend 1'

(vgl. dvaxvypaXtgetv) und (0 536) „Spitze eines IIelmes“ (als ,,der sich

iiberneigende“? oder „Helm“ = ,,topfformiges“? zur Bildung s. Bechtel Lex.

209) ;
lat. (mit praesentischer Nasalierung) -cumbo (s. o,).

Mir. comm „GefiiB“, cummal „Beeher, Schale“, cymr. cwrnm „Tal“ (m.),

bret. komb, kombunt
,
koumbant „Tal“, komm ,,Trog“ (m., gall, cumba ON.,

eigentlieb „Tal“ (vgl. zu den kelt. AYorten Fickll 4
93, wo aber an die

Bed. von lat. cumbere, sab. cumba ,,lectiea“ erinnert wird
;
vielmehr,, *Mulde“;

Pedersen KZ. 39, 3S0, KG. I 119, Stokes KZ. 40, 247
;

gall, cumba
,

c. cwmm
nicht nach Zupitza Gutt. 55 zu aisl. haammr „Abhang, Tal“, aschwed. hwam-

ber ds., ags. hwamm „Winkel, Eeke", hivemman „biegen, kriimmen" und
lit. dtkvampte „Seitenlehne“, deren Yerwandtschaft auch untereinander nicht

feststeht). Ygl. die unnas. GefaBbezeichnungen pam. kubun, poln. kubek
auch gr. y.vpjog „TOvftfaov“.

qeu- „wackeln“.

Lat. ecceo, -ere ,wackeln; wie ein wedelnder Hund schmeicheln"; abg.

po-kyva-jq. -ti (hauptsachlich mit glavq) „den Kopf scbiitteln, nicken“,

cech. kyvati „winken, nicken, wedeln, bewegen, schiitteln" (usw. s. Ber-
neker 679 f.), W. Meyer(-Liibke) KZ. 28, 173. Aber ganz fraglich got,

skewjan „wandern“, aisl. skeeva „gehn“, abl. holl. schooien „umherwandern,
fortlaufen; betteln" (*skaujan

;
germ. Zubehor noch bei Falk-Torp u. sktfi),

Schroder Abl. 64 f., da in der Bed. wenigstens nicht unmittelbar ent-

sprechend und auch im s- zur Yorsicht mahnend (s. iiber diese noch nicht

zuverlassig gedeutete germ. Sippe auch unter sqeq-
;
,springen“). Auch die

Beziehung zu lit. kuteti
,;
aufiiitteln“, dt. scJiiitteln usw. (s. sqeut-; Zupitza

Gutt. 56, 121, Vf. LE\Yb. 2 u. ceveo
) ist mindestens ganz fraglich.

keu- (: kau-, ku-) ,,anziinden, verbrennen' 1

.

Gr. yarn (jon.), y.dw (att.) aus *xaf-ia> ,.ziinde an, brenne an“, aor. horn
e>irl(f)at

altatt. Gen. sg. xidvxog (*y.t]favT-), neuatt. exavoa
,
med. episch

y.rjdiirjv
,
pass, ixayv, sxav&rjv

,
delph. xrjia „§ooia“, xi'/ta' xadaouaxa und

y.Eta ds. Hes., bom. xycbdyg „duftig, wohlrieehend“ (von einem *xrjfog

Brand, Rauchenverk“ Solmsen Unt. 124 f.)
,
xavmg

,
xav/ua, xdXov „trockenes

Holz“ (*xa^-eXov), aol. xavaXeog „brennend heifi“; hom. xyXeog
(*y.a$aXeog)

usw., s. Boisacq 393 f. ; dazu wahrscheinlich lit. kiilcti „brandig werden,
vom Getreide*’, kulS „Getreidebrand“ (Uhlenbeck Ai. Wb. 63; aber ai. kH~
Idyuti, ktulayat i „versengt‘ £

als *kr-d- zu ker- „brennen“, s. Wackernagel
Ai. Gr. I 169, Boisacq aaO. und vgl. ai. knvlayali Jrrennt") ; zu den auf
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*ku-los „verbrannt £
‘ beruhenden lit. Worten stellt Petersson LUA. 1916 48

48 Anm. 1 auch lett. kvclet „gliihen“, kvele „Entziindung einer Wunde“

(

:*kuu-el°~, vielleicht zu einem Yerbum *k(u)wetit).

Die Sippe von aksl. kuriti se „rauehen“, lit. kuriu, kiirti „heizen“ (s. u.

*ker- „brennen“) hat dagegen wzhaftes r, widerstrebt auch nach Berneker

651 f. in der slav. Intonation der Ankniipfung an *keu- (nicht ganz zwingen-

der Einwand, da die Reduktionsstufe *Lni- und die Wirkung des r in der

Gruppe *kaur- in Rechnung zu setzen wiire), ebenso (s. Yf. LEWb.2 u. carlo
)

in der Kiirze des u in lit. kuriu
,
got. liauri.

keuero- „Nord, Nordwind".

Lat. caurus (corns) „Nordwind“ (nach Hirt IF. 37, 224 mit lat. Wandel
von -eu- zu -dv- aus keuero- ? andernfalls ware Ablaut *kdiiero- anzunehmen);
lit. sidure „Norden“, siaurys „Nordwind“, abg. seven „Norden“. Yanicek
LEWb.2 307 ; nicht wahrscheinlicher stellt Thurneysen Thes. fur caurus

Zugehorigkeit zu caurio zur Wahl, wodurch fiirs Bsl. auch Anlaut sk- eher

zur Erwagung stiinde. Aber auch bei Annahme von idg. s/c- neben k- ist

weitere Zugehorigkeit von ahd. skur „Ungewitter“, nhd. Schatter, ags. scur

„Schauer“, got. skura windis „Wirbelwind“ (Vanicek) und (Fick III 4 466 f.)

norw. mdartl. skoyra (*skauridn-) „Windschauer“, skjfira (*$keuron-) ds.

unsicher (Fick I 4 421), weil norw. skoyra. skura „blindlings auf etwas los-

fahren“, sktfyren „iibereilt“ (aschwed. skfir „leichtsinnig“), skyra „schnell

dahinrennen“ etwa „losstiirmen, aufspringen" als Bed.-Kern der germ.

Sippe weisen; die unter dieser Voraussetzung allenfalls in entfernterer Be-
ziehung zu den germ. Sippen ' von got. skcivjan — doch s. unter sqeq-

„springen“ und qSu- „wackeln“ —
,
urid ahd. scac, mhd. schoc, -ekes ,,Wind-

stoB, schaukelnde Bewegung“, nhd. Schaukel, ferner von mhd. schiech

„scheu“, ags. sceoh „angstlich“, mhd. schhihe
,

nhd. Scheu, mnd. schuwc,

schii „scheu, furchtsam“ stehen konnte, s. Wood Min. 21,228, Fick III 4

467, Falk-Torp u. sky, skur II, skure, fur welche Gruppe abg. scuti „hetzen‘‘

(Berneker IF. 10, 155; trotz Prellwitz 2 416 nicht als Lw. aus mhd. sciahen

„scheuchen“ verstandlich) auf velares q weist (lit. sauju, -ti „schieBen“,

abg. sujq, sovati „stoBen, schieben" liegt in der Bed. den germ. Worten
etwas ferner, doch s. u. skea „werfen“). Doch auch dies ganz unsicher;

beachtenswert ist Scheftelowitz’ BB. 28, 294 Yergleich von skura windis

mit arm. curt „balt; Kalte, Schauer" aus skiir-do-. — Mir. ciia, gen. cmd
„Winter“, cymr. (usw.) cawad, cawod „Regenschauer“ (Fick II 4 74 zw.)

bieten keine zuverlassige Wzvergleichung.

keuk-, kuk- „durcheinandermischen, wirbeln££
?

Bezzenberger BB. 27, 170 verbindet gr. xvxkov „Mischtrank“, y.vxdaj

..riihre ein, misehe“, y.vxy&Qov „Ruhrkelle ;
‘ (s. auch Yf. LEWb. 2 u. cocc-

tum
,
cinnus) mit lett. susla „ein mit Syrup suB gemachtes Getrank“ (= russ.

suslo n. „Bierwiirze“ nach Yasmer [miindlich]), lit. sdtdstas „L6fFel£

‘, siuks-

me§ „Ger611, Auskehricht", siukstus „mit Spreu oder Kleie gemischt“.

Sehr unsicher, aber der Verb, von xvy.uv mit ai. kkdjati „riihrt um“, aisl.

skaka „schutteln“ (s. u. sqeq- „spiingen££

_,
vorzuziehen.
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keuq- , leuchten, hell, weiB sein. gliihen".

Ai. cb^ati, euryati, coclti „leuchtet, gliinzt, gliiht, brennt, leidet heftigen

Schmerz, trauert'*, cocayati „entziindet. betriibt; 1st traurig, beklagt££

,
gdk'i

m. „Glut, Fbiniine, Qual, Sclimerz, Trailer*, cuci- „leuchtend, glanzend,

blank, rein, lauter, tadellos“, ctikru- ,,licht, klar, hell, weiB, rein'*, cukti-

f. „Huschel, Perlenmusehel, Perlmutter" (wenn .,*glanzend“), vielleicht

< ukta- „sauer££ (wenn ,,brennend von Geschmack“)
;
av. saoeant- „brennend‘ £

,

saocayciti ..inflammat = incitat", npers. srxtan „anziinden, verbrennen ££

,
av.

upn-suxta- „angezundet££

,
atro-saoka- m. ,,Feuerbrand“, np. sog ,,Trauer,

Kummer" (arm. tug „Trauer‘ ist iran. Lw.
;

idg. kuq- ware arm. *sus-,

s. Pedersen KZ. 39. 3S9), av. surra-, up. -siirx „rot
££

. Dazu wahrsclieinlich

gr. y.vy.vog „Schwan ££
als „der Weifie" (Wood AJPh. 21, 179; wohl nicht

zu kog-ono- „Togelname££

,
s. d.).

Ganz fraglicli hingegen got. hugs „Sinn ££

,
hugjan ,,denken, meinen‘ £ usw.

etwa als „helle sein
,£

(z. B. Fiek I 1 426, III 4 91, Hirfc Abl. 110, Persson

Beitr. 726; Ubersicht anderer Deutungsversucbe bei Falk-Torp u. ha, wozu

noch Lewy IF. 32, 161). — Erw. von Leu-, s. d.
;
da6 ai. coksa-, cauksu-

„rein ££ einer velar anl. Variante entstamme (Petersson LUA. 1916, 12

Anm. t) ist ebenso unsicher, wie die Yerbindung von r. usw. kuna „Marder £

mit ai. goua- „rot
£

\

qeud- „schreien; anschreien, schelten, liohnen, spotten".

Ai. kutsitynti „schmaht, tadelt
££

,
kutsa „Schmahung, Tadel ££ (nicht besser

nach Wackernagel Ai. Gr. I 115 zu cotlati ,,wetzt‘
£

),
npers. niltlhtdau „tadeln,

schniahen"' Horn KZ. 33, 434, 443, Hiibschmann Pers. St. 102, 239.

Gr. y.vddgco, -opat „schmilhe, beschimpfe“, y.vbog m. (wahrscheiulich dor.,

speziell sizil., s. Boisacq, y.vbayyag • payag Xoibooia

g

Hes., y.vbayyopeva

/.oibogovuera Hes., xvddneiv . smcpcoveiv Hes, von einem St. y.cboi- (siehe

Solmsen Beitr. I 51, Bechtel Lex. 208) y.vboiuog „Schlachtlarm, -getummeh 1

,

y.vboipeiv „Liirm, Tumult verursaehen ££

,
y.vboibondv ds.

;
agutn. huta „her-

beirufen", norw. mdartl. huta „schreien, larmen, einen Hund drohend zum
Schweigen oder Sitzen bringen, veriichtlich behandeln££

,
huta ut „unter

drohendem Zuruf und larmend austreiben ££

,
schwed. huta at „hart anfahren“

(s. Persson Beitr. 1 86 f., gegen Falk-Torp’s u. hytte II Herleitung aus einer

Interjektion hut; niengl. htltm, hrten, nengl. to hoot „schreien, jucheien 1
'

halt Persson fiir skandinavisch und mit nord. hola „drohen ££

;
got. Jvbfa

,.Drohung“ vermischt\ ags. luisc (*qaO-sko-), ahd. as. hose (*qad-sko-t

.Schmahung, Spott, IIohn‘ £

, ags. hosp „Schande, Schmach, Beleidigung *,

hyspan „spotten' £ (mit -s^i-Suffix, Persson Beitr. 317; nicht als „sticheln“:

,
Stich, spitz“ zu lat. cuspis nach Johansson IF. 19, 128, Holthausen IF.

20, 319 f.), mhd. hiuy „frech, munter££

,
luuyn „sich erfrechen ££ („*heraus-

fordernd schreien“), grhiuy, gehuy „Larm, Geschrei, Spott, Hohn££

,
hiuyn.

hhyn „zur Yerfolgung rufen££ (dazu die Interj. hussat).

Mit anl. s- (erst nach sch alien , schreien u. dgl. ?) vielleicht mengl. schutm

,
vociferari

££

,
engl. to shout „laut schreien, rufen, jauchzen££

,
aisl. shuta.

skiiti Spott, Stichelei“, skot-yrdi ds.

;

abg. kusclq, kacliti „zugrunde riehten ££

,
ksl. auch „schmahen, tadelrr,

russ. prokudits „schlechte Streiche machen, Schabernack spielen‘
£

,
prokudn
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„dummer Streich; Schaden, Yerlust; Schelm", kndv f. „Schwarzkunst“,

bulg. kud'x, „schelte, schmahe“, skr. kudvn, -iti ,,tadeln, verleumden“, slov.

kdditi „riigen, tadeln; verschmahen“, poln. mdartl. prsc-, przy-kmhic „ver-

derben, langweilen“.

Zupitza Gutt. 117, Johansson IF. 19, 125ff. (aber unter Zugrundelegung

eines (s)qeu- „spitz sein, stechen, bohren“), Holthausen AfnSpr. Ill, 4l8f.,

Berneker 637 (halt mit Recht die bait. Sippe von skaudcti ,.schmerzen“,

skundd „Anklage“ fern, s. u. sqeud- „unwillig sein“), Persson Beitr. 1 S6 f.

Gr. xvdo

g

„Ruhm“ (von Persson als „Ruf‘‘ angereiht) besser zn slav.

nudo, s. *qeu- „worauf achtenA — Lat. cm sn
,
das Holthausen IF. 25, 149

anreiht (vgl. crimen eig. ,Geschrei“, ags. inca „Klage, Klagegrund, Groll,

Yerdacht, Ursache“), widerspricht dem Yok. von mhd. hiityn freilich

zeigt die vielleicht unserm qeiul- zugrunde liegende Schallwz. Mu-, keti-

ebenfalls a und e im Wechsel), und kann aucb andere Gdbed. haben (siebe

Vf. LEWb. 2
s. v.; Ehrlichs BPhAV. 1911, 1576 Yerb. m. lit. skundd

,
s. o.,

und gr. ay.vdfi.mvLO „ziirne“ verfehlt die Gdbed. ,,Verstimmung“ dieser

Sippe). — Got. hota „Drohung“, ahd. farhwayin „verfluchen“ nicht von

einer sonst ungestiitzten Wzvar. qued- gleicher Bed., sondern zu q>ied-

,,stacheln‘‘.

qeuep- (:quep-, quop-, qftp-), woneben vereinzeltes qcn(e)p-, q(e)uep- ..stieben,

vvirbeln, rauchen, wallen: auch seeliscb in Aufruhr, in heftiger Be-

wegung sein‘ (dieselben Bed.-Yerhiiltnisse bei *dhen-, s. d.). Aus qn-

mehrfach bloSes q- wohl durcli bereits uridg. Yereinfachung, vgl. den

Wechsel su- : s-
;
bei unserer Wz. konnte auch dissimilatorischer Schwund

gegen das ausl. -p- erwogen werden.

Ai. kdpyati (= lat. cupio) ,.gerat in Walking, ziirnf‘, kupa- m. „Aufwal-

lung, Zorn“, khpdyati „erschiittert, erziirnt‘‘ (anders Zupitza Gutt. 121):

copati „bewegt sich, riihrt sich“: kapi- (unbelegt) „AYeihraucb“, wozu als

„*rauchfarfaen“ kapild -, kapigd- „brilunlich, rotlich“, auch knpi- m. „Affe‘

(Ublenbeck Ai. Wb. 42 f., Persson Beitr. 126).

Alb. kapitem „atme schwer“ (wie lit. kvpuoti
;
Jokl SB Ak. Wien 168, I 34),

kem, kem „Weihrauch“ (
*q[u]ep-no-s

,
vgl. gr. xazivog

;
Jokl aaO. 37; nicht

besser zu *qed- „rauchen‘‘).

Gr. xam'6± „Rauch“, hom. «.to be ipv/Jjv exanvaaev „hauchte aus“ : xd-

aos' nvevfia Hes. (s. dazu Bechtel Lexil 186; unsicher xauvQo; „trocken,

dorrend, hitzig“, Prellwitz 2
s. v. zw., Boisacq s. v.

;
eber *xaxa-nvgog zu

TtvQoa) „verbrenne“), xdnog' y’v/q. .tvevpu lies., xexqqps' xe&vyxe Hes., xexa-

qprjoxa Hom. „aushauchend' £
(s. Schulze Qu ep. 249 ;

diese Sippe niclit nach

Karl H. Meyer IF. 35, 230 zu xduxco, Wz. qap- „*schnappen“; xexijq >f,

xExacpyoxa auch nicht besser nach Bezzenberger BB. 5, 313, Prellwitz BB.

27, 332, Solmsen Beitr. 123f. zu xqpqv, xwrpog. AYz. *qhdbh- ..kraftlos‘‘).

Lat. cupio
,

-ere „begehren“ (Osthoff Pf. 580, MU. IV 33; = ai. knpyati

;

Basis *qSpei-, vgl. aksl. kyqdjn, kypZti, und qape, in lat:) cuppedo = „cu-

pido“, auch cuppcs „liistern, bes. auf Leckereien ‘, cuppeclium „iSascherei,

Leckerbissen“; umbr. Cubrar „Bonae“, sabin. cuprum „bonum“ (,,*erwunscht,

begehrenswert“ mit passivischem Formans -ro- wie darns usw.; zur Form
s. Yf. LEWb. 2 u. cupio-). vapor „Dunst, Dampf, Brodem“

(
*quapos : dieser
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Beleg fiir lat. v- aus qii-, J. Schmidt KZ. 32, 405, wird auch von Pers-

son Beitr. 526 f. nicht iiberzeugend eliminiert, der zw. ein uF-p- „blasen,

dunsten" als Grundlage erwagt; Lit. zur abweichenden Yerkniipfung mit

anord. vafra
,
mhd. wabern bei Yf. LEWb. 2

s. v.), vapidus „umgeschlagen,

kahniig, verdorben" (bes. vom Wein; vgl. zur Bed. mhd. vcnvcpfen, anord.

huap), vappa (mit kurznamenartiger Konsonantendehnung) „umgeschlagener,

kahmiger Wein"; vielleicbt umbr. rapidu, vaputis etwa „tus“.

Got. aflvapjan (*quab- neben sonstigem *quap-) „ersticken, ausloschen",

afhnpnan „erloschen“ (: ano-xa.7ivoo), mhd. verwepfen „kahmig werden, vom
Wein", anord. huap „dropsical flesh".

Dagegen ags. hoppian
,
mhd. hopfen, hupfen „hiipfen“ (Yoreen Ltl. 154)

zu keubQi)- „Kvfhoxav“\ auch ags. hopian
,
mnd. hopen „hoffen" (Fick III 4

93, Falk-Torp u. haab) bleibt fern (von Weigand-Hirt als „aufspringen,

erwarten, hoffen" mit dem vorigen verbunden; unsicher). Auch got. hopun

„sich riihmen, prahlen", ags. hwopan „drohen“ ist in der Bed. nicht glaub-

haft zu vermitteln, s. Feist Got. Wb. 152 f., und sdmmt im Ausl. nicht.

Lit. Jcvapas „Hauch, Dunst, Wohlgeruch" (: lat. vapor), Jevepiu, -eti „duften“

(-e- kann bait. Ablautneubildung sein), kvepiii
,

kv?pti „hauchen“, lett. Jcvepl

„qualmen“, kvepes PI. „Hauch, Qualm, Dampf, RuB", kvepet „rauchern“,

lit. kupuoti „schwer atmen", lett. kupet „rauchen, dampfen, stieben", kupi-

naties „aufgehn (vom Teig)“, kupt „garen", apr. kupsins „Yebel“ (Ab-

leitung von einem es-St. wie lat. vapor) s. Trautmann Apr. 365; zur bait.

Sippe uberhaupt a. Leskien Abl. 333. Aksl. kypljq, kypeti „\vallen, uber-

laufen" (usw., s. Berneker 677), kypn „locker, poros", cech. kypry alt

„strebsam, emsig, frisch"; klr. kvapyty sa „sich sputen, eilen“ (usw., siehe

Berneker 655 m. Lit.); mit (idg.) geschwundenem u russ. k&potv f. „feiner

RuB, Staub", koptUb „mit Rauch schwarz machen, rauchern" (usw., siehe

Berneker 565; vgl. auch alov. koplm, kopeti

•

„muffeln, muffig werden");

vielleicht aksl. kopn, „Dill" (riechende Pflanze
;

a. Berneker 564).

Sehr zweifelhaft arm. Kami „Wind" aus *quapmiip- Liden Arm. St. 124;

anders, aber freilich nicht glaubhaft Charpentier IF, 25, 249 f.
;

ala *swas-

mio- zu ahd. suson „sausen, zischen", aksl. sysati „zischen“).

Vgl. Curtius 142, J. Schmidt KZ. 32, 405 f., Yf. LEWb. 2 u. vapor
,
Ber-

neker aaO., uaw.; zum Ablaut bes. Schmidt PI. 204, Hirt Abl. 72, 102,

Persson Beitr. 726; zum Anlaut Wiedemann IF. 1, 255 f., J. Schmidt aaO.,

Solmsen KZ. 33, 296, Hirt IF. 17, 389 f., Iljinskij AfslPh. 29, 162 (gegen

den wieder Persson Beitr. 939), Persson Beitr. aaO. und 126f., Yieder-

mann IF. 26, 46, Sommer Ivrit. Erl. 82 f., Berneker 565; da neben qupp-

in mehreren Sprachzweigen pap- steht, scheint letztere Form bereits idg.

entstanden zu sein (zur Annahme erst griech. j-Schwundes durch Diss.

gegen das folgende p s. die Lit. bei Yiedermann aaO.).

qeub- „Dorn, Dornstrauch".

As. hiopo „Dornstrauch“, ahd. hiufo da., ags. heope m., aschwed. hia-

pon n. „Hagebutte", (das von Schade und Zupitza Gutt. 185 verglichene

russ. sip „Rosendorn“, bulg. sipka „Hagebutte“ usw. ist trotz Miklosich EWb.
340 kaum germ.; es muBte auf anl. Yelar zuriickgehen) apr. kaaubri „Dorn",
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(gebildet wie lit. nendre u. a.), Trautmann KZ. 42, 369, Apr. 349; s. auch

Falk-Torp u. nype
,
Schroder Abl. 62 f. (: mnd. wepe „Hagebutte“ unter

*heuep- ?).

keq“- „cacare, Mist".

Ai. gdkrt
,
Gen. gakndh „Hist'‘, gr. xojiqo? „Mist, Diinger, Schmutz" (setzt

das r des ai. Nom.-Acc., aber ohne dessen - 1
,
voraus, s. Bartholomae BB.

15, 41; ein nicht zum o-St. umgebildetes Paradigma *x6jicoq, *xo7iato

;

nach

Art von vdoQ, -aiog vermutet Brugmann II 2
1, 579 als Ursache dafiir, daS

oxtbg den Gen. zu axarog umbildete); lit. sikii, sikti „cacare“. Z. B. Fick

I* 42, 205 f., 421, Hirt BB. 24, 230. Yielleicht nach Fick II 4
66, Stokes

KZ. 33, 78 hierher auch air. cechor Gl. „palus", mir. cechair „Schlamm,

Unflat, Kot“ (wenn „leibliche Ausscheidung" die urspriingliehe Bed. ist).

S. nach *kakka „cacare“, und Kretschmer Einl. 353 iiber das Lallwort

kaka (aber fiir „Gro£Svater, -mutter") in afrik. Sprachen.

kek- „Wiesel, Iltis“.

Ai. kaca- m. kaclka f. ,,’Wiesel", aber mit anl. Pal. lit. heskns „Iltis“

lett. sesks ds. Fick I 4 22, Zupitza KZ. 37, 401. Ist bait, s- durch progress.

Ass. von *keskas zu erklaren, wobei die Nachholung des im Anlaut ver-

drangten k- im Ausgang der 1. Silbe durch den Anlaut k- der 2. Silbe

verhindert ^yurde?

keqO- „Grunfutter, frisches eBbares Grun“.

Ai. gdka- m. n. „eBbares Kraut, Gernuse"; lit. sekas „frisch gemahtes

Gras, Griinfutter", lett. seks ds., apr. schokis „Gras“ (dies zunachst aus

*sjakas; -jd- aus -<7- ?) ; aisl. ha f. „Grummet“ (void aus germ. *hehon-;

an sich auch auf *hiihdn-, oder, unter Annahme labiovelaren Anlauts, auf

*hahwon
,
*he(^)wun- zuriickfiihrbar).

Fick I 4 42, 209, Liden Uppsalastudier 94, Trautmann Apr. 422. — Liden

stellt hierher auch got. hawi, aisl. hey, ags hteg, as. hoi, ahd. liewi,

houwi „Heu“, urg. *ha(g)wja-, wofur aber vielmebr *hagja- zu erwarten

ware; das Wort bleibt wohl bei hauen (so nach alterer Weise z B. Zu-

pitza Gutt. 75, Berneker 592 f., Kluge 8
s. v.

;
iiber russ. kovyh „Pfriemen-

gras", yon Uhlenbeck PBrB. 22, 191, Lehmann IF. 21, 192 wohl richtig mit

hatvi verbunden, urteilt anders Berneker 594).

qequ- etwa „keulenf6rmiger Stock, Stock mit hammerartigem Quergriff"?

Av. cakus- n. „Wurfhammer, Wurfaxt", np. cakus „IIammer“ (s. Bar-

tholomae Airan. Wb. 575 m. Lit.).

Apr. queke „stecle“ d. i. „Tannen- oder Fichtenast, den man als Zaun-

stab benutzt", lett. caka „Kniittel mit Knorren oder Wurzelende als

Griff". Ygl. aber Hiihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 401.

Fick I 4 22, 381 (aber iiber y.vxvov, cuawmis s. Yf. LEWb. 2
s. v. und u.

keu- „schwellen“), Bechtel Hauptprobl. 350 f., Trautmann Apr. 412. —
Slav, eekum, cukum „Kolben, Hammer' ist tiiik. Lw., s. Berneker 1 34 f.
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keg-, keng- und kek-, kenk- etwa kleiner Pflock, bes. zum Aufhangen,

Haken, Henkel 1

*, Ygl. das iihnlicke kuk-, hunk-.

(Cymr. cenglu „to form into hanks 1
* gehort wohl trotz Zupitza Gutt. 22

zu den aus lat. cingulum entlehnten ir. cengal ,Fessel, Band 1

*, cenglaim

„feBle", cymr. cengl „Band**), mir. al-cliaing „a rack for hanging-up arms 1 *

(Stokes BB. "J5, 252); nas. lit. hinge „Haken, Klinke 1

*; (aber lett. kegii

„Kriicke**, lett. k’eksis Haken, Bootshaken; Kriicke; Hakenlachs*1

,
k'enh'is

,,Hakenlachs 1 wohl mit Assimilation des Auslauts an den Anlaut,miissen wegen
des anlaut. li- entlehnt sein) ; norw. hake m. „Haken*‘, as. Itaco

,
ags. haca m.

„Haken" (dazu anord. haka f. ,.Kinn“ nicht nach v. Grienberger LT
nt. 1 07

zu lit. kilklas ,. 1 lals
1

*), ags. hcecce f. ..Bisehofsstab 1

*; ags. hoc m. ,Jlaken ",

mnd. It ok, huk m. ,,\Vinkel, Ecke, Vorgebirge**, anord. hpkja f.
(
*h~>kiSn

-)

,,Kriicke*
1

;
ahd. hnko, huggo

,
nhd. Hake, Hikcn; nasaliert anord honk f.,

Itanki m. „Henkeh‘, mnd. hank ds. Zupitza Gutt. 22, 111, Fick III 4 66 f.

Dazu vermutlich russ. kogoh „Klaue ;
Fiinge des Raubvogels, gekriimmte

Eisenspitze* 1

,
osorb. kocht ..Dorn, Stachel des Schlehdorns, WeiBdorns'*

(Berneker 53S) und (s. Falk-Torp u. hegle, kakke Lewy JF. 32, 160) mild.

hechele, mnd. hekele „Hechel" (von den gekriimmten Eisenziihnen), norw.

nidartl. hrkh auch „Stoppel“, hekel (und skjekel
,

anord. skekill (..Zipfel*
1

,

ahd. heeltit ..Hecht 1

*, as. hncud, ags. hacod
,
hceerd „Hecht** (von den spitzen

Ziihnen; Bed. - Parallelen bei Lewy aaO.), ahd. hecken „stecken"', hucko

..uncinus, furca** fnicht besser naeh v. Grienberger Unt. 1 1 8 f. Kluge u.

Haken zu got. holm ..Pflug**, s . kuk-); unrichtig, da arm. k- nicht = idg q-.

ist Yergleich mit arm. kocem
, liaue. schlage** (Seheftelowitz BB. 28, 296 ,

ags. haceian , rnlid. nhd. harken ,.mit krummen Krallen oder der krumrn-

zahnigen Huckc bearbeiten 1
*.

Nhd. Henke! ist zuniichst von henken abgeleitet; gegen die herkomm-
liche Ankniipfung dieses an hiingen (s. u.) — vgl. schweiz. heukd „Trag-

rienren einer auf dom Riicken getragenen Milchbiitte** und mhd. hengoJ

,-Eisenhaken, Henkel", mil. lung-nl „IIenkel‘* — wendet Schroder Abl. 26 f.

ein, daB -ngj- soust nicht zu -nk- wird, und er deutet henken daher als

„an oder auf den hank oder henk bringen" (s. o.).

Im letzten Grunde scheint allerdings auch hiingen derselben Anschauung
„auf eine Ivnagge, einen Haken hiingen11 entsprungen zu sein, s. u.

Enter einer Gdbed. „abgeschnittener Stock, Pfahl, Stiel, Hacken** ver-

gleicht Schroder aaO. weiter ndl. honk, ostfries. hunk Pfahl, Pfosten als

Mai beim Spiel" (aber nhd. Ilunke „Hiifte, Schenkel des Pferdes", wfliim.

hunke „Ivalbskeule, Sehlegel", tirol. henkel „Schenkel" ist davon sicher zu

trennen); ferner unter einer zweisilbigen Basis germ. *hanak-, anord. hnakki,

hnukkr „Nacken", ahd. hnac (-ekes ..Nacken; Gipfel", bair, nacken „Knochen Cl

,

ablautend ags. hncecu „Nacken, Hinterkopf1

*, mhd. genicke „Genick“ und
ags. hnoc „abgestutzt, abgestumpft**, norw. nokka „kleiner Eisenhaken* 1

,

nhd. Nock
,
Nuckrn „kleiner MehlkloB; runde Bergkuppe**, anord. hnykitl,

„Geschwulst, Ivnoten**. Trotz der Bed. von norw. nokka nicht iiberzeugend,

zumal air. cnoct: „Hiigel“. abret. uiocli „Hiigel, Erhebung** auf eine andere

Gdbed. weisen (s. qen- zusammendriicken 1

*).

Mit ausl. -A- : (Eber lett. k'enk'is s. o.)
;
als „auf einen Haken hinaufhangen,

an einem Haken hiingen, wie mit einem Haken oder mit gekrallten Fingern
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kratzen oder worauf einhacken, reizen, necken" laBt sich folgende slav. Sippe
(zsgestellt bei Berneker 465 f.) anreihen: bg. kdez, kdc(u)vam ..erhebe, setze

(z. B. aufs Pferd), erhohe, steigere (den Preis), hange“, za-kdc-b, -kdlam
,,hange; beriihre; fasse; fange an; necke, reize“, serb. b-kaciti „anstreifen“,

zdkaciti „anhaken“
(
zd-kalka „Schneiderhaken“, s-kdciti „herabhaken, herab-

heben“, ndt-kaciti „iibertreffen, iiberlisten“, sloven, kdciti „reizen. necken,

argernA Yerwandtschaft auch von arm. kaxem „hange auf tr. kaxim
,.hange (intr.)“ > erwogen von Bugge KZ. 32, 50, bestimmter von Traut-

mann GGA. 1911, 258) ist anzufeehten, da arm. k- aus idg. q- nicht fest-

steht (Lit. bei Trautmann aaO.). Dagegen kann die Sippe von dt. hangen
als „an einem Haken aufhangen oder hangen“ (Trautmann Grm. Ltg. 52
nack Fr. Yliiller, und aaO. ; ahnlieh Schroder Abl. 27 Anm., nur dab er

an die pal. anl. Yz, *kdk-, lank- ,,Pfiock" ankniipft, s. u.) angereiht werden

:

got. kalian, huih&h „in Schwebe, in Zweifel lassen“, at-hahan ..hinabhangen

(tr.)“, ns-halian sik ,,sieh erhangen“, ahd. hctban

,

ags. hdn ,.hangen (tr.)“.

got. kalian, -aicla ,,hangen (intr.)". anord. hnnga, ags. hongian, as. hamfini,

ahd. hangen ds.. Kaus. anord. kcngja
,

ags. hengan, ahd. kengen „hangen,

tr.“ (ahd. kmkm mit idg. -til s. o.); dazu wohl auch ahd. kakila, -ala,

mnd. kale „Kesselhaken“ (wie mhd. kenge ,,Henkel", Falk-Torp u. keel ;

kaum zu anord. lair
,

kail, s. u. kak- ,,Ast"). Die Yerbindung der germ.
Sippe mit dem palatal anl. ai. emokafe „furchtet, sch\vankt“ und lat. cunc-
tor „zaudere“ (Curtius 5 70S zw., Pedersen KZ. 39, 379) liegt nicht niiher,

da fur diese eine Gdbed. „liangen und bangen, geistig- in Schwebe sein"

wenigstens nicht erweislich ist (unter einer solchen Gdbed. konnten sic

immerhin nach Schroder aaO. zu ai. cawku- ..Pflock", AYz. leak-, kank-, in

Beziehung gesetzt werden).

1. qet- „Schar“.

Lat. eatrrva „Schar‘, u. kateramu ..congregamini" (zum it. a- aus reduz.

,
s. Hirt IF. 37. 222, Giintert Abl. 50; ob r alt ist, oder fur .s- stebt, Gdf.

'mtes-oua, kates-n-, nach Ilavet Msl. 4. SO, Solmsen St. 137, Fraenkel Gl. 4,

46, ist unsicher, doch letzteres wahrscheinlicher, trotzdem ist catena,

obwohl an sich als *cafrs-na auf denselben St. *cates- beziehbar und ob-
wohl z. B. mss. verlga ,,Kette“ : verenica ..lange, ununterbrochene Reihe"
eine Aloglichkeit der Bed.-Aermittlung eroffnen wiirden, besser zu qat-

. flechtend zusammendrehen" zu stellen);

abg. So-cetati se „sich verbinden, sich vereinigen", serb.-ksl. ceta, serb.

dta (usw., s. Berneker 152) ..Trupp, Zug, Schar“ (unbegriindote Zweifel
dagegen bei Hirt BB. 24, 255 und aaO.). Fick I 4 381. Bezzenberger
BB. 16, 240. Fick II 4

76, Yf. LEWb. 2 u. caterva.

Fern bleibt mir. cetkern f. „Trupp, Schar“ (Pokorny brieflich).

2. qet-, qot- „AVohnrauin“ (ursprgl. ..Erdloch als AYohngrube" ?)

Av. kata- m. „Kammer, Yorratskammer, Keller od dgl." (got. kepja,

Barth. Airan. AVb. 422, ZfdtWtf. 6, 355 , npers, lead „Haus" (auch ai. cdtaut-

,
sich versteckend -

', cattd- „versteckt", catayati „verscheueht"? Fick l
4 22;

s. auch Uhlenbeck Ai. AVb. S7); got. kc/>jo ,,Kammer (nicht nach v. Grien-
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berger Unt. Il2f. *heipjo). Hierher wohl bsl. hotub „cella, Kest" usw.

(Beraeker 588), s. auch u. *qat- „flecbtend zusammendrehen".

Yielleicht ist „\Vohngrube, Loch in der Erde“ die urspriingliche An-

schauung. Dann wiirde sich auch anreihen lassen gr. y.oxvXrj, y.oxvXog

„Hohlung“, weiter „hohles Gefafi, Schale, Becher"; freilich vermutet man,

was sich damit kaum vereinen lielie, Yerwandtschaft von yoxvXrj auch mit

xoxxig „Kopf" (dor.), ,ciagsyy.sq>a?Jg“ (Hpc. Gal.) als *y,oxftg. Scheftelowitz

BB. 28, 146, und y.oxxaftog, jon. y.oooaftog „das Schleudern des Trinkrestes

auf ein Ziel, ursprgl. eine Schale 1

', s. Boisacq s. v., aber auch Charpentier

IF, 35, 251 ; das mit y.oxxdr] lierkommliche, z. B. bei Zupitza EZ. 37, 399

verglichenes ai. cutcdla- m. „Grube, welche die Erde fur den Altar liefert",

catvala- „Hohle in der Erde zur Aufnahme des Opferfeuers" deutet letzterer

als „viereckige Grube", zu cntcarah „vier“, vgl. catvard- n. in der Bed.

„Opferplatz‘. — Dad als „Hohlung, Schlund" auch gr. y.ijxog „groBes

„Meertier“, fieyaxrjxqg (dsXcpig, vqig, novxog) hierher gehore (Bechtel Lex. 194),

ist ganz fraglich. — DaG lat. cathms „eine tiefere oder flachere Schiissel

zum Speisenauftragen", Dem. catillus (daraus got. hatVs
,

dt. Kessel, daraus

wieder si. kotblz, lit. hitHas) = ags. heden „Kochgeschirr“ (Zupitza Gutt.

207) ursprgl. etwa „Feuergrube“, dann „Kochtopf" bedeutet hatte, ist nicht

erweislich, auch ware zwar lat. a, nicht aber (wenigstens nach Giintert

Abl. 82) germ, a als Vertreter von qet- zuzugeben und ist Reichelts KZ.

46, 32 1 Ablautreihe a: o: e : e eine unbewiesene Annahme.

qSt-(?), qot-, qat- „schwatzen“.

Gr. y.xox'dog „schwatzend' ;

,
y.coxiXXco „schwatze“, lit. hatilinti (bei Kur-

schat in Klammern) „plaudern“ (Fick I 3 516, I 4
28, 390, Curtius 5

159,

Prellwitz 2 255). Wenn auch ai. katkrta- „verhohnt, beschimpft" (dazu /.fl-

tura- „feig‘ als „*schimpfliclr‘? Uhlenbeck Ai. Wb. 51) und aisl. had

„Spott", hceda „verspotten“ (ibd.) gleichen Ursprungs sind, ware Ablaut

e :d und eine allgemeinere Schallanwendung unserer Wz. zuzuerkennen,

einerseits ,,sehwatzen‘
,

andrerseits „laut, liohnend reden". Ai. katthate

„prahlt, lobt, tadelt" bleibt fern (Uhlenbeck Ai. Wb. 41), und diirfte wie

Icathdyuti „erzahlt“ von hatha „wie“ stammen, teils lobend („wie gut!"),

teils tadelnd („wie toricht!").

qhet- „3chaf"??

Pedersen KZ. 39, 449, KG. I 1 20 verbindet mir. cit (*eeini- ?), cetnat

„

Schaf"

mit arm. xuj „Widder“ (*qhoti-), or.xar „Schaf‘ (*qhofiuqh-; das anlautende

x durcli Diss. geschwunden, aber im tiirkisch-armen. Lw. hochar „Widder"

nocli crhalten"), anin „Schafherde“ (*qhetien-). Unsicher, aber dem im

Yok. und der Bed. weniger stimmenden Yergleich von cit mit aisl. haCtna

,,junge Ziege" (s. qat- „Junge werfcn") bei Fick II 4 76 iiberlegen. S. u. ghaiclo-.

qed- „rauchen, rulien".

Ai. hadn’t- „braun" vielleicht (Petersson IF. 34, 223 f., LUA. 1916, 30

Anm.) auch ai. hadnniba- m. „Nanclea cadamba, ein Baum mit orange-

farbenen Bliiten", hadamba- m. „eine Gansart mit dunkelgrauen Fliigeln"

(aber nicht kajjala- m. „LampenruB“, s. Charpentier IF. 35, 25S; auch
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kandu- m. ..Pfanne. Rost“, Tchadika „gerostetes Korn“ bleiben fern); aksl.

hadilo „Raucherwerk“, kaditi „iauchora“, russ. cadi „Dunst“, Berb. cad

„caligo“, caditi „rufiig werdern' (usw., s. Berneker 133, 467), vielleicht apr.

accodis (*at-codis) „Rauchloch, durch das der Rauch aus der Stube zieht“

(Lit. bei Trautmann Apr. 298); aber alb. Teem „Weihrauch“ (ware *qed-mo-,

G. Meyer Alb. Wb. 222 ; besser nach Jokl WsB. 168, I 37 als *quep-nos

:
qeucp- „rauchen, dampfen".

Sebr fraglich ist, ob als ,,Raueherholzer“ (nach Schrader RL. 926) anzu-

reihen sind: lit. kadagt)s
,

apr. hadegis „Waeholder‘- [finnische Lw. ?], gr.

xedQog „AVacholder; spater: Pinus cudrus“, y.edgk „Wacholderbeere; Prucht

der Zeder“ ^Schrader aaO., Liden IF. 18,491; s. auch Trautmann aaO.).

Bei Fick I 4
23, Prellwitz 2 232, Petr. BB. 25, 135 wird die Sippe mit

qand- „leuchten“ zusammengekoppelt, schon wegen der Bed. nickt iiber-

zeugend. Auch gr. xodo/urj „Gerstenrosterin“, xodojusvco „roste Gerste‘‘

(kleinasiatisch ? s. Fick KZ. 41, 1 99 f., Boisacq s. v.
;,

xidvar ai eyyojgioi

necpgvyfievai xgi&al Hes.) liegen in der Bed. ab.

1. kem- oder kam- „Stange“.

Ai. qamya „Stock, Zapfen, Holznagel, Stiitznagel“, av. sima {-i- scheint

idg. a; oder = ai. camydl
)

„ein Teil vom Geschirr des mit Pferden be-

spannten AVagens, vielleicht ein vom Joch ausgehendes, den Hals des

Pferdes umfassendes Rundholz", npers. slm ds.
;

arm. sami-Ti PI. „zwei

Holzer am Joch“;

gr. xd/ua!- f. m. „Stange, Pfahl, Schaft des Speeres“ (trotz Fick II 4 69

ohne Beziehung zu ai. gatgku- usw., Wz. kdk-, hank- „Ast“); dan. schwed.

hammel, norw. mdartl. humid (-hqmidl) „das Querstiick vorn am Wagen,
an dem die Zugstricke befestigt werden“, mhd. hamel „Stange, Klotzh
Bugge KZ. 32, 24, Lagercrantz KZ. 34, 396 ff. m. Lit., Fick III 4

74, Falk-

Torp u. hammel. — Ob in die von germ. *Tiam- „einhullen“ nicht wohl
trennbaren AVorte engl. hame ,,Kummet, Geschirrstocke* (ags. Ttama, homo,

aber „Decke, Anzug“), ndl. haam „Kummet; Fischnetz" (mnd. ham „Decke,
Hiille, Futteral, Hiilse‘

-

), ahd. hamo „sackformiges Fischnetz“ (und „IIaut,

Iliille, Kleidung‘‘), nhd. mdartl. Hamen „Handnschnetz -<

,
ham „Kummet“

die Anwendung auf Geschirrstangen, Kummet, und auf Netz mit Stock

erst aus einem AForte der obigen Sippe hincingekommcn ist, bleibt frag-

lich; s. Falk-Torp u. ham, Kluge u, lcummd
,
Berneker 395 u. chomajz

„Kummet“; dagegen diirfte ahd. hamo in der Bed. ,,Angelrute, Angelhaken“,

mhd. hamel n. „Hiikchen, kleines spitzes AA
rerkzeug“ (nicht zu lat. humus,

s. Vf. LEWb. 2
s. v.) wohl auf die Bed. „Stange, Stockchen“ zuruckgehn.

2. kem- „hornlos“ bei sonst gehcirnten’Tierarten.

Gr. y.e/iid ?, -a<5og (Horn, usw., bei spatern Dichtern xs/ufidg) ,.junger

Hirsch“ (im 2. Jahr, mit noch schwachem Geweih); anord. hind f., ags.

hind, ahd. hinta „Hirschkuh, Hindin“ (*lcem-t-i; Zupitza Gutt. 207 m. Lit.,

Fick III 4 71, Falk-Torp u. hind-, iiber die ahd. Nebenform Tthma sielie

Ehrismann ZfdtPhil. 32, 527) zum Formans siehc Brugmann II 2
1,

466 f.);
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Ai. gama- ,.hornlos'" (woran gambara- „eine Hirschart", eamana- „eine
Gazellenart" nur zufallig anklingen); lit. zem. smulas „hornlos“, semulis

m., Smitle f. ,,Ochs, Kuh ohne Horner'-' < Liden KZ. 40, 257: *km-fi- -j- For-
mans -lo-: liv. Lw. smoul’ ; daneben liv. mill', finn. mnli aus lett. mulls m.,
mule f. .,ungehorntes Stiick Rindvieh", die nach Schulze KZ. 4t>. 566 wohl
slav. Ursprungs sind wegen nslov. miil, mulast

, mvljav ..hornlos; bart-,

grannenlos" mulec, muljdk ,.Oehs, Bock ohne Horner', muliea „\Yeizen
ohne Grannen", mulifi „abstumpfen, Laub abstreifen" : zum Ursprung der
slav. Sippe vgl. Muhlenbach-Endzelin Lett.-D. \Yb. II 678), vielleicht hier-

her das Alpenvort camox ,,Gemse“ {belegt 448), ital. camozza
,

frz. chamois .

ahd. (Lw.) gamiza. nhd. Gemse (s. Liden aaO., aueh gegen Auffassung des
dt. Wortes als echt germ, und Yerbindung entweder mit der obigen Sippe
oder mit anord. gymbill ,,Lamm“, ggmbr ..junges weibliches Schaf". —
Unsicher, da die Gemskriekeln nicht so klein sind, daS das Tier gegen-
tiber andern Yerwandten als ..hornlos'- erschiene).

Apr. camstian ,.Schaf" (Bezzenberger BB. 27, 167 unter Gdf. *kemad-
(i)stian), das westidg. Gutt. wie z. B. pceku zeigen wiirde, braucht nicht

verwandt zu sein (s. Liden aaO); auch die folgenden Y'orte (vgl. Schulze
KZ. 40, 257 Red.-Kote, 566) bleiben fern: russ. (usvv.) lcomohjj hornlos"
gehort nach Berneker 554 als ,,mit Klumpen statt Hornern" zu russ. Icom*
..Klumpen" (s. gem- „drucken, pressen"), wie auch die anklingende Gruppe
poln. gonwhf, cech. lamtohj ..hornlos " und iihnliche bait. Formen auf eine

gleiche Gdbed. zuruckgeht (s. Schulze aaO., Berneker 326 ; ahd. hamal
..verstiimmelt" usw. ist trotz Solmsen Beitr. 210 nicht aus *hammla

-

verein-

facht, nicht zu hammer „verstummelt‘ = *hnb-md- •

s. sqep-, sqnp- ,,schneiden“)

:

liber nhd. mdartl. hummel ..Ritidvieh ohne Horner", hnmmelboek „Widder ohne
Horner", engl. humble „hornlos“ (Schulze aaO.; von Falk-Torp u. hammel-
korn zu *rj<im- ,,-wolben, biegen"- gestellt) s. vielmehr Schroder Abb 17

'auch unter *//amp- ..biegen" undrew- ,.summen"). Auch ai.camara- „bos
grunniens" (Charpentier KZ. 40, 430 mit unhaltbarer Anreihung auch von
slav. komoitb usw. ,,Pferd" ist unverwandt (s. qem- „summen“).

3. kem- „bedecken, verhiillcn", Lam-.

Ai. gamutyd- n., gomuJa- n. „wollenes Ilemd", cami ..Prosopis spicigera;

Hulsenfrucht";

lat. camisia split
>

„Hemd" (gall. Wort; gegen Entlehnung aus germ.
*ynmipja- „Hemd" — z. B. wieder bei Feist Got. \Vb. 3f. — s. Johansson
BB. 18, 12; erst aus dem Lat. stammen wieder air. caimmse „Hemd",
acorn, earns „alba“, bret. Lamps „MeBhemd“, s. Thurneysen KR. 51, Loth
Rc. 17, 443, Pedersen KG 1 240);

ahd. hemuLi „Hemd", ags. hemerle „Hemd“: anord. hamr ..Hiille, Haut,
Gestalt-, schwed. ham „Haut, Balg. Korper, Gestalt, Gespenst", ags. homo
„Hulle, Decke, Anzug‘" (usw., s. u. *kem- ,.Stange“,; Itc-hama, as. llk-hamo
,.Leib'-, ahd. lihhhi-[*h]amo „Leib, Korper, Leichnam"", got. ana-, yu-hamOn
„sich bekleiden'', anord. hnmnsk ,,i

wsich in Tiergestalt verkleiden, da.her:!

sich wie ein Werwolf oder Berserker betragen", heute „tobcn“ Ldilenbeck
KZ. 40, 555 ; anord. hams ,,Schale, Hiilse, Schlangenbalg"

(
*hamisa-

,
dem

gall, camisia niichststehendj ; eher hierher als zu qem- „w61ben‘" <s. d. : auch
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got. Minins, anord. himinn (dat. hifne mit -in- aus -inn-, vgl .

:)
ags. heofon

,

as. Jteian „Himmel“, woneben ahd. as. Itimil, md. humil „Himmel“ (l nicbt

nach Noreen Ltl. 142 mit gr. x/xeX-e&Qov zu vergleichen, s. qem- ,,wolben‘;

Suffixverb illtnis wie zwischen asinns : Esel; man erwagt auch Dissimilation

von m-n zu m-l), wozu mit der Bed. „Zimmerdecke, lacunar“ (nach der

Malerei des blauen Himmels im Altarraum der Kircbe, s. Falk-Torp u.

himmel, daher nieht fiir AnschluB an qem- „wolben i£ auszubeuten), ahd.

himil auch „Zimmerdecke“, ndl. hemel „Gaumen, Dach££

, nhd. Himmelbett, ahd.

himiliz(g)i, mnd. hemelte „Zimmerdecke“ (zu den Worten fiir Himmel vgl.

Johansson BB. 18, 12f., KZ. 30, 428f., Uhlenbeck PBrB. 30, 290, Weigand-

Hirt s. v.; nicbt zu axycov usw., *ak- „scharf££

,
nach Reichelt IF. 32, 25,

KZ. 46, 342; an qem- „wolben“ knupft wieder z. B. Meringer WSB. 181,

Y 82 f. an).

Vgl. die unter qem- „wolben££ angefiihrte Lit., auch Uhlenbeck Tijdschr.

v. Ned. Taal-en Letterk. 25, 245 f. — Eine 5-Form skew-, sham- sucht man
(s. Johansson BB. aaO., Zupitza Gutt. 195, Fick III

4

452, Kluge

8

u. Scham;
hochst fraglich fiir Falk-Torp u. sham, Weigand-Hirt s. v.) in ahd. scama

,
.Scham, Schande" usw. („*sich bedecken“; analog will Lewy KZ. 40, 423
lit. kuv'etis „sich schamen“ zu sqeu- „bedecken“ stellen); zu kiihn deutet

Johansson KZ. 30, 430 f. gr. oaijua als *oxa>ya : o[x]yazog und sucht Char-

pentier IF. 28, 157ff. in ai. cma-cana- „Leichenstatte“ ein 1. Glied ahn-

licher Bed. *km-en-, in Zs. km-o-.

4. kem(ax
)- „sich abmiihen, abmiiden, miid werden11

.

Ai. gamnlte, gamati, camyati, Imp. gami-sva „sich miihen, arbeiten, zu-

richten, zubereiten11

,
camitd- „zubereitet“, carnitdr „Zurichter, Zubereiter",

aimi f., garni- m. „Bemiihung, Werk, FleilV {cimyati = „qamyatil
‘, cima-

m. „Zubereiter“ sind nach Wackernagel Ai. Gr. I 18 durch das zu ca-

„scharfen, anfeuern11 gehorige, mit cami bedeutungsgleiche gtmT „FleiB l£

hervorgerufen, also nicht mit gr. xajua- zu vergleichen); camyati „hort

auf, laBt nach“ aus „*ermudet", aor. agamat, agamit, ganta- „beruhigt, ruhig,

sanft, mild‘ £

(*kemdtos,
aber seines a halber in der Bed. niiher mit gamyati

assoziiert). Gr. xdyvm „miihe mich, ermiide; tr. verfertige (mit Miihe)“

(wohl *km-n-a-
,
wie ai. gamnitc

,
s. zuletzt Brugmann II 2

3, 303), Fut. xa-
yovyai

,
Aor. exayov, Pf. xexjurjxa, dor. y.EXfxdxa

,
Ptc. xex.fii](j:)a)g, x/urjzog,

dor. y.fiaiog, nolvxyqzog „mit vieler Miihe oder Sorgfalt zubereitet" 1

,
y.dya-

zog „Ermiidung, Anstrengung, Miihe, Miihsal, Leiden11

, d-xyrjg, -i]zog, axa-
yag, -avzog „unermiidet, frisch“, xayovzeg „die Toten11

,
wie att. xexyqy.ozeg',

o-stufig Eigo-y.oyog j/Wolle bereitend11

,
XnTio-xoyog „Pferdeknecht‘ £

, xoyeco

,,pflege“, xoyi^cn „besorge, schaffe (*miihsam; herbei usw.‘ £

,
xoyidq „Pflege,

das Bringen usw.“, dehnstufig xmya „tiefer, ruhiger Schlaf11
(siehe zuletzt

Persson Beitr. 676; hat auch ai. gdmyati Dehnstufe, nicht am aus emo1

xcoya will freilich Brugmann- Thumb GrGr. 4 317 als *ko[i\-mn zxi xoiyav,

xoirrj stellen, als o-Stufe neben xei-yut aus *xyiyai ;
doch erweckt das ver-

meinte Nebeneinander von o[i] und oi aus di in xodya : y.oiydm wenig Ver-
trauen). Mir. cuma

,
mbret. caffon, „Kummer ££

(s. Fick II 4 69 f. und zum
lautlichen Pedersen KG. I 47, 361), mir. cumal „Sklaviu“ („*sich miihend,

Walde, Etymologisches Wbrterbuch. I. 26
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anstrengend“, wie :) gall. Camulos „Kriegsgott' 4

(lat. camillus bleibt fern,

s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Fickl 4
43, 207, 422, II 4 69 f., Kretschmer KZ. 31, 407, Hirt BB. 24,

233, Uhlenbeck Ai. Wb. 303, 308. Fern bleiben anord. hamask (erst modern

in der Bed. ,,toben‘‘, s. *kem- „bedecken“ und Uhlenbeck KZ. 40, 555) und
aksl. szmeti „wagen“ (Meillet Et. 43; s. vielmehr Berneker II 47).

1. qem- „zusammendriicken, -pressen, hindern 44
.

Angeblich in gr. xqpog (urgr. d, vgl. lat. Lw. cCamis) „Maulkorb; ge-

flochtener Deckel der Stimmurne
;
Fischreuse 44

,
xrjjuocD „lege den Maul-

korb an“, y.rjpwaig' (pl/ncoatg Hes. (ich weifi a nieht zu rechtfertigen, und
die Gdbed. scheint „Flechtwerk“ u. cfias-io- „Flechtwerk“

;
gegen Anrei-

hung von slav. *komom, *kohh „Pferd“ s. u. kab- „Pferd“); wahrscheinlich

(Petersson KZ. 47, 284) arm. Hamel „to press, squeeze, strain, wring; to

filter, make flow 41

;
anord. hernia : hamda) „ziigeln, hemmen 11

,
hemell „Bein-

fessel
11 (diese Bed. braucht nicht nach Zupitza Gutt. 108 auf EinfluB von

hom „Schenkel von Tieren 11 zu beruhen; Falk-Torp u. hemme vergl. irrig

mir. ur-chomal „FuBfessel am Yorderbein des Pferdes 11

), hamla f. „Ruder-

band“, mhd. hemmen und hamen „aufhalten, hindern, hemmen salfrank.

chamian „klemmen, driicken 11

,
afries. hemma „hindern“, nlid. mdartl. ham,

hamen „Kummet“ (vgl. das nach Berneker 395 vielleicht aus einem got.

Ptc. *hamands „heminend“ entlehnte slav. *c homqfo, russ. usw. ckorntih,

„Kummet“); mnd. ham „eingefriedigtes Stuck Land 11

,
nd. hamme „um-

zauntes Feld 41

,
ags. engl. hem ,,Rand, Saum, Grenze 11

,
engl. to hem (in) „ein-

fassen, umgeben 41 (Stokes KZ. 41, 382 vergleicht air. cimas „border, fringe 11

,

doch s. lat. roman, cimussa jjRand 41

,
Thomas Romania 33, 217, Meyer-

Liibke Rom. et. Wb. Nr. 1917, 1918, wofiir kelt. Ursprung freilich denk-

bar ist).

Anord. hafna „aufgeben, ablassen von 11 („*gehemmt sein 41

),
faktitiv hefm

„rachen“ („*aufhoren machen 41

,
Falk-Torp u. lievn); mit Labial mengl.

hamperen, engl. to hamper „liindern, belastigen 14

( : apr. kampinna „hindert 44

,

kumpint „verriicken 44

), vielleicht ndl. homp „Klumpen“ (Bed. wie russ. konn),

engl. hump „Buckel“ Zup. Gutt. 108; doch eher zu qcu-b- „biegen, wolben 11

.

Lit. kamuoti „zusammenpressen, stopfen 44

,
kdnianos „lederner Zaum 41 (wie

mir. glomar „Zaum 41 zu lit. glemiti „stopfen 41

),
left, kamuot „qualen, plagen 41

lit. kamuolTfs
,

lett. kamuolis „Knauel“; erweitert lit. kemsii
,
kimsti „stopfen“,

lett. Tiemsu
,
kimst (lit. Lw.) „ds., auch fressen 44 (was trotz v. d. Osten-Sacken

KZ. 44, 44 keine Stiitze fur Anreihung von serb. kusam
,
kusati „mit vollem

Loffel essen 44

,
kits m. „das Essen mit vollem Loffel

44

,
IF. 23, 381 f. ist, dasbei

slav. *kqsati, lit. kdndu „beiBe“ usw. verbleibt, Berneker 601, als „in groBen

Brocken essen 41

), lit. kamid „Damm“, lett. kams „KloB“. Russ, koim
„Klumpen“, komitb „zusammenballen 41

,
hmikate „knittern, kniillen, ballen;

schwerfallig kauen 41

,
serb. kbtnsam

,
-afi „kauen, nagen, fressen 41

,
kuni „Wein-

treber 41 (was von den geprefiten Trauben bleibt 41

;
usw., s. Berneker 557);

zu konm auch russ. usw. komolyj j.hornlos 44
als „mit Klumpen statt der

Horner 41 (Berneker 554, s. auch u. kern- „hornlos“, wo fiber anklingende

Worte); als „gedriickt sein
44 vermutlich auch slav. *cr>ma in serb. lama
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„Langeweile“, ccimati „mit YerdruB warten" (u. dgl., s. Berneker 167);

aksl. ce.stb „dicht“ (= lit. kmstas „gestopft“, Fick KZ. 22, 98).

Ygl. bes. Zupitza Gutt. 108 (wo die germ. Worte richtig von ahd.

hammer „verstummelt“ usw., Wz. sqep -, getrennt werden), Fick III 4 74.

— Unsicherer ist Perssons (Beitr. 159) Anreihung von gr. xcb/uvg, -v&og

„Biindel: Stelle, wo das Bohr mit den Wurzeln dicht verwachsen steht"

(„*geballtes, Klumpen“), xcbjuog „Schwarm, Festgelage und larmender Um-
zug, Festaufzug zu Ehren des Dionysios" (wofiir allerdings „Henschen-

haufen“ eine wahrscheinlichere Gdbed. ist als „Schmaus‘<

,
unter welcher

AnsehluB an eine Wz. qn\i]- „essen“ gesucht wird von OsthofF Par. I 7),

ydofiri „Dorf" (s. auch u. kei- „liegen“) als „Menschenansammlung"
;
Auf-

fassung dieser Worte als Yrddhibildungen zu *kom „neben, bei, mit" ware

allerdings kaum wahrscheinlicher.

2. qem- „summen".

Ai. camara- m. „bos grunniens"
;
mhd. nhd. hummen

,
nhd. hummeln

,

holl. hommelen „summen“, mengl. liummeu
,

engl. hum ds., norw. humre
„leise wiehern“; dazu ursprgl. wohl auch ahd. humbal

,
mhd. Jtumbel, hum-

mel m. „Hummel u
,
mnd. hummel f., engl. humble-bee

,
norw. mdartl. humla

f. ds. (Uhlenbeck Arkfnordfil. 15, 156), doch heischt das alte b von ahd.

humbal (das trotz Lewy IF. 32, 162 nicht friiker Einschubslaut sein kann)

Erklarung: Schroder Abl. 17f. stellt siimtlich germ. Hummelnamen viel-

mehr zu dt. Hummelbock „Widder ohne Horner“ (s. u. hem- „hornlos“), in-

dem er in dt. Hummel „Drohne“ — „stachellos“ die ursprgl. Bed. des germ.

Wortes sucht; da aber diese Bed. dem Worte in den andern germ. Sprachen

fehlt, ist wahrscheinlicher erst im Dt. eine Umbildung des alten *lnim(tn)la-

„Hummel“ nach humbal „Drohne“ erfolgt.

(humbal : xrjepijr, Bally Bull. Soc. Lingu. 11, 217, lehnt Boisacq 452 mit

Recht ab).

Lit. Jcimstu, k'unti „heiser werden", Inminti „die Stimme dumpf machen",
kinn'is „heiser, dumpf lautend", kamane „Erdbiene“, kamhie „Feldbiene“,

lett. kamines f. pi. „Erdbienen, Hummeln", apr. camus „IIumniel“ (zum

Formans s. Bezz. GGA. 1896, 968); slav. *cbinch (ablautgleich mit Hummel
,

Uhlenbeck aaO.) in russ. dial, cmeh usw. (s. Berneker 167) „IIummel,

Erdbiene"; ksl. russ. koman usw. (s. Berneker 552 „Miicke“ (ablautgleich

mit lit. kanume).

kema-, korna- „Bissen“?

Gr. axjurjvog „ohne ImbiB. hungrig", ax/ua ^aol.)' vrjatela, evdeia Hes.;

hochstufig xopwaa ' yepovau Hes.
;

lett. kumuoss „Bissen“ (-«»«-Reduktions-

stufe
;
der Ausgang -uoss aus -ansas vielleicht durch Kreuzung mit einem

*kan[d]s-as = aksl. kqsz „ Stiick, Bissen"? vgl. Miihlenbach-Endzelin Lett.-D.

Wb. II 313); nd. ham, hamm „BiB, Bissen, Stiick, Schnitt" (?; freilich

kaum als „Schnitte Schinken oder Speck" zu engl. ham usw.).

Bezzenberger BB. 21, 315; Fick BB. 28, 108 (unter Yermengung mit

rfiem- „schliirfen, schlingen"
; lett. kumuoss wiirde kaum besser an letzteres

angeschlossen; iiber die gr. Worte nicht iiberzeugend Prellwitz 2 20).

Zweifelhaft.

26
!
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q4mer- „Tiere mit Panzer: Krebs, Schildkrote“.

Ai. hamutha- m. „Sehildkrote" (mind, aus *Lamar-tha -)
;

gr. xau p)agog

„Heerkrebs, Hummer" (daraus lat. cammarus ds.) = anord. huniarr
,

nd.

nhd. Hummer. S. Uhlenbeck Ai. Wb. 43, Tijdscbr. v. Ned. Taal-en Letterk.

25, 246; vermutlich als „fiberwolbte Tiere“ zu qem -, qemer- „w61ben“.

qemero-, qomero-, q emero- Pflanzenname.

Ahd. hemera (*hamiroi „Nieswurz", nhd. dial. In mem ds.; r.-ksl. Semen

a Gift" (ursprgl. der Nieswurz-, mss. cemcrka „Nieswurz“ (usw. s. Ber-

neker 142f.
;

die Bed.-Gleichheit mit hemera kann, muB aber nicht auf

Entlehnung aus dem Germ, beruhn, die Hirt BB. 24, 254 auf Grand einer

unhaltbaren Gutturaltheorie aunimmt
;

lit. Lemerai PI. „Alpkraut, Wasser-
dost"

;
vermutlich gr. xapagog „Delphinium", xapyagov, xa/uyogov (letztere

Schreibung nach bom. xa/u/uogog „unglticklich“ ?) ,,aconitum" (aber fiber

xo/uagog „Erdbeerbaum“ s. Boisacq 488 Anm. 1, und Wz. Lerm- „sorbus")

und ai. Lamala- n. „Lotus“ (ware bis aufs Gescblecht = ahd. hemera ; auch
in der Blfitenform ahnlich), camariha- m. „Bauhinia variegata" (unbelegt).

Schade Ad. AM). 388, Fick I 4 383, III 3
74, Uhlenbeck Ai. Wb. 88, Boisacq

u. xaitagog, Berneker aaO.

ken- „leer, nichtig“.

Arm. sin „leer, eitel", gr. horn, xerefyjo?, kypr. xsvEVfog, jon. xeivog

(*xevf6g) = att. xevog „leer, eitel", Htibschmann Arm. Gr. I 490.

Aber ai. guna- n. „Leere, Abwesenheit, Mangel 1
', cunya- „leer, ode,

eitel"
^
fiber av. a-suna- „erfolgreich“ s. Bartholomae Airan. Wb. 211),

dessen Yerwandtschaft mit den obigen Persson Beitr. 123 durch Annahme
einer Nebenform Luen- zu retten versucht, wird besser mit aksl. sujb „eitel"

(z. B. Miklosich EWb. 328) verbunden (: Leu- „schwellen — hohl" als „hohl

= leer"?).

1. qen- als Basis ffir Erweiterung der Bed. „zusammendrticken, kneifen,

zusammenknicken
;
zusammengedrticktes, geballtes"; Bed.-Umfang wie

bei yen-.

qondo ai. Lancia- m. „Knolle“, kandi'ika- m. „Spielball", Landuha-

n. „Kissen" (schwundstufig vielleicht Ladara- m. „harte Anschwellung an

den FuBsohlen", Petersson IF. 34, 224, LUA. 1916, 29 f., noch unsicherer

Ladamha- m. „Menge, Schar", ibd., doch s. auch Charpentier IF. 35, 258 f.

;

fiber got. liansa „Schar" s. u. Lorn- ncum“); gr. xovdoi' xegatai. aargaya-

Xoi lies., xovdvlog „Knochengelenk der Finger, Knebel, Faust, Ohrfeige,

Wulst des Zahnfleisches", xovdvXmya „Geschwulst"
;

lit. kanduolas „Kern"
(kann als *qnndo[u]lo- mit xovdvXog nahere Beziehung haben, Petersson

LUA. 1916, 29 f.). Fick I 4
28, Uhlenbeck Ai. Wb. 42.

qney -, qnek- : sehr fraglich gr. xvojooco „schlafe" (Wood IF. 18, 38, Fick

III 4 97; eigentlich „*einnicken“ ? oder „*die Augen zukneifen"? vgl. dann

zur Bed. ags. hnappian, ahd. hnoffezen „schlummern“ u. qen- „kratzen“,

womit xvojooco trotz Fick BB. 7, 94, Wb. I 4 392 lautlich unvereinbar ist);

air, cnocc, nir. cnoc (*LnohLvs aus *l;nohnoi1
),

cymr. crnvch (und als Lw.
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aus dem Ir. auch cmvc), abret. modi „tumulus
44

;
aisl. linakki, Jinakkr „Xacken u

(norw. nalk auch „Berggipfel, Kuppe 44

),
ahd. hnac, -ekes „Nacken, Gipfel 44

,

bair. nacken „Knochen“, ablautend ags. hnecca „Nacken, Hinterkopf“, mud.

necke ds., mhd. genicke „Genick 44
(s. Stokes IP. 2, 169, BB. 20, 2 Anm.,

Fick II *96, Pedersen KG. I 24, 160, 280; gegen Schroders abweichende

Auffassung der germ. Sippe s. u. keg- „kleiner Pflock 44

); mit der Bed.

„knicken 44 hierher nach Pick III* 97 isl. hnakkr „Anker
44

,
norw. nakke

„kleiner eiserner Haken“ (auch nokka, das entw. Ablautform, oder eher

zur «<-Basis zu stellen ist, s. u.), wfliia „krummen, biegen 44

,
mengl. nok

,

engl. nook „Winkel, Ecke“ (aisl. hnekkja „zuriicktreiben, hemmen“, eigent-

lich
r
,zusammendriicken“ ?).

qnes- vielleicht in ahd. hnel
,
mhd. nel(le) „Spitze, Gipfel, Scheitel 44

,

ahd. hnol „ Gipfel
44

,
ags. knoll ,,Scheitel“ (*hneda-, hnuzlu-1) und lett. knese

„Hiihnerkamm 44 (Pick III *98, Falk-Torp u . knold).

Eine /-Basis in kneig'ih-, qnei-b- „neigen u
? (s. d.).

w-Basis qnen- und Erweiterungen

:

Mir. enu, Acc. cnoi
,
D. pi. enoib, cymr. enmen

,
PL eunu, ncorn. cnyfan,

mbret. knoen „KuB“ (kelt. *knouir, Stokes KSB. 1, 461, Loth Rc. 15, 227,

Fick 11*96); mit d-Suffix aisl. knot, ags. hnut

u

,
ahd. „Nufi“

;
mit

Z:-Suffix (s. Thurneysen IA. 27, 15, Persson Beitr. 457 Anm. 1 gegen die

Annahme von Umstellung von kmul- zu chutk-, Pedersen KZ. 32, 251,

KG. I 305), lat. mix, -cis „KuB a („NuB“ also eigentlich „Kiigelchen,

Kliimpchen“).

qneu-g-

,

-k

:

aisl. hnuka „sich zusammenkrummen“, hnykill „Ge-

schwulst, Knoten“ (vgl. knykiU ds. von *gcn-), norw. mdartl. nykkja „biegen,

kriimmen (z. B. einen Eisennagel); hervorragen 41

,
isl. hnjukr

,
hnukr „runder

Berggipfel 44 (wie aisl. hnjukr ds. von *gen~), norw. mdartl. nykkla n. „Knauel 41

,

isl. hnokki m. norw. mdartl. nokka f. „kleiner Eisenhaken 44

,
ags. hnocc „Haken‘,<

(engl. nock „Einschnitt 4<
ist schwed. Lw.), mndl. nocke „Einschnitt in einer

Pfeilspitze 44

,
nd. nock

,
nocke „hervorstehendes Ende von etwas 44

,
ags.

ge(*h)nycled „gebeugt“, nhd. mdartl. nock, nocken „kleiner Hiigel; Mehl-
kloB 44 (auch aisl. hni/kkia „an sich reiBen 44

,
etwa aus ,,zusammendriicken 44 '{

— Woods IF. 18, 35 Yergleich mit lit. kniaukle „Schnecke“ ware unter

einer Gdbed. „knolliges 44 denkbar. — Die Bedeutungsgleickheit von norw.
nokka mit nakke zwingt trotz Schroder Abl. 30 nicht zur Annahme, daB
nu- in obigen Worten Tiefstufe zu na-

:
und nil-, niu- sekundiirer Ablaut

auf dieser Grundlage seien. Umgekehrt bedeutet das aus germ. *hnukka-
entlehnte ital. span, mica, frz. nuque „Nacken“). Ygl. lett. knailkis „Knirps:
Querholz am langen Sensenstiel 44 und gr. y.vvjov dsoa eruvtgekor. y.vvjcboco

‘

ovcmaoco lies. Wood Mod. Phil. 5, 275 (aber mnd. nucken usw. s. u. neu-

„einen kurzen Ruck machen 44

), Fick III* 99, Falk-Torp u. nok
, Persson

Beitr. 457 Anm. 1.

qneut--. aisl. Imoda n. „Knauel“;

qneiid-: norw. nut „Knorren im Holz. Bergspitze 44

,
aisl. hndtr „Ge-

schwulst 44

,
hnuta „Geschwulst, Knochel 44

v
ebenso knfita von *gen-), schweiz.

nossen m. „Felszacke, Yorsprung 44

.
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qneup- : lett. khupu „gekrummt, gebiickt; gedrangt, ingroBen Scharen",

hiapt „zusammengekriimmt liegen“, lit. knupsyti „driingen, belastigen“,

mir . cnitas „das Sammeln“, cnuasigim „sammle“ (B. bei Fick II 4 332, III 4

99); aisl. hniifa „Buckel, Hocker, Knoten“ (Wood Mod. Phil. 5, 275).

qneub-: lit. knubu „bin gebiickt“, lett. knubt „einbiegen“, knubs „zu

viel gebogen“, knubuls „etwas zusammengeballtes“, nisi, hnypra sig saman
„sieh zusammenkauern“, Imypur „kauemde Stellung“ (Wood aaO.).

2. qen- „kratzen, schaben, reiben“, gene -, qenei-, qeneu-; vielfach mit

kons. Erw. ;
zusammenfassend Persson Beitr. SOS f., 8811. (sehr vieles

schon bei Johansson PBrB. 14, 332ff.).

Gr. xovtg, -tog f. „Staub, Asche“ (-is-St., vgl. xovia-aalog „Staubwolke“,

y.exovia-xai Theokr., y.ovtm „bestaube“ aus *y.ovio-ia>
,
hom. xovirj „Staub,

Sand, Asche u aus *xovtad), abl. mit lat. cinis, -eris f. m. „Asche“ (aus

*cenis
,
Sommer IP. 11, 328), Dimin. tin is-culus (s. Danielsson Gramm, und

et. St. I 51 ;
nicht idg. -os nach Bartholomae BB. 17, 113; nach Brugmann

II 2
1, 533 f. sind xovig,

cinis wohl ursprgl. ein neutr. Is-St. gewesen, und
haben erst einzelsprachlich wegen des Nom. auf -is Geschlechtswechsel

erlitten). S. noch Curtius 5 502, de Saussure Mem. 100, Fickl 4 389.

cinis nicht nach Meillet De rad. men- als *l°nis — gr. xovig. Auch nicht

nach G. Meyer Alb. Wb. 152, Alb. St. Ill 59 mit idg. i zu alb. hi „Asche“

(St. hin- aus idg. sqin . . das vielleicht als „gluhende Asche“ zu got.

skeinan „leuchten“ usw. (so xiber cinis auch van Helten PBrB. 20, 241).

— Ai. kana- m. „Korn, Samenkorn, bischen“ wohl mit n aus In zu {s)qel-

„spalten“ (Persson KZ. 33, 288, Uhlenbeck Ai. Wb. 40 zw.).

Set-Basis gene-: att. xvrjv, 3sg. Praes. xvfj, spater xvg-dco „schabe, reibe,

kratze; jucke“, xvqdidw „habe Jucken“, xvq&pog, xvrjapog, xvrjopovt] „das

Jucken“, xvijoig „das Reiben, Kratzen; Jucken“, y.vrjoidm „habe Lust, mich
zu jucken“, xvijo/ua „ Abschabsel

11

,
xv^oirjQ „Schabmesser“, xvrjoug „Schab-

eisen“ und „Riickgrat“ (xar’ dxvrjouv ist xmd xvijoxiv zu lesen, s. Bechtel

Gl. 1, 72, Wackernagel Gl. 2, 1, Fraenkel Gl. 4, 41 ff.) und „Brennessel“

;

att. KoviaaXog „ Damon des Geschlechtstriebes 1
* (Fick BB. 28, 100; auf ein

ar. *knnth- gleicher Geltung will Guntert KZ. 45, 200 av. xna, fiaitl „Name
einer Pairika zuruckfiihren).

Ahd. nuoen
,
mhd. niiejen ,,durch Schaben glatten, genau zusammen-

fiigen“, ahd. hnuo
,
nuoa „Fuge, Nut“, as. hnoa „Fuge, Nut, schmale Ritze“,

mhd. nnot „Zusammenfugung zweier Bretter, Fuge“, nhd. Nut, Nute.

Mir. cndim „verzehre“, ecna „Verzehrenu (Stokes KZ. 41, 385) ist ganz
fraglich.

d-Erw. qenccl-: gr. xvcbdwv, -ovxog PI. „die den Schwertgriff gegen die

Klinge abgrenzenden Zahne oder Haken“. Sg. „Schwert“, xvcbda^, -axog

„Achsenzapfen“ („*Zahn“), xvibdakov „(bissiges =) wildes, gefahrliches

Tier“ (seit Horn.), schwachstufig xvodalkexar xvgdsrai Hes., mit e der

ersten Silbe ( wie xlvaidog, xuvdmexov, s. u.) xiva&og sizil. „Fuchs“, att. als

Schimpfwort, bei Hes. „dt]Qiov, o<ptg
a (Gdbed. bei in xvibbalov)-,

lit. Jcandu
,

histi (*qonoil-) „bei8en“, kdndis „Milbe“, kahdis ,,Bissen“

(sekundarer Schleifton) kqsnis „Bissenu
,

lett. kubzu
,
kitodu, kubst „beiBen,

scharf sein, schneiden“ (nach Persson Beitr. 808 auch khadus „Nachbleibsel



beim Getreidereinigen ;
Preizen, Necken, Zorgen 11

,
mit sekundarer Mouil-

lierung)

;

ksl. kusz
,,
frustum 11

,
serb. kus „Bissen, Stuck 11

,
ksl. kusaju

,
kusati

,
serb.

kiisam, kusati (usw.) „bciScn“ (schleiftonig wie you leichter Wzf.
;
aber

trotz v. d. Osten-Sacken IP. 23, 381 f. nicht zu lit. kemzii „stopfe“, s. *qem-

1)
zusammendriicken u

), abg. cqsfo „Teil“
(
*qnd-ti-

;
nicht zu sqeid- „scindere“,

s. Solmsen KZ. 34, 547, Berneker 155); ohne s-Erw. poln. kqdek „Bissen,

Stiick, Brocken 11

.
— Vgl. zu dieser Gruppe Fick I 4 378, 391 (mit fernzu-

haltendem), BB. 28, 101, Persson Wzerw. 177, Hirt BB. 24, 270, Abl. 93.

Berneker 601. Air. cnit „Teil“ bleibt fern; s. W. Meyer KZ. 28, 167.

Aber ai. khadati „zerbeiBt, kaut, iBt“ wobl nicht als *qtnad- hierher,

s. *qbad- „beiBen“. Fern bleibt lat. cossns „Holzwurm“ (s. Yf. LEWb.2

s. v.), mir. coindem
,
coindmed „Anweisung einea Soldaten auf ein Mahl oder

Mahlzeiten, Quartierzettel
11 (gegen Fick II 4 90). Nicht iiberzeugendes auch

bei Falk-Torp u. gnalling. — Schwed. mdartl. fnatt,
dan. fnat „Kratze“,

schwed. mdartl . fnatta „kratzen“ (: xvaddlkco ; Fick III 4
98) erfordern noch

Klarstellung ihres f-.

Labial-Erw.

:

qene-p-: gr. zrcdy, -nog „bissiges Tier 11

,
y.vwnevg' aoy.rog Hes. (de

Saussure Mem. 156); xivcoiterov (
*qendp-) „Tier, bea. Schlangen und anderea

giftigea Gewurm 11 (Persson Wzerw. 177, Prellwitz 1 ‘ 2
a. v,, Fick BB. 28,

101); aisl. (*hnafa, Praet.
:)

lmof „abknipsen“ (wegen dea folgenden eber

mit germ. als -t- = idg. -bh-) aisl. hncfi m. (*hnefan-)
„Faust 11

,
mhd.

neve-mes „FaustmaB, Handvoll 11 (Fick III 4
97, Persson Beitr. 139, Ygl.

zur Bed. aisl. kriimmci jMIand 11
: ahd. krimman „kneifen, zwicken 11

).

qene-bli- qene-bh-:

Gr. xvrjcpt] (Sept.) „Kratze, Raude 11

,
mit anl. s- ay.vrjcpq Hes. „Brenn-

nessel u
;

y.vdnrco {yvamm) „kratze, kratze auf, walke; zerreiBe, zerfleische 11

,

xvdfpog „Weberkarde, womit der Walker das Tuch aufkratzt; Marterwerk-

zeug“, y.vacpevg „Walker, Tuchscberer 11
y.vdtpakov {xvlcpa/lov Eur.

,
yvocpaX-

Xov Alkaios) „abgekratzte Wollflocken; Kissen 11
(die Auffassung von xvacp-

als Kreuzung yon xve<p- und y.acp- = xncp- ist unwahrscheinlich, s. Persson

Beitr. 139).

Air. cnai ^ellus 11 (aus dem Cymr., Pedersen KG. I 23), cymr. cnaif

„Flie6“, cneifio „tondere“, ncorn. kneu, bret. kreon
,
Yannes kaneo „FlieB“

;

germ. *hnapp- (aus *qnabh-n-

)

in aisl. hneppr „knapp, gering 11

,
hneppa

„kneifen, klemmen, driicken 11

,
ags. (einmal) Iwceppan „schlagen, gegen

etwas stoBen 11

;
Yermutlich als „die Augen zukneifen 11

ags. hnappian „schlum-

mern 11

,
abd. hnaffesen ds., nhd. mdartl. na(p)fezen ds. (Fick II 4 97, Falk-

Torp u. nap II)

;

norw. napp, engl. nap „Flocke u. dgl. an Kleidern“ (B. bei Fick II4 95,

Fick III 4 97).

Lit. kniebiu, kniebti „leise kneifen11

;
lett. knab-ju, -u, -t „picken,

zupfen 11

,
Iter, kndbdt ; lit. knab-u, -cti „schalen (Kartoffeln u. dgl.)

11

,

knabus „ langfingerig
,

diebisch, geschickt 11

,
knabirie-ju -ti „klauben“,

kneben-ti, knebineti ds.
;

knimbii, -au
,

knibti „zupfen, klauben“, lett.

knibet
,

knibinat Iter. „klauben 11
(-n't- kann Tiefstufe zu -tie- sein, aber
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aber nicht nacb Fortunatov KZ. 36, 39 = -va- in gr. xvarp- gesetzt werden;

ob die folgenden Worte erst aus knib- gefolgerten Ablaut nach der i-Reihe

haben oder z. T, alte Reste der i -Variante qenei-bh- sind, ist nicht sicher;

Persson Beitr. 139 denkt an idg. qenc[i]-bh, eine zu wenig gesicherte Kon-

struktion); lit. knyburiuoti „mit irgendeiner Hand- oder Fingerarbeit be-

schaftigt sein“, lett. knicb-ju
,
-u, -t „zwicken“, Iter. knaibit (Lewy IF. 32,

166 f. erwagt dafiir nd. Ursprung). — Ygl. Zupitza Gutt. 120 (Lit.), Falk-

Torp u. nap I; anders iiber die germ. Worte, doch der Bed. nicht gerecht

werdend, Schroeder Abl. 16ff.
(
*hanaf

-

„abhauen“).

s-Erw. qcnc-s -, qene-s-: ai. redupl. ki-knasa- m. „Teile des zerriebenen

Korns, Schrot, GrieB“;

Gr. xvloogog, -ov „Kesselart“ Gvohl aus *xv[i]]oogog)\ got. hnasqus „weich,

fein“ (von Kleidern; ursprgl. entweder „durch Reiben oder Knittern weich-

gemacht“ oder „weich wie gekratzte Wolle“), ags. hnesce „zart, weich,

schwach“, ahd. [h]nascon „naschen (*abknipsen), Leckerbissen genieBen 1';

lett. kniiosit
,
knnost „mit dem Schnabel im Gefieder rupfen, flohen“. Ygl.

von der i-Basis qenei-s- lit. I.nisii usw. Fick I 4 391, III 4 97 usw.

Anm. : Zu q'e)nes- und den unten besprochenen Wzf. q(e neis-, q(e)ncns-

stellt Johansson PBrB. 14, 327 ff., Fick III 4
99, Falk-Torp u. fnisa

,
fnyse

usw. viele germ. Worte fbes. jiingere nordische Formeni mit den Anlauten

bn-, fn- und unter Yoraussetzung von s-Doubletten) s[q]n- und sehr ab-

liegenden Bedeutungen, z. B. (angeblieh vom kratzenden Tonj aisl. fnasa,

fnpsa „schnauben“, ags. fnceseltnn „schnarchen, schnauben“, mhd. phnasen

„schnauben u
,

aisl. kneri, hntfri „Nasenschleim, Rotz“
;

engl. sneeze „niesen“,

norw. sntfr „Rotz“; aisl. hubsa „Braunfisch“ (von seinem Prusten). norw.

fnisa „kichern“ (wenigstens in der Bed. wiirde sich schwed. mdartl. fnis

„Kopfschiunen“ fugen)
;

aisl. fnj/sa „schnauben“, hnjosa ds., ags. fneosan,

mhd. pbnusoi ds., ags. fnora „das Niesen“, mhd. phnust „das Kichern“

u. a. m. S. dagegen Zupitza Gutt. 8, KZ. 36, 233, Persson Beitr. 810

Anm. 2. Es handelt sich zum Teil um Schallnachahmungen mit unklarer

Yorgeschichte, fur die mit fn- anlautenden Worte z. T. vielleicht um mit gr.

nvea> usw. verwandte Gebilde (so iiber aisl. fnasa „schnauben“ u. dgl. auch

Falk-Torp u. fnas Kachtrag;
;
jedenfalls erfordern diese (scheinbaren oder

wirklichen) germ. Anlautswechsel zunachst eine Sonderuntersuchung, in-

wieweit etwa liberkommene Proportionen zu einem System, ahnlich dem
des Ablauts, ausgebildet sind.

i-Basis genii-:
Grundlage des -is-St. gr. xovtg, lat. cinis, s. o.

;
gr. duo-, lx-, dia-xvako

„zerschabe, zerreibe, reibe auf u. dgl.“ (scheint *gn9i-d mit nach exvai-aa,

xvai-oio bewahrtem i

;

Boisacqs *q>idi-mi iiberzeugt nicht, denkbar ware

*xvaia-uo zu lit. Jinaisyti s. vv., dessen ai aber oi, nicht si sein wird, Pers-

son Beitr. 80S) ; dazu gr. xivaidog „unziichtig“, eigentlich ^ruriens^, er-

wachsen aus einem Adv. auf -dor wie fiadog „Marsch“ aus fiadov Adv.

(Fick BB. 2S, 101 ;.

Aber die als „kratzend in der Stimme u angereihten aisl. ynegg n.

„Wiehern“ (*ga-bnajja-?), gneggja „wiehem“, ags. Imcegan ds., as. tolmel-

jan, geschr. tolinetlvdn „adhinnuit“ (Johansson PBrB. 14, 333, Fick III 4
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96, Falk-Torp unter gnegge
,
Bregemann KYG. 97\ sind junge Schall-

worte.

Dental-Erw.

:

qenei-d -

:

Gr. xv(£m (Fut. y.vioco) „schabe, kratze, reize
44

,
y.viop.6q „Jucken, Sinnen-

kitzel“, xviojua „das Abgeachabte, Abgekniffene, Stiickcben, Brocken 41

;

xvtdt] (Theokrit) „Brennessel“; mir. cned „Wunde 44

(*knida); aisl. hnltn

( hneit)
„an etwas anstoBen 44

,
hneita

(
*hnuitjan) „sto6en, beleidigen 44

, hnita,

-ada „nieten 44

,
ags. hnitan „stoBen, durchstoBen, zusammenstoBen 44

,
hnitol

,

mnd. netel „stoBig, cornipetus
44

,
gehwest n. „ZusammenstoB, Kampf44

,
as.

of-hnitan „wegreiBen 44

;

lett. kniedet „nieten 44 (wie aisl. hnita- lett. knidet „jucken 44 — sonst

„kriechen, sich bewegen, keimeti 41 — scheint erstere Bed. nach v. d. Osten-

Sacken IF. 33, 235 f. von h'mdet „jueken, kitzeln
44 bezogen zu haben, vgl.

aber Mublenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. II 249); daneben von einer Wzf.
auf t lett. kniest, 3. praes. knies, praet. knicte „jucken“, knietet ds.

Unter der Yorstellung des kratzenden, stechenden Geruches sind an-

reihbar (Zw. bei Lagercrantz Z. gr. Sprg. 29 f.) hom. y.vlag „Opferduft,

Fettdampf, Qualm 44
(*y.v7d-o-a, vgl. lat. lixa : liquor, lit. tamsd : ai. tamns

Johansson GGA. 1890, 767, Bechtel Lex. 1 9 6 f
. ;

in die a-Dekl. iibergefiihrt

att. y.vTaa) ; lat. nldor (*cnJdos

)

„Bratenduft, Brodem, Dampf, Qualm 41

(Vanicek LEWb. 2 77 m. Lit.), aisl. hniss n. „Geruch, afsmak eller stark

smak vid med“
(

: hnita
,
Bechtel Bez. d. sinnl. Wahrn. 5S, Johansson KZ.

30, 416, Solmsen Beitr. I 238, Fick III 4 98; vgl. got. stigqnn „stoBen 44
: ags.

ahd. stincan „stinken“:.

Ygl. zur Wzf. qeneid- Johansson PBrB. 14, 355; 15, 243, Zupitza G.

120, Fick I 4 391, II 4 95, III *98, Yf. LEWb. 2 u. nldor Falk-Torp u. nilte.

DaB *sncit- „schneiden“ (got. sncipan usw.) s-praefigiertes *s[q\neit- sei

ist ganzlich unbeweisbar.

Labial-Erw.

:

Gr. xvtij.’, Acc. pi. xvinaq „eine Ameisenart, die Honig oder Feigen annagt;

unter der Rinde lebendes Insekt 44

, mit anl. s- oy.vtxp „kleiner Holzwurm 14

,

xvljioq, oy.vlnoq „knauserig“, y.vlnow „knickere u
,
ohvi^toj, oy.evtma), oy.rjvfji-

to) „kneipe“; y.v'upsa' y.vidag Hes., y.rtrpcov (s. dazu auch *gen-, gneibh- „zu-

sammendriicken 44

), mndl. nipcn st. und schw. V. (ndl. nijpen) „kneifen,

klemmen, drucken, anriihren, greifen 44

,
mengl. nipin „driicken“ (germ.

Ygl.
:)

aisl. hnippa „sto8en, steckon 44

,
Jmippask „zanken“, mengl.

nippen „kneifen, klemmen 44

,
engl. nip

, nd. ndl. nippcn „nippen 44

,
nlid. bair.

nipfen , nipfeln „nippen 44

;
nd. nibbclen „abbeiBen“ (vgl. von der Wz. *gcn~,

*gneibh- die Reimformen dt. lcneifen, lit. gnf/biu, gr. yvigcov; z. B. Zupitza

KZ. 37, 389, Falk-Torp u. lcnibc); vielleicht lit. knimhii u. dgl. (s. o. u. qenv-bh-),

wenn mit altem /-Yokalismus. Johansson PBrB. 14, 360f., Zupitza Gutt. 120.

Unter Annahme von sn- aus sqn- reiht Johansson aaO., Fick III 4 523,

Falk-Torp u. snihhr
,
snib, snibrl, snice, sneppe auch germ. Worte wie aisl.

snipill „ Zipfel
44

,
nhd. Schnipfel,

mhd. snipfen „schnappen 44

, mnd. snibbe

„Schnabel“, ahd. snrpfo
,

-a „Schnepfe“ (vgl. von der tf-Erw. ags. snlte

„Schnepfe“ u. dgl.) an; ganz fragwiirdig.



396 qen-

s-Erw.: lit. knisu, kn'isti „ wiihlen, graben“, lett. knisis, Inislis „kleine

Miicke“.

it - Basis qeneu -

:

Gr. y.vo(f)og, xvovg „das knarrende Reiben des Rades in der Radachse;

Larm der Fiifie beim Marschieren“, xvvat „kratze leicht“, xvv/ua „das

Kratzen, leichte Anpochen“, xvvos n. „Kratze“, xvv‘ eXaygozov Hes.

;

aisl. hnfigcjva, lmqgg (und schwaeh hnyggja) „stoBen“ (ursprgl. „reiben,

kratzen“) = ahd. hniuwan, mhd. niawen „zerstofien, zerquetschen“ (ags.

hnygelan
,

plur. „ Abschnitzel“ aus *hnuvilan-1 Zupitza Gutt. 120, Fick

III 4 99 zw.); ferner mit der Bed. „karg“ (vgl. schabig : schaben)
aisl. hnflggr

„knapp, karg, sparsam“, ags. hneaw „karg, knauserig“, mnd. nouwe „eng,

schmal, knapp, gering, genau“, mhd. nou
,
nouwe „eng, genau, sorgfaltig 11

,

nhd. genan (aber iiber aisl. smggr „kurz geschoren“, Fick III 4 524, s. u.

ges- „kratzen“; aucb scbwed. mdartl. fnagg n. „kurzes Haar“ aus *fnavva-

und schwed. fnugg n. „Staubchen“ aus *fnuvva-, Fick III 4
99, sind im

Anlaut noch unklar, s. o. zu qene-s-)\

lett. Jcnudn und knustu
,

Inf. kniit und knust
,

Praet. knudu „jucken“

{dji)- und sAPraes., vgl. mit wzhaft behandeltem -d- aucb knudet ds.

;

poln. knowac „zerstiickeln, asteln“, knowie „Strohsplitter“ ? (Zupitza Gutt.

120, s. auch Bruckner KZ. 45, 313 wegen slav. „Stamm“, *kzniga

„Buck“, woriiber anders Berneker 663, 664).

<7-Erw.: gr. xovv£a, axovv^a, xvvQa „starkriechende Pflanze, Erigeron

viscosum L.“ (wenn aus -yi-\ aucb -Si- ist gleich moglich; zur Ge-
ruchsbed. vgl. o. xvToa, nldor); aisl. linykr (*hnuki-) „Gestank“ (daneben

fmjkr, snykr, knykr, nykr ds., wobl nacbgeborne Anlautswechselformen;

schwed. mdartl. fnok n. „Staubchen“, fnyk n. „ds., Partikel“ sind unklar

wie fnagg, fnugg
,

s. o.). Vgl. Tomaschek BB. 9, 102 (erinnert fur oxovvCa

an -fa in fremden Pflanzenbezeichnungen), Persson Wzerw. 177, Fick III 4

100, Falk-Torp u. fnok. Scheftelowitz IF. 33, 148 erinnert fur knykr an

ai. knuyate (Gramm.) „feucht sein, stinken“?;

Dental-Erw.

:

Mit d
: gr. xvv^a, xvvoa „Kratze“, xvvCov/uai „kratze mich“ wobl auch

horn. y.vvCovv „die Augen triiben, verdunkeln“ als „kratzig machen u
,
siehe

Boisacq s. vj. Uber xovvCa s. o.; ags. knot „abgeschabt, kahl, kurzge-
schoren“ (Persson Beitr. 810).

mit dli : gr. xvvdog • axav&a juixgd Hes., xvv&ov ‘ oyixgov Hes.

;

aisl. hnjoda, hnaud „stoBen, schlagen, nietenu
(vgl. zur Bed. Ixnita von

der i-Basis), ahd. pi-lmeotan „befestigen“, mhd. niet m. f. „breit geschla-

gener Nagel, Niet“, nieten „nieten“; aisl. hnydia „Werkzeug zum Schlagen
oder Klopfen“;

norw. mdartl. nuddast „abgestumpft werden“ (mit s- schwed. mdartl.

snudda „sanft beriihren“, Falk-Torp u. nudd)
; ahd. hnoton „schutteln“,

mhd. notten „sich hin und her bewegen“, mengl. nodden
,
engl. nod „nicken w

;

aisl. hnoss f. „Kleinod“ („gehammert“), ags. hnossian „klopfenw
(z. B.

Falk-Torp u. nitte). tlber lett. knudet usw. s. o.

Mit t: vermutlich got. hnupo Cod. A; hnuto Cod. B) „<jy.oXoy u
,

aisl.

hnftdr „Stange, Pfahl“, lett. knute
,
knutele „dunne Stange“ (oder Lw. aus
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dt. Kniittelt), s. Persson Beitr. 810 Anm. 1 (auch gegen Thumbs KZ. 36,

190 ff., Hirts Vok. 98 Verbindung von hnupo mit ai. qnathati „durchbohrt“)

Labial-Erw.

:

got. dis-hniupan „zerreifien“, dishnupnan „zerrissen

werden", aschwed. niupn „kneifen“, ags. d-hneopan „abpfliicken“
; mit

intensiver Kons.-Doppelung norw. mdartl. nuppa „pfliicken, rupfen", ags.

hnoppian „pfliicken“, dan. mnd. noppe „Wollflocke, Zotte, Hechelhede"

;

mit idg. bh : aisl. linyfdl „kurzes, abgestumpftes Horn, Lamm mit solchen

Hornern", nd. nobbe, nubbe „'Wollflocke“, mhd. noppe, nop „Tuchflocke“

i^wenn nicht Lw. aus mnd. noppe)-, Fick III 4 100 s. Falk-Torp u. noppe
,

nubb.

s-Erw.: lett. knausis „kleine Miicke" (wie knisis, knislis von deri-Basis),

Persson Beitr. 882.

Ygl. zur w-Basis auBer der o. angefiihrten Lit. noch Fiekl 4 391, III 4

99 f., Persson Wzerw. 134 (Lit.), Prellwitz 2 231, Johansson PBrB. 14, 338 ff.,

Zupitza Gutt. 120.

Ygl. die ahnlichen Wzln. ghen-; aus ihr durch s-Praefix sghen-, sken-

und endlich ken- entsprungen sein zu lassen, iiberschreitet durchaus die

Grenzen unserer Erkenntnis; auch die Vermutung urspriinglicher Gleich-

heit mit sqen- „abspalten“ (s. d.
;
Liden BB. 21, 107 f

. ,
Persson Beitr. 809

Anm. 2) iiberzeugt mich nicht. — Ebenso unglaubig, wie gegeniiber den

0. nach qene-s- angefiihrten germ. Anreihungsversuchen, verhalte ich mich
gegeniiber weitern solchen bei Fick III 4 = Falk-Torp, die ebenfalls sn-

aus s[q]n- voraussetzen

:

Fick III 4 519: germ. *snak- „schnauben, schniiffeln, schwatzen“ (z. B.

aisl. sntfkta „schluchzen“ ; Falk-Torp u. snage, snak
,
snog II), *snag- „her-

vorstrecken“ (z. B. engl. snag „Zacke“, nhd. Schnake), *snat- „schnauben,

plaudern 41
(z. B. mhd. snateren „schnattern“

;
Falk-Torp u. snaddcr, snadde

),

*snap- „schnappen, naschen“ (z. B. aisl. snapa „schnappen, schmarotzen“;

Falk-Torp u. snappe
)

*snab- „hervorstrecken, mit der Spitze streifen“

(z. B. dt. Schnabel

,

lit. snapas ds. ; Falk-Torp u. snabel), und „schnaufen,

schniiffeln u. dgl.“ (z. B. nhd. schnappen), *snel- „Schnalle, schnellenu -, ferner

*snu- „schnauben, prusten“ (z. B. mhd. snouwen „schnauben, schnaufen";

Fick III 4 524, Falk-Torp u. snaal, sno II, snu), *snuk- „schnauben,

schniiffeln" (z. B. aisl. snykr „Gestank“, norw. snykta „schluchzen“
; Fick

ni 4 524), '*snutra- (got. snutrs „weise“, norw. snotra „schnauben, wittern";

ibd., Falk-Torp u. snyde, sno II, smtde), *snup- (z. B. ahd. snuden „schnaufen“;

Fick III 4 525 zw.), *snub- „schnauben“ (z. B. mhd. snuben „schnarchen“

;

ibd. zw., Falk-Torp u. sntffte, snob, snfivle, snubbe
,
snuble, snue

,
snfivs), *snns-

„schniiffeln w (z. B. nd. snus „Schnauze“, snfisen „schnauben, schniiffeln"

(Fick III 4 525 sehr zw., Falk-Torp u. snfir, snuse
,

snylte), dan. sncrre

„knurrend die Zahne hetschen", nhd. schnarren (Falk-Torp s. y.).

1. ken- „frisch hervorkommen (vielleicht eigentlich : sprieBen, hervorstechen),

sich soeben einstellen, entspringen, anfangen; auch von Tierjungen

und Kindern".

Ai. kantna „jung", Komp. Sup. kanTyas-, kanistha-, kanisthd-, hand
,

kanyd „Hadchen", ay. kainya-, kaini
,

kainln ds.
;

gr. y.atvog „neu, uner-
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hort“ (abweiehend von Wackernagel Verm. Beitr. 38 mit xalvv/uai „zeiehne

mich aus“ verbunden als *y.atd-vvucu : -rog, doch s. Boisacq u. yaivvjuai;

die ar. Worte — bis auf kann — und das gr. Wort aus dieser Basis qendi-,

a. Brugmann IF. 17, 365f.); lat. recens ,,friscb, jung, neu" (so schon Doder-

lein Lat. Syn. IV, 1831, 96f.) eigentlich „gerade vom Ursprung, der Ge-

burt her" (s. auch Vf. LEWb.

2

s. v., wo fiber andere Deutungen; unan-

nehmbar auch Ehrlich BPhW. 1911, 1575): mir. cinim „entspringe“, cinis

„ortus est", cinind „Geschleelit, Stamm", air. ccncl „Geschlecht", acymr.

cenetl
,
ncymr. cenedl „Geschlecht, Nation" (sehr unsicher ist Pedersens

KG. I 23 Gleichsetzung von acymr. mcymr. cein
,
ncymr. rain, mbret. quen,

air. — aus dem Brit. — coin „schon“ mit gr. y.aivog; „schon“ = „jung“?);

aksl. (trotz Wiedemann BB. 27, 193 If.) rs-, na-cMia
,

-ecti „anfangen", zn-

cdi „ds.; empfangen (vom Weibei", kom „Anfang“, komcb „Ende“ (z. T.

in neuern Slavinen auch ,,Spitze“) (d. i. „der Anfang einer Reihe vom
andern Ende angesehen“, oder nach Berneker „Spitze"; lat. cuneus bleibt

gegen Wiedemann BB. 27, 19S fern, s. Liden arm. St. 79, Yf. LEWb. 2
s. v.

;

ebenso, gegen Fick III 4 15 an. hvammr ,,Winkel“'.

Gall. Cinfus, Cintiirjnatos („Primigenitus“), air. crtne, cet- „erster“, cymr.

usw. cyn(t) „erst, vor, eher“, cyntnf „der erste", burgnnd. liendinos „Konig";

sti'itt. got. hindnmists „au6erster, hinterster", ahd. liintand
,
hintar „hinter",

ags. hitidcmn „der letzte" i „novissimus“, Kogel PBrB. 16, 514; abweichend

knfipft Brugmann Dem. 144 an den Pron.-St. ho an, s. d., andere an kom,

s. d.): Solmsen KZ. 34, 69 vermutet auch ftir die thrak. Personennamen

auf -ccntus eine Bed. „abstammend von" oder „der erste unter".

Aksl. o’do „Kind“ (wenn nicht eher Lw. aus dt. Kind-, s. Berneker 154);

mit beweglichem st- osorb. sceno „das letztgeborne Kind 1

', russ. icenolc

„junger Hund“, aksl. itene „catulus“, arm. skund „junger Hund, Wolf"

(Osthoff Par. I 268 ff., s. auch zu kuon- „Hund“); mir. cuno, cnnn „Wolfs-

junges", cymr. cenriu „junger Hund oder Wolf" (*kenouo : ken--, Pedersen

KG. I 1 20 f. ; der Anklang an lat. can is scheint zufallig: oder gehort auch

letzteres hierher, statt zu kunon-J).

Vgl. Fick I 4 382, II 4 76 f., Osthoff Suppletivw. 28, 33, 6S, 70, Par. I

26Sff., Berneker 168, 560 f.

liber dt. he/iiuneu vielmehr u. fjhe(n)d- „fassen“. Unannehmbar zerreiiit

Wiedemann BB. 24, 196 ff. die obigen Worte in ffinf verschiedene Sippen.

— Dati air. cenn, cymr. peon „Kopf“, air. forcenn, cymr. (jorphenn „Ende",

eine labiovelare Dublette neben km- enthalten sollen (Zupitza KZ. 37,

403; ganz anders, aber nicht uberzeugend Pedersen KG. I 157 f.), wird

durch die ahnliche Bed. von si. kom nicht genfigend gestfitzt.

2. ken- ,,sich mfihen, eifrig streben, sich sputen".

Gr. y.oveiv ’ erceiyeoOai, evegyelv, xovei ’ ojisi-de, rotgr, y.ovago'negov ’ dga-

ouy.iOTEQOv Hes. d-y.ovni „ohne Anstrengung", y.ovqiai- fiegarrovreg, dv

y.ovovg ’ diay.orovg
,
dov/.ovg lies, diay.ovog, jon. dn’jxovog „Diener, Aufwarter",

iyxovrm „eile, verlege mich auf etwas". iy-xovtg ,,Dienerin“ (Schulze

Qu. ep. 353 Anm. 2, Brugmann IF. 19, 386; y.ovaoov Emg<i(prj, Tiiova. <5ga-

oT/jgiov lies, scheint in der 1. Bed. andern Ursprungs sein zu mtissen, s. u.

ek- „essen'‘, gegen Vergleich mit ai. rvdnta- „ruhig" (?) s. Boisacq s. v.):
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lat. conor, -an „sich korperlich anstrengen, den Anlauf zu einem Unter-

nehmen machen, den Yersuch machen" (Persson Beitr. 161 in Nachfolge

Ficks II 3
66, I 4 383; altere Deutungen s. bei Vf. LEWb. 2

s. v. ; formed

ist morao/uai : noriofiai
,
Tornado) : xqotzeco usw. zu vergleichen). Yon den

durch Wiedemann BB. 27, 196 f. unter einer Wz. *ken- „sich strecken, wo-

nach verlangen, langen“ vereinigten Worten darf nur lett. ctsties, cities
,

„streben, trachten, ringen“, chiities „kampfen, ringen, sich bemuhen a
,

censfies „sicb anstrengen, sich bestreben, sich sehnen“ hier angescblossen

werden. Ygl. aber Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 372, 391 u. 392.

Lat. navns (Persson aaO.) bleibt fern, s. yen- „erkennen l‘.

qheiuY „graben“.

Ai. kliunati „grabt“, Inf. khani-tum
,

Ptc. khiltd- „gegraben“, /.’/id- n.

„Hohle, Offnung“ ijunge Bildung wie auch llm- in a-khu- „Maulwurf“,

s. Charpentier IF. 32, 98, kha- „ Quelle, Brunnen“ = av. xa Nom. Acc. pi.,

xq m. Gen. pi. „Quelle, Brunnen u {xqnya- „fontanus“; xayana- ds. durch

Reim auf das folgende zrayana -, ds. Bartholomae Airan. Wb. 532); mit Ver-

lust der Aspiration (in Zs. mit Praef. ns-, ham-, Bartholomae KZ. 27, 367

Anm. 2, Gdr. d. ir. Ph. I Sf., Wackernagel Ai. Gr. I 121) av. ap. kan

„graben“ (Formen bei Bartholomae Airan. Wb. 437 ff., zum ar. Abl. s. auch

Reichelt KZ. 39, 39 f.), kani- „Graben“ = ai. Uiani- „wuhlend“, f. „Mine,

Fundgrube fiir Edelsteiue 1
' und (Persson KZ. 33, 290) = lit. kin'ts f. „ein-

gewiihltes Schweinelager“, kinis m. „ds., auch allgemein Lager“, lett.

cinis „IIumpel“. Arm. akan „dioQvy[ia u (Hiibschmann Arm. St. 1 16, Solmsen

KZ. 34, 53) stimmt im anl. Yokal und im k nicht (auch idg. q ware arm.

£); daB phryg. y.vovyavei „dem Grabe“ (Fick BB. 14, 50, Solmsen aaO.)

als qno-m„n die Hochstufe II der Wz. enthalte (die Basis ware dann als

qheno- ansetzbar), ist dagegen denkbar, wenn auch nicht sicher t oi-xevefiav

„dieses Grab 14

? = ai. *khaniman- ? Solmsen aaO. 6 Iff ).

Solange die ar. Aspirata kh- nicht als Neuerung dieses Sprachzweiges

nachgewiesen ist, ist es vorsichtiger, diese Sippe von yen- ^ratzen 1,1 ge-

schieden zu halten.

Anders iiber ai. kha-, khu-, aber nicht iiberzeugend, Bezzenberger BB.

27, 174 f. (: lit. dkas „Wuhne“ usw., s. u. oqt- „sehen“h

qene (wohl qSene) „Partikel der Yerallgemeinerung und Unbestimmtheit 4'.

Ai. cana ds., av. cinCi ds. (s. Bartholomae Airan. Wb. 594) ;
wgerm. nord.

-ijin in ahd. wer-gin, as. hwergin , ags. hivergen „irgendwo“ (aisl. hvenji

„nirgendwo“ (nhd. ir-gen-d, mlid. iergen, ahd. io wergin), aschwed. cen-gin,

aisl. en-gi „nicht (irgend)einer“
;
daneben got. -hun ds. in ni ainshun „nicht

irgendeiner“
;
aber lat. -ennque bleibt fern (s. Yf. LEWb. 2

s. v. '.

Zshang mit dem Pron.-St. (fio- ist wahrscheinlich, ebenso daB im Aus-

laut die Negation ne steckt (wiihrend J. Schmidt KZ. 32, 402 darin das

Instr.-Suffix -nax, Persson IF. 2, 207 ff. wenigstens z. T. den Pron.-St. no

sucht); fraglich ist, ob got. -hun auf idg. g’iu- beruht oder (rnir wahr-

scheinlicher) Red.-St. zu *<fie-ne ist; der Eintritt der Red. -St. stiinde in

Zs. mit der von der tonlosen Spirans h- geforderten Betonung des vor-

hergehenden Wortes, wahrend -yin — cand zunachst hinter nicht liaupt-
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tonigem (ursprgl. negiertem) Indefinitum seinen Platz hatte. — Ygl. zuletzt

Brugmann II 2
2, 353.

qenaqo- ,,honiggelb, goldgelb“.

Ai. Idiicana- „golden“, m. „Name einer Pflanze“, lcancand- n. „Gold“
(-an- vielleicht docb yor Palatal berecbtige Entw. fur sonstiges a aus sog.

-w-, d. i. -
eno-\ s. dazu Becbtel Hauptprobl. 200, v. Bradke IP. 5, 267 f.);

gr. y.vgy.o;, dor. y.vay.og „gelblieh, saflorfarben“, y.vfjy.og „Saflor“ (obne

Grund sucht Hirt Abl. 92 bier Yollst. II idg. *qnag).

Aisl. hunang
,
aschwed. lninagli n., ags. hunig

,
as. honig, ahd. honag, ho-

nang „IIonig“ (nach der Farbe benannt; Gdf. wohl germ, hnnaga-
;

das

teilweise vor g auftretende n berubt auf Nasalierung des Yokals durcb das

vorhergebende n und unterstiitzendem Einflusse des germ. Suffixes -ting-,

-ing-y,

apr. cucan „braun“ (1. mean
,

d. i. cancan ; Bezzenberger BB. 23, 312,

Trautmann Apr. 364 : u bait. Entw. aus reduz. Yokal in zweisilbigen Basen).

Ygl. Siegismund CSt. 5, 191, Fick I 4
19, 391, III 3 93. Ai. kanaka- n.

„Gold u
,
m. „Name Yon Pflanzen“ vielleicht nacb dem Formans -aka- um-

gestaltetes *kanika- = idg. *jon9go- mit Hochstufe der 1 . Silbe? Bradke
aaO. erwagt dafiir zw. Beziebung zu ai. kan(i)- „gefallen, begehren“ (?).

1. kenk- „giirten, umbinden, anbinden“.

Ai. kancatc (Dhatup.) „bindet“, kancuka- m. „ Panzer, Warns, Mieder 11

,

kernel ,,Giirtel“ (aber wohl niclit katakanl „Schmuck mit Glockchen“, kau-
kana- m. „Reif, ringformiger Scbmuck u

,
das eher schallnachahmend ist

wie dt. gmgiu der Kindersprache, oder zu *kan- „singen, klingen“ gehort,

Yf. LEWb. 2 u. mho);

gr. y.iyy.lU ,,Gitter“ (zum t aus e s. Solmsen Beitr. I 214 f.), y.dy.a/.a

„Mauern“, xodo-y.dyjx)g „Holz zum Festlegen der FiiBe“; lat. cingo
,

-era

„giirten. giirtelartig umgeben u
,
umbr. bihitu „cinctos“ (lat. -g fur c Ent-

gleisung auf Grund der doppeldeutigen cinxi, cinctum nach Praesentien

wie dingo , mingo, s. Yf. LEWb. 2
s. y.

;
cancer, cancelli bleibt fern, da diss.

aus *carcer); lit. kinkaii, -f/ti „Pferde anschirren“ (niebt nach Schulze Qu. ep.

421 zu got. Italian „hangen“, „equi . . . loris quasi suspensi dicuntur“),

Fick KZ. 20, 400, \Yb. I 4
22, 181 f., 381 (mit manchem fernzubaltenden).

Eine unnasalierte Wzf. *kek- sucht er in ai. kaca- m. „Haupthaar („*Zu-
sammengebundenes“

?) ; Narbe, Band“ (wohl nicht nach Fick III 4 68 in

der Bed. „IIaar“ mit norw. mdartl. hagr n. „Haar aus dem Schweife oder
der Miihne des Pferdes“ verwandt) und lat. *cicatnx „Narbe, Scbramme“
(auf Grund eines *cicare aus *cecare „zusammenbinden, vernarben 11

).

Aber lat. cectoria ,.ein um ein Grundstiick gezogener Grenzgraben“
(Bersu Gutt. 170, Niedermann e und i 34) bleibt wohl fern; desgleichen

die von Uhlenbeck Ai. Wb. 39 mit kaca- verkniipften apr. kexti „Zopf-
haar“ (s. Trautmann Apr. 357 j

und anord. skegg „Bart“ (s. Falk-Torp u.

skjeg); ebenso dt. Hag ; ai. kakkl „Giirtel, Ringmauer“, kakia- m. „Ge-
striipp“ (Fick I 4 182) sind Sonderanwendungen von kakm ^Achselgrube 1 '

(Uhlenbeck Ai. Wb. 38). — Lat. cingo vermag keine Wzf. auf -a zu sichern,

die Fick III 4 447 (zw.) = Falk-Torp u. skagle — mit beweglichem s —
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auch in anord. skqkull „Gabeldeichsel“, ags. scacol „Ring oder Glied einer

Kette“, PI. „Kette“, nd. ndl. schalel „Gelenk einer Kette", ostfries. auch
„ringfonniges Holz, das den Pferden um denFuB gelegt wird", nd. schenkel,

ndl. schinkcl „Blocktau“ sucht, woran wieder (nur selir vage) anklingt

ahd. scecho
,
mlid. schecke

,
schegge m. „Leibrock, Panzer 11

,
ags. sckcel(s

), scic-

cing
,
scinccing „Mantel“, anord. skikkja f. (*skekkion-) „tjberwurf, Mantel“.

— Gegen Beziekung zu *kenk- „Kniekehle“ s. d.

2. kenk- „brennen (dorren), weh tun; auch bes. von brennendem Durst

und Hunger".

Ai. kimkala- m. n. „Gerippe“ (vgl. dt. Skelett aus gr. oxekerdg „ausge-
trocknet"), kcmksati „begehrt“ („brennendes Yerlangen"), kakate (Dhiitup.)

„diirstet“ (Zupitza Gut. Ill; aber kcmkata- m. n. „Kamm" und kaksa- no.

„diirres Gestriipp" bleiben fern, s. Uhlenbeck Ai. Wb. 38);

Gr. xeyxer Tteiva (Phot.; naeh Aor. *y.ay.tiv entstand ein neues Praes.

*y.ayxm, vgl.:) y.ayy.ousvgg' gggdg toe cpoflcp Hes., horn. jioXvxayxgg (Shj<a)

„sehr brennend", y.dyy.avog „durr“ xayy.ah’Ei ' DdXjiEi. tgggalvei lies., y.ayy.a-

Xea' xazay.ey.avgeva Hes.; y.ay.uh'jg • dzgogog dunc/.o; ;
y.ay.ideg • Xiuggeg

;

xay.i&a' Xagrjoa Hes. (in der Endung vermutete Schulze KZ. 29, 269 *atdh-

„brennen“, Fick KZ. 43, 136 *dhc „setzen“(?); zur gr. Sippe siehe auBer
Schulze noch Bechtel Lexil. 184 f. ;

xaxog bleibt fern);

got. hiihrus
,

anord. himgr, ags. hunger, ahd. hungar „Hunger"
( = gr.

xax -, Bezzenberger BB. 4, 357); anord. ha „plagen, qualen"
(
*hanho»

,

Denom. von *hanka —) lit. kanka „Schmerz, Qual", kankinti „peinigen",

keiikia „es tut weh" (Bugge BB. 3, 102, Schulze aaO.).

Ai. caiokate, lat. cunctor (Hirt BB. 24, 232) bleibt fern.

3. kenk- etwa „Kniekehle oder Ferse".

Lit. kenkle „Kniekehle", khika „ds., Hesse", lett. cinksla „Sehne in der

Kniebeuge"; anord. ha-
(
*hanha-) in ha-mot „Sprunggelenk, Fersengelenk",

hd-sin „Kniesehne des Hinterbeins bei Tieren, Fersensehne beim Menschen",
ags. hoh „Ferse"

(

:*hanha-), anord. hall „Ferse“
(
*hanhila-), ags. hcla m.

„Ferse“. Zupitza Gutt. 115, KZ. 37, 399. — Als nasallosen Yerwandten
betrachtet Fick III 4 67 ahd. hacka f, „Ferse“, nhd. Hacke

(
*koknd), anord.

hpkill „Kniegelenk am HinterfuB", sowie die Sippe von lat. coxa: da
letztere idg. *kokso- ist (av. ka&a-), ware die Annahme notig, daB bait.

kenk-, kink- den ausl. Palatal durch Angleichung an den Anlaut durch
Yelar ersetzt hatte. Die weitere Vermutung, daB Zshang mit *kenk-
„giirten" unter „krumm sein" bestehe, ware wegen des anl. Yelars dieser

Wz. dann um so bestimmter abzuweisen, ist aber auch bei Beschrankung
auf den Yergleich von kenk- ,,giirten" mit bait, kenk-, kink- und germ.
hanha- der Bed. halber nicht einleuchtend. S. auch Petersson IF. 35, 271.

(qen-q(e)l-o- „beweglich, unstet".]

Ai. cahcala- „beweglich, unstet" wurde verglichen mit gr. y.iyy.log „Bach-
stelze, oqveov nvy.vdjg tijv ovgdv y.ivovv Hes." (Fritzsche C. St. 6, 315 f.,

Brugmann C. St. 7, 289
;

gr. t aus e vor -j- Gutt. Kons. nach Solmsen
Beitr. I 215)? Das ind. Wort ist aber sicher wie ai. caiicuryate, carcur-
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yate, carcarlti
,

calcal/ti Intens. „bewegt sich“, cacard- „beweglich“ (z. B.

Uhlenbeck Ai. AYb. 87, Brugmann Grdr. II 2
1 ,

1 28) eine Bed.-Form zu carat

i

„bewegt sich, wandert 11

,
mit Diss. yon l-l zu it-l; carati ist aber idg. q'tel--,

daftir, daG daneben auch ein (/cl- gleicber Bed. bestanden babe, ist aber

xtyxlog keine ausreichende Stiitze, das andrerseits aus ^q'ienq^los zu *qen-

q'ilos dissimiliert und dann zu *qenqlos assimiliert sein zu lassen sehr ge-

wagt ist.

kent- „stechen“.

Gr. xevxeco ;seit demo. Jbd.; alter:) *xevxa>, aor. yJvoai „stechen“, xev-

tqov „Staehel u (Formans -ro- „stecbend ii

,
oder gewolltes, aber wegen des

wzausl. t nur als -ro- erscheinendes -fro- „Werkzeug zum Stechen"
; nicht

aus *xhxqxQov s. Fraenkel KZ. 42, 1 18 Anm. 1 gegen Fick KZ. 22, 99,

Brugmann MU. I 26), yJvxcoQ „Anstacbler“ (zu xevxqov gebildet nacb son-

stigen -zcoQ neben -xgo -, Fraenkel aaO.), xeoxog „gestickt“
(
*xevx-xog),

y.eozQov „spitzes Eisen“, y.iozoog „Pfeil“, y.eozoa „Spitzhammer“, y.ovxog

„Stange, Sehifferstange“ (daraus lat. contus ds., wovon percontari eigent-

lich „mit der Schifferstange sondieren“, daher „untersucben, forschen“).

Air. cinteir (Lw.) „calcar“, cymr. ceihr „Nagel u
,

corn, kenter ds., bret.

kentr „Sporn“ (Fick II 4 78; Entlehnung aller aus lat. centrum „xevzgov u
,

Pedersen KG. I 198, ist kaum erweislich, aber wahrscheinlich; Yendryes
Mel. Saussure 319 lafit nur das ir. Wort aus dem Brit, stammen). AhdJiantag
„spitz u (Kluge Nom. Stammbild. 86; auch an. hannarr „kunstfertig, klug“
aus hnnpara eigentlich „scharfsinnig“?). Lett, sits (-- lit. *sintas) „Jagd-
spie6 u (Wiedemann BB. 27, 199; iiber situ „schlage“ s. u. hat- „Kampf“).
Ganz problematisch ist Yerwandtsehaft von ai. cndthnti (Dhatup.), gnd-

thiti, gnathayati „durchbohrt, durchstoGt u
,

av. snad- „schlagen“ (snaihnfi

r die schlagende“), snai&is- n. „Waffe zum Schlagen oder Hauen“ (Fick
I 4

43, 421, Hirt I3B. 24, 237, Uhlenbeck Ai. Wb. 317), welchenfalls zwei-

silbiges keneth- zugrunde lage, und kent- aus kenth- entstanden ware durch
Wirkung des Kasals.

Keine Gewahr fiir eine kiirzere Gdwz. *ken- bieten ai. ci-gna- in. n. „penis u
,

alb. (mit Labialerw.) dump, bestimmt ftumbi „Stachek Glockenschwengel“
(Wiedemann aaO.); zu letzterm vielleicht nach G. Meyer Alb. Wb. 92 ai.

camba- m. „Keule“
(
gambara

-

„EN. eines Damons; Hirschart“? gambara-
karoti ,,pfliigt hin und her“ ? Etwas wie y.ovxog konnte allerdings die

Gdbed. sein). — Av. frasdna- n. „Zerst6rung. Yernichtung“ vielmehr zu
ai. cha- „9chneiden“

;
gr. y.aivxo

,
y.avuv „toten u

,
y.ovfj „Mord“ zu xxeivco

(s. qpcn-).

qenth 0)- „Lumpen, Lappen w
; auch qet(h)-lt

Ai. kantJui „geflicktes Kleid u
;

gr. xerzgotv „Rock aus Lumpen“ fin dieser

Bed. spat, aber doch wohl kaum Ubertragung — etwa unter EinfluB von
lat. cento — aus y.evxQcov „ein Kerl, der das xerzgov verdient“ als abge-
rissener Kerl — minderes Kleidungsstuck“ ?);

lat. cento „aus Lappen zusammengenahtes Kleid oder Decke, Flickwerk 11

;

ohne Kasai ahd . hadara „Hadern, Lumpen“?? Yanicek LEWb 2 48 Fick
1* 383.
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Uber arm. kotor „Bruchstiick“ (Bugge KZ. 32, 49) s. vielmehr Pedersen

KZ. 39, 380. — Da arm. kotor auch „Streit“ bedeutet, dachte Zupitza

Gutt. 103 unter Annahme eines Bedeutungsverbaltnisses wie zwischen gr.

Ijaxog „Lumpen“, /Igaxog (j-Q-)’ ifianov Jiokviekeg : ai. vrkna- „abgehauen,

gespalten“ : as, wroht „Streit
u

, unwahrscheinlich an Yerwandtschaft auch

rait aksl. kotora „Streit, Kampf“, mhd. hader „Zank, Streit, Hader**, wozu
(trotz Fick III 4 69) ahd. hadti-, ags heafro-, anord. hqd- „Kampf“, gall.

Cutu-riges
,

air. cath „Kampf** (s. kat- „Kampf“), fur die aber eine Gd.-

Bed. „spalten, rei6en“ ganzlich unerweislich ist. — Auch mit kent- „stechen“

;Prellwitz

2

216) nicht zu vereinigen.

kens- „feierlich sprechen, autoritativ verkiindigen“.

Ai. gamsayati „IaBt aufsagen, kiindet an“ (= lat. rmseo), cawsati „rezi-

tiert, sagt auf, lobt“, gasti- „Lob“, gasman- n. „Lob, Preis“, av. sqh-

(sawhaUi usw., s. Bartholomae Airan. Wb. 1 5 7S f.) „pronuntiare“, sasti-

„Wort, Yorschrift", ap. ftathj oder danhatiy „spricht, verkiindigt“
;

lat. cen-

seo
,
-ere „begutachten, schatzen**, osk. censamur „censetor“, censaum „cen-

sere“, keenzstur : lat. censor (: ai. gainstar- „der da rezitiert“), an-censto

„non censa“:lat. census (ai. gastd- „gesprochen, gepriesen“); alb. from „ich

sage“ (*k ensmi ; G. Meyer Alb. Wb. 91, Pedersen KZ. 36, 332, Jokl IF.

37, 101); abg. sgtz „inquit“ (Brugmann IF. 1, 177).

In der Bed. kaum vereinbar ist gr. xoajuog „Ordnung, ordentliche Ein-

richtung, Anstand; Schmuck, Zier“ (ware *xoro-/uog), Froehde KZ. 33, 311,

Zupitza Gutt. 109, Brugmann Distrib. 19; letzterer versucht IF. 28, 358 f.

Anknupfung vielmehr an q'irep-, q*er- „machen, corpus 1
* (ai. kalp- „ordnen“?)

unter q'ior^^smo-, was mich nicht iiberzeugt (allenfalls eher als *xop.jiop6g

zu xopipog, lit. svankns
,

s. kuenq „hiibsch“, ibd. 360 Anm 2; oder zu

apr. kanxtin
,

s. u.?) — Nir. caint „Rede, Sprache 1
* (Fick II 4 69; Loth

Re. 20, 354 will auch cymr. ymgeinio „zanken“, ccintach „Streit, Zank“

als *cantio- anreihen) ist nicht aus *kansti~, kns-ti- herleitbar (ist engl.

cant die Quelle, oder seinerseits entlehnt? Thurneysen brieflich). — Got.

hansa „Schar“ bleibt fern (s. u. kom-); desgleichen apr. kanxta n. sg. f.

„fein“
(
*kansta -), kanxtin Acc. f. „Zucht“ (Zupitza Gutt. 109; weder der

Gutt. noch die Bed. entspricht; doch wiirde letztere Vergleich mit xoopog

gestatten); ebenso arm. gasman „ich ziirne“ (Scheftelowitz BB. 28, 288).

1. ker- „das oberste am Korper: Kopf; Horn (und gehornte Tiere); Gipfel“;

eine alteste Bed. „starren, emporragen“ (und Beziehung zu ker- „Borste

u. dgl. Fick 1 4 423) ist unsicher. Wzformen: *ker-,kerax~, kndx-u -,

vereinzelt knax-i- ; Stammbildung hes. verbreitet mit -s- (in der Bed.

„Kopf“, aber auch in dieser trotz Ehrlich KZ. 38, 83 ff., Z. idg. Sprach-

gesch. 6ff. nicht alleinherrschend, s. Kretschmer Gl. 4, 336), mit -n-

und auch Yerbindungen dieser Elemente.

Ai. girah n. (nur Nom. Acc.) „Kopf, Spitze“, av. saruh- n. „Kopf“ (in

der 2. Silbe nicht genau = gr, xsgag aus ker.i-s von der set-Basis; die

Red.-Stufe der ersten Silbe, statt *garas-, ist erst ind. oder urarisch aus

dem Vorlaufer von ai. Gen. g/rsnah usw. verschleppt; nicht nach Hirt IF.

Wal d e , Etymologischea Wdrterbuch. I. 27
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21, 170 aus einem Acc. PI. gir-as eines Wznomens *ker
,

keres zum neu-

tralen Sg. umgedeutet) Gen. ai. cirmdh, Abl. gtriatdh (ein Nom. von diesem

St. cirsan- fehlt in altester Zeit); girsa n. ds.

cbdga- n. „Horn w
,
vom w-St. *ker-(e)n- mit vielleicht ursprgl. bloB nomi-

nativisehem g (nicht nach Niedermann IP. 18, 76 durch idg. Kreuzung mit

dem Yorlaufer von slav. rog% „Horn“), vgl. gr. xgayycbv „Krabbe“ und
von der w-Basis gr. xoov-yy-siv ' xegazi£siv (s. Zupitza KZ. 36, 59, 60 ff., siehe

auch unten iiber ir. congan-, xoovpflog „Spitze“ hat idg. - b-, beweist nicht

fur <?“);

ganz unsicher ai. carabha- m. „ein bestimmtes Tier“ („gehornt“? siehe

Uhlenbeck Ai. Wb. 304).

Yon der «<-Basis av. snl srva- „Horn; Nagel an Fingern und Zehena
,

srvara „gehornt“ (*srii + hhara-, Bartholomae Airan. Wb. 1650), srvT-stay-

„mit hornernen Widerhaken“.

Arm. sar „Hohe, Gipfel, Abhang“ ' kero Hiibschmann Arm. St. I 49,

Arm. Gr. I 489.

Gr. xag in bom. enl xag „auf den Kopfu
,
Hippokr. avaxag „nach oben“,

von Ehrlich KZ. 38, 87 f.
; 39, 556 f. mit a gelesen und mit Auslautwandel

aus *xaog gedeutet; daraus stamme das a von jon. xagig, -Tdog, att. -tg,

-idog „Krebsart : Crevette“ — der Kopf macht den groSten Teil des Tieres

aus — woneben auf Grund eines *xoog dor. xcoglg, xovgig ds., vgl. auch
xtogea 1 axoa Hes., jon. *eyxovoog in iyxovodg

,
-adog „Deckengemalde u

.

Die Zugehorigkeit dieser Worte ist sehr wahrscheinlich, Ehrlichs formale

Deutung aus einem St. *xago-, xoga- aber kaum abschlieBend; wenigstens

ist ein s-loser St. xag- unabweislich fur ey-xaoog (und d-xagog mit a- als

Tiefst. zu ev), ly-xg-og „Gehirn“ (Schulze KZ. 29, 263 f., Solmsen Beitr.

20, 151, 215; verfehlt Ehrlich Z. idg. Sprachgesch. 19 Anm. 1).

IJber xovgig „bei den Haaren“ s. Boisacq s. v.
;
daB vrjeg emxdgaiai Horn.,

lyxdoaiog „schief, in die Quere“ eigentlich „eni xagai liegend“ bedeutet

habe (s. Bechtel Lexil. 132 m. Lit.; xagmov nXayiov Hes. kann daraus ab-

strahiert sein), ist moglich, doch nicht sicher; s. sqert-s- „quer“.

*xagaa- in: att. xagd „Kopfu
(*xaga[a]u ,

s. u.; danach Dat. zgj xaga, xu-
gadoxeiv „mit vorgestrecktem Kopf hinseheD oder hinhoren u

u. dgl., siehe

Ehrlich KZ. 38, 87), jon. xagg ds. (mit j; statt lautges. a nach xagrjva
;

dazu neugebildet xdgrj-zog, -zi nach ovojx-a : -zog, - zi
,
jueh : -zog, -zi

;
xagrj-

nzog wahrscheinlich metr. Dehnung fur *xaga[o]-azog
;
dazu bei Antimachos

ein neuer Nom. xaggag nach rjna-zog : -g) ; dazu xagovo&ai „sich schwer
im Kopfe fiihlen u (ein Neutr. *xdoog als Grundlage niinmt nicht iiber-

zeugend Ehrlich Z. idg. Sprachg. 6, Boisacq s. v. an), hom. xaorjva n. PI.

rIIaupter, Kopfe, Bergesgipfel u
,

seit den Hymnen dann auch Sg., jon.

xdorjvov
,

att. dor. xdgavov
,

aol. xagavvo-, bezeugt durch xagavvog' xexgv-

qnlog. xgi]de
l
uvov Hes. und den EN. Kognvvog; Gdf. *xdgaava PI., wozu

nach ovofi

a

Sg. : *ovo/iva, *ov6/ivmv PI. der Sg. *xdoaoa (att. xaga
,
jon.

xagg, s. o.) neugeschatfen wurde. xagavoco „(krone), vollende, fiihre aus“
(vgl. zur Bed. xegya/.om ds., xgaaivuz xgalvco ds., frz. achever : caput);

xaoaga' xerpahr) Hes.
(
*xagao-ga

;
davon Kagagcov, Yater des Kagdvog).

*xgda- in: hom. xgdazog. xodazi , xgaaza (je einmal neben den sonstigen

kontrahierten xgdzog
,

-zi usw.). wohl mit ai. girsatah gleichzusetzen
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(J. Schmidt PL 366, 374, Hirt Hdb. 2 Ill; xagao- : xgag- = ddva-xog : &va-xog:

Brugmann, der gr. -geo-, nicht -ga- als Entspreehung yon r, d. i. en, an-

sieht, muB xgaaxog usw. als metr. Dehnung von *y.ga[a\dxog betrachten,,

IF. 18, 430f. in. Lit.; und immerhin ist sein Einwand richtig, daB dann jon.

*xgrjaxog zu erwarten ware; doch ist -geo- nur in Formen wie axgmxog

eingetreten, wo nach danebenliegenden Formen wie axogsvvvjiu, ioxogsoa

eine Umfarbung stattfand: oxagax6g : ax0gaxog : ox
f
o0x6g : axgcoxog); ebenso

vielleicht in jon. y.grjo-cpvyexov ,.Zufluchtsort wenn ..Zuflucht fur das Haupt"
(Solmsen Rh. Mus. 53, 155 f.; Bed. des ersten Gliedes freilich nicht sicher;

nicht wahrscheinlich nach Charpentier BB. 30, 155 als *krdd-s- -j- cpvyeiv

,.Zuflucht unter ein Daeh" zu *kred- „Gebalk“); vielleicht xgaaivco .,voll-

fiihre“ (oder nach Brugmann aaO. metrisch gedehnt aus xgd\a]aivco zur

Beseitigung des Kretikus. Wenn y.gmnah
;
..Katzenjammer nach einem

Rausch'^ wegen lat. crapula als xgdiTiaXt] aufzufassen ist (Fay KZ. 41, 208,

Jacobsohn Phil. 67, 509; im 2. Gliede dann gtaXXco}, konnte y.gd[o\i- neben

*xagaa-ga stehn, wie bei Adjektiven z. B. xvdt-dvetga neben xvdgog.

Ygl. vom s-losen St. *kera- mit derselben Ablautstufe horn, (xaxd, djxo)

x-gg-dev „vom Haupte", xgrj-de/n’ov, dor. ygride/xrov ..Kopfbinde usw.“ (kaum
diss. aus *xgavo-de[ivov

,
s. Kretschmer II. 4, 336); J. Schmidt PL 370 f.

*xgaa- in att. y.gdansbov ,.Saum, Rand; Heeresfliigel • (vgl. zur Bed.

Xgvow S' ml xe'dea xexgaavxai ..seine Miindung ist oben mit Golde ge-

kront, gesaumt' usw., s. Boisacq 509 m. Lit. ; apicpi-y.gd.vog (*xgao-vo-)

..rings mit Kopfen versehen (Hydra)-, ixaxoy-xgdvog „100kopfig\ jon. sm-
xgxjvov xeqpaX.odeo/uov Hes., att. xgaviov ..Schiidel" (Zweifel bei Schulze

Qu. ep. 401), y.io-xgdvov ..Kapital
',

oXe[vo]xgavov, (oXexgdvov ,.Ellbogen";

xgavU-aia) • em xecpaXt^v djxogghpai Hes. (usw., s. Boisacq 508 m. Lit.),

woneben mit Hochstufe (: xegag) xcgavigcu ' x.oXvpififjoar xv/}ioxijoai Hes.;

rav-xgdgog ..Schiffshaupt, Schiffsherr
!

(diss. vav-x.X.agog, -x.Xtjgog), boot.

Aaxgagidag von *Ad-xgaoog ,.Haupt des Yolkes"; dazu xgaiga

•

»; xeepa/.g,

xal axgoaxoX.iov Hes., gpuxgaiga usw. (am ehesten aus *x.gaa-gia, Brug-

mann IF. 18, 432 Anm. 1, Boisacq 507).

o-stufig *xoga- in jon. xogarj, att. xogot], dor. x.ogga ..Schlafe, Haupt‘‘

(idg. hors-, Persson Beitr. 639, Bechtel Lexil. 198; nicht ablautgleich mit

ai. grsd-m, de Saussure Mem. 263, Mahlow AEO 70, Brugmann I 2 474 u. a.).

*keros- ist xegag ..Horn" (Gen. ep. xegaog, jon. -eog, att. -wg und -axog ,

spater episch - daxog).

Yom -(c)n-St. ker(c)n- : xgdvog ,.Helm‘‘ (vgl. zur Bed. xogvg; andere Deu-

tungen s. bei Schulze Qu. ep. 401, Boisacq s. v.), y.gaivco .krone, vollende,

vollfuhre; herrsche ' (Fut. xgavovpiar, xgavxcog, -ooog ..Erfiiller. Herrscher ’,

xgavxrjg ,,Vollbringer", xgavxfjgeg ..Weisheitszahne" ;
s. Osthoff Par. I 4 f.;

Gdf. scheint *xgdvio), doch s. auch Brugmann IF. 18, 431 f., der wegen

(jrdreo, d. i. *<paeveco : (fastro) aus epapea-vtm auch *xoaa-v-ico erwagt; gegen

Ehrlichs Z. idg. Sprachgesch. 22 f. Scheidung zweier y.gaivco s. Boisacq s. v.)

;

xagvog’ . .
.
jjooxrjfta

,
ngofiaxov Hes.; xegvai

,
yjgra PL ..die beiden Hervor-

ragungen an den Knochenfortsiitzen der Riickenwirbel" (
*kern

-

oder *kcrs-n~,

vgl. anord. Intern ..die beiden bootformigen weiBen Ivnochen im Fisch-

gehirn", mit hiv- statt h- nach [got.] Jvnimci
;

v. d. Osten-Sacken IF. 22,

319; xgayymv ,,Ivrabbe“ (Johansson Beitr. z. gr. Sprk. 13; vgl. ai. <;rtoga -)

;

27*
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y.EQ&fxjiv f, -vxog ,.Ivaferart (Bock) mit langen Fiihlern“ (von de Saussure

Mem. 16 Anm. o naehstens zu ai. crtagn- gestellt, doch vielmehr wie y.o-

gvyfiog, y.ogvfpr'j mit idg. Labial, Petersson IF. 34, 239 ;
(/“ wird auch trotz

Charpentier IF. 35, 249 f. nicht durch ai. kurmaga-, kuhmgd- m. „Antilope“

gestutzt, das itn Gutt. widersprieht und nach Petersson LUA. 1916, 36
einer Farbbezeichnung entstammt), xaoafiog „Kafer und ..Heuschrecken-

krebs" (nur in letzterer Bed. steht a der 1. Silbe fest, das aus yogis, s. o..

stammen wird; Petersson IF. 34, 239; Boisacq 411 vermutet maked. -ySo-

= gr. -cpo-) ;
mit xegayfiv^ vgl. y.ogv/uflog ,.das Oberste, Haarbiischel usw.''

(-v- wie in yog vg, y.oovcprj).

Yon *keraxu- : y.£ga\f]og .
gehornt" (jiinger „aus Horn gemacht") (=lat.

ucrvu’t; vgl. cymr. carlo, apr. sirwis, aksl. krava
,

lit. karre), xogvdog
. Haubenlerche” (: germ, hntit- . Hirsch'; aber ai. cuda- m. ..Haarbiischel,

Wulst“ bleibt fern, s. Boisacq 498 m. Lit.), y.ogvg, -v&og ..Helm 1

(nicht zu

ags gehroden . geschmiickt; beladen, gefiillt mit :

,
ahd. lirust ,.Riistung“

usvv. nach Fick BB I 334, Hirt Abl. 114, 118, Wood Mod. Phil. 5, 276),

hom. y.vua xoovooetcu .,bauint sick'' (s. auch Yf. LEWb. 2
u. coruscits

),

y.6gvpi{}og (s. o.; nicht nach Froehde BB. 1 (), 300 mit grraga-m niiher zu

vergleichen), y.ogvcpi) „Gipfel“ (s. Boisacq 499, wo auch v oer abweichende
Heutungen; nicht nach Persson Beitr. 179, 775 Anm. 1 mit isl. skrufr .,das

Oberste des Haares' usw. unter sqoruhh- zu verbinden'), xoqvjitco ..stofie

mit dem Kopf, den Hornern', y.ogvyynv y.egaxt^Eiv lies (zum -yy- s. o. zu

crnga-)
;
an Yerwandtschaft von lit. idruas „Harnischa

,
apr. sarwis ,,Waffen“

mit xogvg (Bezzenberger BB. 27, 169 f.) glaube ich nicht.

Von kerax > : y.gldg ..Widder" (vgl. in ders Bed. xegaorirjg), abl. mit anord.

hreinti, ags. hrCiu ..Renntier* (Lit bei Wiedemann BB. 28, 33f., Falk-Torp

u. Ten I, Scheftelowitz IF. 33, 159f.).

Vereinzeltes : y.dorgv ’ ii]v fiovv. KgijTsg lies, (wenn *kr-td ..die Gehornte";

kaum umgestellt aus *y.gata = krntil, abl. mit dt. Hind
,

s. Persson Beitr.

585; aber vielleicht Kurzform zu y.agxai-Tiovg
. f)oug", y.gaxainovg'i s. dazu

Bechtel GrD. II 787, Bgm.-Thumb GrGr.4 202); y.vgiruo, y.vgrjjid^oj ..stofie

mit den Hornern • (wie y.ogvano; *k0r-).

Lat. cerebrum .,Iiirn" (keras-ro-m
,

vgl. gr. y.agaoa; moglich ist auch Gdf.

kars-ro-m ); cervix ..Nacken" (*cers-vlc s. Yf. LEWb. 2
s. v.); cenmus, cer-

nulits ..Gaukler, der Purzelbiiuine macht, sich kopfiiber oder vorniiberhin

sich iiberschlagt" ( *kers->tovos ;
wenn nicht eher Lw. aus der Sprache der

gr. Jongleure, vgl. y.egark-at, Thurneysen GGA 1907, 804), crnbro ,.Hor-

nis‘ (s. u). Yom (e)«-St : cornu .Horn'' (der ?<-St. vielleicht nach Daniels-

son Ait. St. Ill 188, Yf. LEWb. 2
s. v. aus dem Dual auf -on, -ous des o-St.

got. hadrn. galat. y.dgvov , cymr. usw. corn entwickelt; doch vgl. auch gall.

y.dgrvg „Trompete ' mit Yerquickung des n- und w-St., die auch fiir cornu

denkbar ist).

Yon der u-Basis: reruns ..Hirsch".

Zu crab) C> (*t.rasro. keros-to-) stellt sich allenfalls(?) cymr. crcyr-yn „Wespe“
(Fick II 4

98, aber vokalisch scbwierig; Thurneysen Thes faBt es mit mir.

t rebar „Biemse' £ und zw. auch lat. crnbro zu einer eigenen Sippe zusam-

men) ; sicher ahd. hornfiy,, honing ags. hyrnet ..Hornis" (*hnr.;nata-; Kluge
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PBrB. 8, 521 ;
trotz Fick II 4 98 nicht Kurzform zu as. homo-hero

,
das eher

selber Yolksetymologie ist), ndl. horzel (*hurzla -), nhd. Horlitze und lit.

sirse
,
sirslys, firsuolis, alt siriuo „Wespe“, sirhtonns, sirsiinns

;
,IIornis“', lett.

sirsis
,
apr. sirsilis „Hornis'

,
aksl. (usw.) snsenb ,,Hornis, Bremse 11

(iiber an-

gebliches r.-ksl. sizsa s. Leskien IF. 28, 137 f.), serb. sriljcn ,
Ilornis • :s. zur

Gruppe Bezzenberger-Fick BB. 6, 237, Trautmann Apr. 427 f., Vf. LEWb. 2 u.

crdbro; sie ist nicht naher an kers- ..starren
1-

, sondern an yjgag usw. anzu-

schliefien). Ygl. Buga Kalba ir senove I 191,224.

Lat. cnnis l*crisms) . Haar', crista ,,Kamra" (J. Schmidt PI. 374) ge-

hort zu got. af-, us-hrisjun ,.abschiitteln ‘, anord. hrista ,.schutteln
;

,
ai. kri-

dati (*kriz-d-) „spielt, tanzt (s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Bret, kern ..Sckeitel, Wirbel des Kopfes (Fick II 4 81; anders Henry
Lex. bret. G4; s. nocb v. d. Osten-Sacken IF. 22, 322 f iiber andere kelt.

tern
; y.dgvov' zljv odbuyya. laiaxm, cymr. corn. bret. karn . Huf der

Einhufer ‘ (aus ,.*Horri "

; Osthoff Par. I 3b ff., der mit Reclit mir. corn bret.

corn ..Trinkhorn
",

cymr. corn
,
Horn ‘ als Lw. aus lat cornu ansieht), gall.

y.agvvg ..Trompete" (Eustath., s. Osthoff aaO.; zur Bildung s. zu lat. cornu)-.

sehr unsicher mir. conga

n

.Horn’ (von Zupitza IvZ. 30, 00 atif

zuriickgefuhrt, gegen Danielsson Gr. u. et St. I und Stokes KZ. 33, 305:

Pederson KG. I 1 57 f. sucht Yerbindung mit ir. coin. cymr. pmn ..Kopf".

das aus *g'ien<jno- entstanden sei; alles ganz fraglich).

Von der ?t-Basis: cymr. carw, corn, carow
, bret. karo . Ilirscli' (*kruo

d. i. *kennio-, Pedersen KG. I 51, ISO; ebenso poln. kanc, apr. curwh
.,Ochs"; abl. mit *koiua ~ lit. Idive aksl. krava ,.Kuh"); mir. cru ..Huf

(Fick II 4 79, Pedersen KG. I 121, 187).

Ahd. hirni, anord. Iiiarni , Hirn (
*b>rsniom), ndl. lurscn ,..Hirn \ anord.

hiarsi . Scheitel, Wirbel des Kopfes" (*kcrson-); vom (i)n-St. got. haunt.

ahd. anord. horn .Horn, Trinkhorn, Trompete'' (s. o. zu lat. cornu), mit

t-Suffix (vgl. o. gr j'd^ra) dazu ahd. (
h)nwt

, ags. hruler n. .,Horntier'\

tiefstufig ags. hi yitr ds., nd. ndl. ruml ..Rind' (z. B. Curtius 3
147, Char-

pentier KZ. 40, 431 f.). Von der u-Basis: ahd. hint as. hi/ut, ags. hcorok

anord. hjortr
,

nhd. Hirsch (-cl-Formans wie in gr. y.oovdoc; ebenso in:)

anord. hrutr „Widder£
' (Johansson KZ. 30, 3471’.).

Lett, simas PI. . Rehe" (Endzelin I\Z. 42, 378) = aksl. srmn ,.Reh"

i

: y.ugvoQ-, unwahrscheinlich Petersson LUA. 1910, 34 und schon PBrB.
40,93, als Farbenbezeiclmung zu ai . sardtoga- ..bunt, scheckig; Antilopen-

art“); von der u-Basis: apr. sirwis „Reh‘ (finn. Lw. hn vi ..Elen, Ilirscld :

nicht zu lit. sirms grauschimmelig', s. Trautmann 428 m. Lit.; ablaut-

gleich mit cymr. carw). Daneben mit dem Gutt. des Centum -GebietC'

apr. curwis. Acc. kurwun ,.Ochse", poln. kanc . Ochse” (wic cymr. cant).

mit Dehnstufe (*kdmd), lit. karri: ,.Kuh", aksl. krava. russ. korovu
,

serb.

krara
,
ceeh. krdret . Kuh ‘ (nicht nach Petersson LUA. 1910, 36 eine zu

ai. karata- ..dunkelrot" usw. gehorige Farbbezeichnung).

Ygl. Curtius 5
142, 147 und bes. Danielsson Gr. u. etym. St. I I—57,

J. Schmidt PI. 303 ft’., Kritik 30, Johansson BB. 18, 20 ff., Osthoff Par. i

296 (Lit.), Zupitza Gutt. 116, 185, Brugmann IF. IS, 428 ff., Solmsen Beitr.

I 149 ff., Persson Beitr. 585, 639, 774, Yf. LEWb. 2 und Boisacq s. vv.,
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Berneker 577. — Weitere Zerlegung der Wz. *ker- in *ke-r Ableitung von
*ak- ,.scharf, spitz

1

,
iiberzeugt nicht, siehe Zupitza KZ. 36, 60 gegen Daniels-

son aaO. und Strachan KZ. 33, 305 (der daraus die Abwesenheit des r in

ir. congan erklaren wollte, s. o.).

2. ker- „wachsen; wachsen machen, nahren 11
(diese Doppelbed. wie bei

*al-)\ set-Basis here-. Ausfiihrlich Osthoff Par. I 1—71 (Lit.).

Arm. ser „Abkunft, Nachkommenschaft, Geschlecht11

, serem „bringe her-

vor“, serim (nach Persson Beitr. 656 aus lere-l) „werde geboren, stamme
ab, wachse 11

, ser „Geschlecht, Nachkommenschaft 1

,
sem, sertnn ,.Same“;

gr. Exogeaa, xogs-aco (spateres Praes. xogsaxco und xoqevvvjui
;
Pf. xexoqeo-

fxai
,
jon. Ptc. xexogrjiog in pass. Bed.) ,,sattigen“, y.ogog ..Sattigung 11

; att.

y.ogog ..aduleseens-
1

(spater, aber wohl als alter Bedeutungsbestandteil, auch

, SchoB, SchoBling, junger Zweig )
= hom. jon. xovgog

,
dor. xajgog

,
fern,

att. xogtj, ark. Dat. sg. xogfai, dor. xd>ga ,.Madchen, Jungfrau; Augen-
stern 1

", hom. xovggxEg ..waffenfahige Jungmannschaft -1 (Bildung wie onXytEg:

aber Bezzenbergers BB. 27, 169 und Bechtels Lex. 201 f. abweichende

Yerbindung von y.6gfog, y.ogfa init lit. sarvas ..Harnisch 11 und — doch

s. u. ker- ..das Oberste am Kopfe“ — als „waffenfahig, riistig
1 wird weder

dadurch gestutzt, noch wird sie dem kaum nacbgebornen Femininum noch

der Bed. ,,SchoBling 1 gerecht; auch die xovolStog ciloyog ist nicht die mit

Mitgift — was lit. sarvas ebenfalls bedeutet — ausgestattete, sondern

die in madchenhafter Unberuhrtheit gefreite); hierher (nach Boisacq s. v.

= Msl. 17, 1 1 3 f.) wahrscheinlich yJXaig, -cogog ,.Sohn, Abkommling“ (diss.

aus *x£Q(og, ursprgl. n. „Naehkommenschaft ) ;
lat. Ceres, -eris ..Gottin der

fruehttragenden Erde 1-

,
osk. kerri „Cereri " (uswr

.,
s. Bugge KZ. 22, 423 ff.,

Yf. LEWb. 2
s. v.) entweder „a creando 11 oder als Personifikation der ,.Nah-

rung, Siittigung
fl

,
rnasc. Cerus mantis „creator bonus11 mit r als alat. Schrei-

bung fiir rr (*cerso -) wegen umbr. ' Qerfe Yoc. usw. (s. v. Planta I 486,

Osthoff aaO. 30, v. Grienberger IF. 27, 21 8 f.), osk. caria ,
;
Brot :; (aber nicht

karantcr, s. *ker- ..versehren 1

) ; dehnstufig (s. Osthoff aaO. 15ff. Yf. LEWb. 2

s. v., Persson Beitr. 671), pro-cerus ,.von hohem, schlanken Wuchs :< (aber

sincerus ist damit nicht glaubhaft zu vermitteln)
;
von der set-Basis creo,

-are „schaffen, erschaffen' 1 (Denom. eines *crria ,,Wachstum“), cre-sco
,
-vl

.,wachsen 11

,
creber „dicht wachsend = dicht aneinanderstehend, gedrangt,

voll; haufig 11
(*7cre-dhros, wenn nicht lat. Neubildung nach cele-ber)\ viel-

leicht aisl. hirsi m., ahd. hirso, hirsi ,.Hirse'‘ (Lit. bei Falk-Torp u. hirse) :

lit. Send, serti ..futtern
1

(set-Basis), pdsaras .Futter 1

, sefmcns und
itrmenys PI. ,,Begrabnismahl :1

(iiber das von Osthoff aaO. 66 f., Charpen-

tier IF. 28, 164 damit verkniipfte lat. sili-ccrninni jJLeichenschmaus 11 siehe

zuletzt Gl. 4, 379 1 .

Unwahrscheinlich ist Heranziehung von ahd. lwrst ..Gebusch 11 (Osthoff:

s. u. qert- „drehen"), harz ,.IIarz, Pech 1

(Osthoff; ,,*Auswuchs“ ? ? s. auch

Falk-Torp u. harpiks), ai. rarJra- n. ..fester Bestandteil des Korpers.

Knochengerlist, Leib, Korper11
(Hirt BB. 24, 238 zw., Boisacq u. xeXcoq als

..embonpoint 1

); fiber ahd. hart „Wald’ £

(Osthoff, s. auch Johansson IF. 19,

123), lat. acervus und Steinbezeichnungen wie air. cam s. u. *ak- ..scharf
-1

:

iiber ab. kr%mn, knml'a „Nahrung £ fSolmsen KZ. 35, 483) s. Berneker
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668 f. — S. noch *kerdho- „Reihe, Herde" (wo auch iiber ai. gardhati ,.ist

frech, trotzt" und gr. koq’&vq).

3. ker- 1. fur undeutliche graue Farbentone. 2. Reif, Frost, frieren. Letz-

tere Gruppe fiihrt Schulze SbprAk. 1910 789 ebentalls auf die An-

schauung der grauweiBen Farbe des Reifs zuriick, was sich zwar auf

formale Ubereinstimmungen zw. beiden Bedeutungsgruppen stiitzt (vgl.

auch lat. cunus von Reif, Schnee), aber doch dem Zweifel Raum laBt,

ob nicht auch ein ker- (: kel-)
,;
frieren“ als eine alte Gruppe vor-

handen war.

Ahd. Inoro, g. horawes, mhd. hor, gehurwe, hurwe .lutum, limus, coenum"
(nicht vorwiegend von animalischem Kot gebraucht), horivum ..palustribus

",

as. horu als Yolutabrum der Schweine, [aber mengl. hore „dirt, mud", engl.

hoar „WeiBgrau; Reif", ags. horh (-h Neubildung z. B. nach feorh feores
),

gen. horwes, eig. ,.das dunkle, schmutzfarbene", zu ags. har, S. 359] : lit.

sifvas ,.grau, grauschimmelig“ (irrig gegen Schulzes Gleichung horu : sifvas

Persson Beitr. 964); lit. sifmas ds. (vgl. ai. cyd-va- : -ma-), sartna
,
lett. surma,

serma ..Reif, Rauhfrost", lit. sarmuo, sermuo
,
sarniumns .Wiesel, Herme-

lin"; sloven, sren ,.Rauhreif; gefrorene Schneerinde“ = russ. ser'em ,.gefrorner

Schnee''
-

,
poln. srzon „Reif" (ursl. *serm) — aisl. hjarn ..hartgefrorener

Schnee", andrerseits ksl srem .
:
weiB (von Pferden)"; lit. sefksnas „Reif“,

lett. sersns
,
sersna ,.Reiffrost, Harst iiberm Schnee", lit. sefksnas ,.grau-

lachtig, schimmelig" (wie lett. salna „Reif‘ : sains „schimmelfarbig“. Yon
den Worten fiir ,.Reif, Kiilte" ist nicht zu trennen arm. sain, gen. sarin

„Eis", sar-num, sar-rim (aor. sareay) ,,gefriere" (s. Hiibschmann Arm. Gr. I

488) und ahd. hornunc
,
nhd. Hornung, s. Noreen Ltl. 205 (aber aisl. skare

s. u. *sqer- „verschrumpfen“), Zupitza Gutt. 185 (Lit.), Hirt PBrB. 22, 232,

Yf. ZfdtA. 30, 145 f., 235 f. Uber slov. srez ,.Frost, Eis", poln. srzez ,,Grund-

eis“ s. u. srlg- „Kalte“.

4. ker-
,
Schnur, Gewebefaden ; flechten, kniipfen '.

Ai. grrs-lha-la ,.Kette, Fessel" (Formansgruppe wie in me-kha-la „Gurt,

Giirtel"; idg. kr-n- Tiefstufe eines ew-St. *lcer-en-); arm. sari-l

c

PI. (Gen.

sareac
,
instr. sareoe) ,,Band, Schnur" (*kereid), sard (e-St.) ,.Spinne“ (*kr-ti-);

gr. xafgog (
*keri-os) oetga ng ev iotw, di’ yg oi oTy/uoveg dieigyovtai Phot,

etwa ..Schniire beim Anbinden des Gewebes" (genaueres s. bei Bliimner

Technologie l 2 145 f.) xatgcoya
;
,ds., auch Gewebe', xaigow ..binde das

Gewebe zusammen" (zum Ausgang von horn, xaigooecov s. u. wd/e-,,kniipfen"),

hochstufig xeigia
,
der Gurt des Bettgestelles", PI. (NT.) ..Grabtiicher" (die

Formen xygiatg, xygsiaig, s. Boisacq, wie auch die Bed. ,,Grabtiicher"

durch — wirklich erst nachtraglichen? — AnschluB an xyo ..Todesgottin"?).

Petersson Studier tillegn. Es. Tegner 1918, S. 227 f. ; daB lat. cancer,

-cri
,

pi. cancelli ..Gitter, Schranken" (also auch career ..Umfriedigung,

Schranken, Kerker") als *ker-kr-o- „*Geflecht‘ hier anzureihen sei, iiber-

zeugt aber nicht, da die iibrigen Worte der Sippe nur den engern Sinn

von „Fiiden kniipfen, Schnur", nicht von ,.Hiirden, Zaune flechten" zeigen.

— y.algng nicht zu aisl. horr, abd. haro . Flachs"' (s. u. qars- „kratzen' '.
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5. ker- (dehnstufig ker-) und *kera- „versehren"
;

intr. ..zerfallen, ver-

morschen".

Ai. crnati . zerbricht, zermalmt', ctryate, cirydie ,.wird zerbrochen, zer-

fallt
',

ptc. chad-, -clrtd-, curta- ,,zerbrochen", inf. caritoh; av. asarnta-

„nicht gebrochen, nicht mutlos gemacht" (= ai. dclrta-), sari- m. ,,Bruchstiick,

Scherbe sari- f. ..Bruch, Untergang ‘ (zur Dehnstufe bei i-St. vgl. Brug-

mann Grdr. II 2
1, 168; ein r/(//)-Praesens dazu ist vielleicht np. (jusilem

..zerbreche, trenne -
‘ aus ap. *ci-srdamiy

,
s. Bartholomae bei Horn Np.

Et. 2o5).

Lat. caries ..das Morschsein, Faulsein' -

,
cariosus ..miirbe, morsch", ca-

rius ..tinea
-1 (CG1L. V 414, 44 — rum. earn! ,

Heyer-Liibke Wiener Stud.

25, 95); walirscheinlich osk. haranfer ,,perduntur (Vf Kelten und Italiker

14 f. )
liber osk. kuru — .GesehoB"? — s. zuletzt Kent IF. 32, 201, Fried-

rich IF. 27, 142; Sommer IF. 38, 172: zu lat. curis ..Lanze"? sqer-

„schneiden ' ??).

Gr. y.Eoaitco ..verwuste, plundere -

(*y.eoaf-i!ioj, auf Grand eines *yega-

jl o-g\ y.Egd- = ai. cari-), ayeoaio; ,unzerstdrt, unversehrt, incorruptus", y.e-

gavvos ..Donnerkeil, Blitz" (*y.sga- f [e]v- o?, eigentlich „Zerschmetterer, Zer-

storer
1

', Ygl zur Bildung das dem Praes. iXacvco [: e/.a-aa
j
zugrunde liegende

*£la-vv-oi . Treiber, Fahrer
;
Brugmann IJSGW. 1901, 105, Grdr. II 2

1.

321, ebenso Liden Arm. St. S9 A., Solmsen Beitr. I 50 f.) ; dehnstufig iauf

Grand der leichten Basis *Lrr(e -:) gr. yqg. y.qoo; ..Tod, Yerderbon; Todes-

gottin, Todesgenien" (urgr. 7 ;
ydoa — iiberliefert ydgav — bei Alkman.

und den att. Spruch -Dvga£e ydot; (yqof.z) . . . erkliirt Ehrlich Z. idg Spr.-

gesch. Of. aus einein sekundaren Noin. *y.ao aus *y.dgi mit u aus dem
einstigen Paradigma y.ijg : *yagu;; daB letzterer Gen. noeh in Bias I 37S

xi(o dtfuv tv y.agdi ai'aij vorliege, ist freilich nicht wahrseheinlich, s. Boi-

sacq 411. Audi tyugiajoa; • uTityxeiva^ und y.aoicboat ' dnoyzeivai Hes.

sichern trotz Bechtel Lexil. 25 fur yi\o nicht urgr. a, da sie kein mit

d-y.y'iQtOi gleiches dor. *ydgio; vorauszusetzen brauchen, sondern Reduktions-

stufe enthalten werden, wie alb. {hr, s. u., und vielleicht auch av. sari-),

uyrjoio; ..unbeschadigt, nicht dem Tode verfallen", y.ijgah'O) ..verderbe,

schiidigc", wovon dyyoaro; (s. daruber bes. Schulze Qu. ep. 233 f.) ..unver-

letzt auch ..rein, lauter, d. i. inviolatus • (Verbindung der ar., lat. und gr.

Worte nacli L. Meyer BB. 6, 297 fi, Gr. I 2 278: die Zweifel Schulzes Qu.

ep. 236 hinsichtlich der Zugehorigkeit letzterer teile ich nicht). Schr un-

sicher ist Schulzes aaO. Deutung von lat. .sinccrns ..edit, ohne Falsch, un-

versehrt, rein
<: aus ebensolch dehnstufigem sine *cera

,
sine carie • (andere

Erkl. verz. Osthoff Par. I 15ff.j.

Air. ar-a-chrinim ..zerfalle", il>-ro-clm(i)r ..cecidit
:

,
irelire ,,Untergang"

(Fick I
4 43, 422, II 4 95; s. auch Stokes KZ. 35, 151); alb. {her „schlachte :<

<c durch (-Umlaut aus «, s. Pedersen KZ. 36, 332 und vgl. oben yagmocu).

Kaum hierher got. hairus, anord. hjqrr, ags. heoru, as. hern ,,Schwert"

und mir. cone Acc. pi. ,.Sch\verter • existiert nicht, trotz Stokes KZ. 40,

247); denn trotz der anscheinenden Gleichheit der germ. Worte mit

ai. garu-h ,.Pfeil, Speer, GeschofU aber nicht ..Schwert11

!) scheint letz-

teres elier zu ai. card-h ..Saccharum sara, Rohr. Pfeil
',

rarya-h ..Pfeil",
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<;arya .Rohr, Pfeil, mannliches Glied ‘ zu gehoren (Uhlenbeck Ai. Wb. 305),

also fiir erstere nicht idg. k zu sichern, die dann besser zu idg (s)her-

..spalten. schneiden“, z. B. lit. kircis ,.Axt ) gestellt werden (so Luft KZ. 3b,

145, Stokes aaO.'i.

Fern bleibt arm. crcm ,.zerstreue, zerbreche', fiir ,.sparsus, passim'

(Scheftelowitz BB. 28, 289), da auf anl. sk- vveisend, das unserer Sippe

sonst fremd ist (: ai. elmrayati, ehordyati ..streut aus, bestreut', wenn dies

auf *sker6- berukt, Petersson KZ. 47, 255).

Eine Wzf. *h(e reu- wird trotz Persson IF. 35, 200 f. nicbt erwiesen dureh

gr. ygoiog (*y.Qop-iog) yoocbSyg, ao&svtjg, y.o/.ofiog, inschr. von Steinen, an

denen ein Stuck abgebrochen ist“ (zu y.govco, idg. k, vgl. z. B. slav. hruchz

..Bruchstuck“), anord. hrumr ,,gebrechlich, schwach -, norw. dial, route

..Lahmheit, Krankheit an den Fiillen " febendahin; nicht besser nach Falk-

Torp 910 zu mnd. raiu(m)e , Krampf '. ags. Itremtnan ..hindern"), ai. fird-

vann -, cronu- j.lahm" (als „hiiftleidend“ zu ai. croui-h ..Hinterbacke, Hiifte”

s. u. klounis und Yf. LEWb. 2 168).

1. qer- ..harren, hoffen”?

Lett, ceret ..meinen, vermuten, hoffeir
-

,
cerehlis ..worauf jemand seine

Hoffnung setzt, das Warten", mhd. nhd. barren. Zupitza Gutt. 110. Bezzen-

berger BB. 27, 181 Anm. 2 (s. auch u. hormo- .,Qual )? barren nicht besser

nach Falk-Torp u. harsh (zw.) zu norw. herrai ,.steif‘ (s. hers- ..Borste,

starren“).

2. qer- in Worten fiir ..Kornclkirsche, Kirsche -

.

Gr. y.gdvog = lat. cornus „Kornelkirschbaum •, y.gdvov = lat. coruum
,,Kornelkirsehe” (Curtius 5

147), lit. *kit uas als Grundlage von Kinds ,.Name
eines Gottes, der die Kirschbaume schiitzt“ (Schrader RL. 429, 458,

Sprachvgl. 3 II 175. Kiedermann Mel Meiliet 97). Dazu sehr wahrscheinlich

gr. xegaoo

g

..Kirschbaunr' (daraus lat. cerastes; Curtius anO., Schrader bei

Hehn Kulturpfl. 6 391 ff., 400; wohl kleinasiatisches, vielleicbt nach Boisacq

Msl. 17, 56, Diet. et. gr. s. v. thrakisch-phryg Wort mit dem auch sonst

zu belegenden Ausgang -(u)oos, was noch der Stiitze bedarf, nach Kretsch-

mer Gl. 5, 309).

Alb. dans f. ..Kornelkirschbaum • (s. G. Meyer Alb. Wb. 88, der aber
Yerwandtschaft mit than ..trockne, dorre" vorzieht, Pedersen KZ. 36, 332)

hat schon wegen des Anlautes (ware /.'-) fernzubleiben, s. Boisacq aaO.

;

desgleichen hat die Deutung als ..hornhartes IIolz habend‘- zu gr. xegag,

cornu
,
Wz. her- (Hehn Kulturpfl. 3

351, 6 392, Brugmann BSGW. 1899, 185)

zu fallen (Boisacq aaO.). Andrerseits aber auch der Vergleich mit air.

crann
,

cymr. pren ,.Baum • (B bei Fick II 4 63; s. Yf. LEWb. 2 u.

cornus). Mit *qar- ..hart
4 (Prellwitz l ' 2

u. x<tarsia zw. ; eine Tiefstufe

scheint allerdings in y.oavadg vorzuliegen) steht der Yokal von y.eoaoog im
Widerspruch; iiberhaupt war das Suchen nach einer ,,Wz." der Bed. ..hart

'

nur durch den Anklang cornus: cot nu suggeriert.

Trotz lautlicher Ubereinstimmung in der Bed. nicht iiberzeugend zu

vermitteln ist (gegen Bezzenberger bei Fick II 4
63, Schrader RL. 458) lit.
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kirna ..Strauchband aus Weiden“, kirnos „morastige, mit Baumen bewach-

sene Stelle", kirnis .,Sumpf‘, apr. kirno „Strauch : und die damit doch

wohl (trotz Osthoff Par. I 49) zusammengehorige Sippe lit. keras „hoher,

alter, verwitterter Baumstumpf; Staude“, kereti ,,Wurzeln fassen“, lett. cers

.,Strauch, knorrige Baumwurzel, bewachsener Hiimpel im Morast, mit

Schilf und Rohr bewaclisene Stelle“, apr. ker-berse „VVirsenholz“ (etwa

,,Strauchbirke-‘, s. Trautmann Apr. 356), mit Formans -ba (Persson Beitr.

566) lit. k'irba (daraus lett. kirba) ..Sumpf, Morast", russ.-ksl. /.z/h>,russ mdartl.

korb „Wurzcl", kl. kfak, krak (HzraH, *kzrahb) „Baumstamm“, cech. kef

..Staude, Strauch“, poln. kiera ,.Strauch, Busch", o-stufig aksl. (usw.) korem>,

Gen. -ene (era-St.) „\Vurzel“; der Bed.-Kern dieser Sippe fzsgestellt bei

Zupitza Gutt. 110; ahd. hart ..Wald" bleibt aber fern, s. Osthoff Par. 48)

scheint ..Baumstumpf samt Wurzeln und neu hervortreibenden strauchigen

Zweigen' zu sein. Wiederum davon zu trennen (gegen J. Schmidt Jen. Z.

1874,507, Fick II 4 63, v. d. Osten-Sacken IF. 22, 315) ist russ. cerem,
cerenoH „Heft, Stiel, Griff eines Messers; Pfropfreis" usw. (s. Berneker

146 f., wonack vielleicht zu (sqer- „schneiden‘; was ist das bei Osten-

Sacken erwahnte russ. cerent f. ..Eichenholz •
?) und ahd. (Notker) rono

m. „truncus"', mhd. ron(r) m. f. „umgestiirzter oder abgehauener Baum‘-

(Schwyzer IF. 23, 308 f.; nicht = lit. Icirna, was germ. *hurna- ware!).

3. qer-, qar- „greifen; Griff, Handhabe"??

R.-ksl. crem ,, Griff, Handhabe", r. cercm
, ;
Heft, Stiel, Griff eines Messers:

Pfropfreis" usw. (doch wohl zu sqer- ..schneiden'
-

),
ai. karna- m. „Ohr,

Handhabe, Griff ‘, cymr. cam ,.Handhabe, Griff
1

;
lett . uiz-kaft „anriihren,

beruhren", feeft „fassen, greifen". In alien Gliedern ganz fragwiirdige Ver-

bindung, s. Berneker 1 4 6 f
. ,

Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. II 369f.

4. (qer-?) qor- „hangen, hiingen".

Lit. kariit
,
karti ,.mit einem Strick erhangen", lett. kar'u

,
kart ..hangen",

lit. pakara ..Kleiderstander, Pflock zum Kleideraufhangen", lett. pakars

..Haken, woran etwas aufgehangt wird", apr. paccaris ,.Riemen“, lit. pa-

kord ..Galgen" (vielleicht auch lit. pra-kartas „Krippe“, apr. pracartis „Trog“,

wenn ursprgl. ,.vorgehiingter Futtersack", s. u. sqer-, sqcret- „schneiden‘‘).

Hochst fraglich ags. heurr, aisl. hjarri ,,Tiirangel
'

(s. u. sqer- ..springerr).

Dazu vielleicht als Erw. *qrem(p)- in: gr. y.oefidvvvpi ..hange", xQtpvp/ui

ds. (besser als y.ofjiivtjpi, s. Kretschmer KZ. 31. 375 m. Lit., Persson Beitr.

675), y.Qtpauai ,.hange ;

, y.gepd&Qd . Ilangematte", dehnstufig y.Qrjpvdg ,.Ab-

hang
"
(urgr. »/, gegen lEirt Abl. 78, 96. Uber gr. y.owpai

•

s. Boisacq s. v.).

Aber got. hramjan ,,kreuzigen" wahrscheinlicher zu der im Germ, auch

sonst vertretenen Sippe *qrom- ,,Gestell aus Latten“. Uber lit. krahtas

..steiles Ufer‘, russ. kriitoj
,
steil" — mit trotz Pedersen KZ. 38, 396 nur

zufalliger Bedeutungsberiihrung mit y.Qppvog — s. u. *qert- ..drehen". Ai.

krdmitum ..schreiten", krdmati (Ilirt aaO.) sind in der Bed. unvereinbar.

Curtius 5 155, Persson Wzerw. 67, Zupitza Gutt. 1 1 3 f

.
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5. qer-, qers- „Locke“?

Lett, cera „Haupthaar, bes. unordentliches", cerba „Loeke, Krauskopf',
redupl. cecers ,.Krauskopf ‘, cirta ,,Locke“, cirties „sieh krauseln“ (aber zers

..Strauch“ s. u. *qer- „Kornelkirsche“; lit. karciai

,

Mahne“, Zupitza Gutt. Ill,

KZ. 37, 400, eher zu karti ,.hangen“?) yerbindet Persson Beitr. 156 mit lat.

cirrus ,.Kraushaar“, das fur *cerrus (*qer-s-os) mit mdartl. i stehe. Unsicher.

Zupitza Gutt. Ill stelltc die bait. Worte zu sqer- ,,schneidenu (aisl. skqr

..Haar“ und — doch s. vielmehr kers- „Borste“ — dt. Haar usw.), betrach-

tete sie hingegen KZ. 37, 400 als Formen mit westidg. Gutt. neben lit.

serf/s usw. (s. kers- ,.Borste“)
; beides vernachlassigt den Begriff des

Lockigen. Ygl. Buga Kalba ir senove I 192.

1. ker-, kor-, kr- ..Schallnachahmung fiir heisere, rauhe Tone, solche Tier-

stimmen und die sie ausstofienden Tiere
; Anlaut meist q-, seltener k-

;

aucb mit beweglichem s- sqer-.

Ai. karava- m. (unbelegt) ,.Krahe" (zur -eM-Basis, s. u.);

ai. karata- m., karayika „eine Art Kranick“.

Gr. xogat;, -ay.og ,.Rabe“, y.ogdy.iov ,,Schnabel des Raben“
(
*y.og-n-k-

,

vgl. lat. cor-n-Tx

;

Brugmann II* 1, 494 f.), oxogayutco ,,behandele schimpf-
lich“ (aus eg y.ogay.ag (S&Meiv u. dgl., z. B. Boisacq s. v.), xoQcbvrj ..Krahe",

y.oqacpog noioq ogvig Hes.
(*y.oQ-n-<pog ,

Brugmann MU. II 240, Grdr. II 2
1,

386; nicht wahrscheinlicher als *%f6qaqzog zu lit. zv'irblis ,.Sperling‘‘, zw.

Schulze KZ. 29, 261, Ilirt IF. 17, 391); y.oQy.ogvyrj ,.Kollern im Leibe“.

Lat. conus „Rabe“ ( : ai. karava-), cornix
,
-ids ,.Krahe“, umbr. curncico

..cornicem'' (Suffixablaut -ik- : -a[i\k-, J. Schmidt Krit. 30, ist nicht anzu-

nehmen, vielmehr &-Erw. einerseits eines?-, andrerseits -a-Fem *kor-n-t, -a);

cech. krakorati ,.gackern'‘ (*kor-kor-, vgl. y.ogy.oQvyy, Berneker 571),

krakor „Gegacker“, serb. krakoriti
, gracillare'*', klr. kerekority ..kollern,

girren“, (aber russ. chorochoritbsja ,.sich wichtig macheir' bleibt fern).

Lit., auch zu den folgenden Erweiterungen, bei Curtius 5
153, Zupitza

Gutt. 123 f
. , Trautmann Apr. 356. S. auch qar- ,,laut preisen“.

Mit Gutturale rweiter ungen:
Auf -q (gebrochene Reduplikation) qerq -, qrcq -, qroq-:
Ai. krkara-, krakara-, krkana- m. ,,eine Art Rebhuhn", krka-vaku- m.

.Hahn' 1

,
krkasd, krkalikd Yogelnamen : av. kahrka indecl. ..kikeriki!”, auch

Bezeichnung des Hahnes, npers. kark ..Huhn ‘, av. kahrkasa- m. ,,Geier,

eigentlich Hahneesser ‘; ai. karkati (unbelegt ) ,.lacht
:

‘, krdksamana-, -kraksa-,

-kraksin- etwa „knarrend‘, krakaca- m. ,.Sage“;

arm. vielleicht aragil ..Reiher' c

(
*qraq-l s. Pedersen KZ. 39, 343) und

— mit im Schallworte steckender Lautverschiebung odor als Neuschopfung —
karkac ,.pigolamento, Rauschen des Wassers, Gerausch“, karkacem ..strepi-

tare, iibermaliig lachen, brausen" (Bugge KZ. 32, 52).

Gr. xeQy.ai;' tega£ Hes., y.egxdg ' y.Qei- to oqveov Hes., xegy.iftaMg' sgmdiog

Hes., y.EQxig • . . . eldog doviOog Hes., xegy.rog ' icon!;, y aiexTgvtbv Hes
,

xsgxog . . . aXexxgvcbv Hes., xt'gxog ,.iegag-‘ (s. Boisacq 458 Anm. 1, Fick
KZ. 44, 347), xogxogag' ogvig. TIegyatoi Hes., xoef ,,eine Yogelart’ 1 (siehe

Boisacq s. v.'): xeoyvog . Heiserkcit
'
(wenn aus *xegx-ovog: oder mit idg.
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-gh-; G-. Meyer Alb. Wb. 30S, Pedersen KZ. 36, 329 vergleichen alb. ngir

Kir „mache heiser‘", docb s. die Zw. Hermanns KZ. 41, 47, FickII 4 91.

Boisacq 443 auch ir. corr usw., s. u.).

Lat. qiii't qupdutu, rom. aucb *crrcitta , Kriekente" 1st aus gr. y.EQy.c&akd

umgebildet (s. Yf. LEWb. 2
s. v., Meyer-Liibke Rom. et. Wb. Nr. 6952; zu

Perssons Beitr. 531, 958 Yergleieh mit lit. kverkst?-, kcarkslS ..Gluckhenne",

kvarkiu kvarkti ,,quarren"‘, kvurksiii, -Hi „glucken, von der Henne oder

Ente ‘, left . krarksct „quarren, quaken“ habe ich kein Yertrauen:.

Lat. crorio, -ire und aoro
,
-are ,.kriichzen" i : ir.cretin, lit. krokiii

,
lett.

kriwu
,

slav. krnkati
,

vgl. mit -g gr. y.gcb'Qio, anord. hrokr).

Mir. cram, Gen. cruua ,,Sau'' ;„grunzend“; urkelt. krdkni-); cercc ,.Henne ':

aber cymr. y-grerh f. „Schrei“, ynjrech y coed, ysgrechog
,
Haher ", stammen aus

ags. *scice- „Geschrei", ir. scre/h „Schrei‘‘ aus anord. skuekr (Pokornv

brieflich; s. auch Zupitza KZ. 35, 256, auch iiber.) abret. corcid, nbret,

kerchei:, cymr. cryhydil ..ReiheP" (cym. crrgyr, cnydd, creyr echt kelt.

?

siehe Zupitza
,

ir. corr (
*kork-so-) ,.Kranich" (diese Sippe mit -gh- zu gr.

xto/ro; ? s. o.).

Apr. kirko ..Taucher (Yogel)", letf. Keren, Herkt ..quarren, gackern,

rauschen, Larm machen", lit. hirkiii
,
karkti ..quarren, schnarren, schreien,

krachzen, gackern", lett. kurbet ,.wie eine Henne gackern", karkulis

.,rochelnder Ilusten", lit. kirkiii, kirkti „kreischen, von der Bruthenne“:

lit. krekinuos, -intis ..briinstig sein, vom SchweiiP", lett. kriu.ct ,,heiser werdeir 1

,

apr. kracio (lies kracco; Trautmann Apr. 362) ..Schwarzspocht
",

lit. kreike

ds., kr/ikiu, krnkti ..brausen (von der See)"', lit. krokiii, krvkfi .rocheln,

grunzeu" i : lat. crude usw.
,

lett. krdeu, krakt .,krachzen, schnarchen,

rocheln, tosenq lit. kitrkiii , kurkfi „quarren“, lett. kitrai, kiirkt ,,quarren-

(: aksl. kroknnfi ; ablautend mit lit. kvarkti ? s. o. zu lat qitrrguPdula-,

Persson Beitr. 531). Vgl. Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb II 296, 270, 322.

Aksl. ki zkruiti .krachzen" (usw., s. Berneker 667); russ.-ksl. krecefo

..Zikade‘
,

russ. krektz, krerhh, kr'cLs . lieiseres Aufstohnen ", krecetz> ,,Gier-.

Jagdfalke", serb. kieka ^Geschrei der Hiilmer oder Frosche " (usw., s. Ber-

neker 6d9
, cech. ikick ,.Gesehrei“, osorb. ikrekavu ,.Eichelhaher ; russ.

kruchulb ..Tauchergans, SageF"', bulg. krokon ,.Rabe ", serb. krorPm
,
krbkati

..krachzen" (usw., siehe Berneker 620); russ.-ksl. (usw.) kracu
,

krukati

,,krachzen \

Nasaliert: ags. hringan ..tonen, rasseln, klappern
,

engl. to ring

.,liiuten, klingen", anord. lining n. ..Larm", hriuyia
,
lauten"

;
lit. krankiii

,

kraukti . krachzen, rocheln", krankseiii
,
krankHi ds., russ. krjdkutb . krachen,

achzen, schnarren, schnattern, krachzen" (usw., s. auch Bruckner KZ. 42,

353; krukh . Rabe" aus der u-Basis, nicht ..Dublette" zu krqk-); iihnlich

ai. krnij, krufua -, kraimra- m. ..Brachvogel ‘ (von der n-Basis?).

Mit a nl. ai. ruri- f. ..ein Yogel"", cfnika ..die indische Elster c

,
lit.

iarka
,
apr. stub - „Elster ", russ. sorbka, cech . slraka, serb. sriika „Elster •

(Uhlenbeck Ai. Wb. 308 ;
daneben aksl. svraht

,
serb. svraka ds., s. u.j,

arm. Petersson KZ 47, 270) sarcak .Star"; sehr fraglich alb. (Jokl SBAk.
Wien 16b, I 20) Herds, Heres, dir ..rule, schreie, lade ein" .

Strittig aksl. sn aka
;

es kann sein v aus aksl. srmcati „Laut von sich

geben", russ. sveredth „zirpen" (: lit. ivtrkiti ,.pfeifen, sausen"; bezogen



ker-, feor-, kr- 415

haben (mit welchem es von Miklosich EWb. 330 direkt verbunden wird;

s. Yf. LEWb 2 u. cornix, Torbiornsson LM. I 30 Anm. und iiber andere mit

ku- anl. Schallworte u. kues-) ;
wegen des auf kuarka zuriickgefiihrten alb.

sore
,
Krahe -- nehmen andrerseits G. Meyer Alb. Wb. 390, Alb. St. Ill 15,

Pedersen KZ. 36, 337, Hirt IF. 17, 390 f. alten Anlaut ku- an.

Auf -g :

Ai. kharjati ,.knarrt‘‘, khargala ,.ein bestimmter Nachtvogel (Eule?)".

Gr. ygcb^co ,
krachze", yga^co, exgayov, yJy.oS.ya ..krachzen (vom Raben),

schreien -

;
xagayog' 6 tgayog yjoqpog, olov jiqiovlov Hes (gegen die Yer-

bindung mit russ. soroga „schweigsamer Mensch“, aksl. srayh . scbrecklich,

rauh, streng“ durcb Torbiornsson LM. I 30 IF. spricbt die Bed., Boisacq s. v.)

;

anord. hrokr
,

ags. hroc
,

ahd. liruoh „Krahe'-

;
nd. harken

,
dan. harke

..sich rauspern -

', schweiz. harchhn „roeheln“, anord. hark
,
skark

,
Larm“,

herkir
,

skerkir „Feuer“ („*knisternd“) Fick III 4
77, Falk-Torp u. harke

(aus dem Lauteindruck deuten sie auch anord harka
, ;
mit scharrendem

Laut schleppen“, norw. harka ,.schaben, kratzeni, anord. harki m. „Ab-

schabsel, Kram“, nd. harken „scharren, kratzen'
1

,
harke „Rechen‘, nhd.

Lw. Harke-, oder diese nach Uhlenbeck Ai. Wb. 74 zu ai. kharju- m. un-

belegt „das Jucken, Kratzen ', khrqala- m. „Biirste“, die kaum nach Falk-

Torp ebenfalls auf dieselbe Lautvorstellung gehn? Schroeder PBrB. 29

verbindet Worte mit andern vom germ. St. hark- in der Bed. „zusammen-

schnuren -
' und stellt sie zu sqer- „drehen“.

Ahd. rai-hison ,.sich rauspern -

', ags. hrnca m., hracu f. ,.Kehle“, abd.

rahho .,Raohen' 1

,
ags. hreeca m. „das Rauspern; Speichel', hrcecan ..sich

rauspern, spucken -

', anord. hritka m „Speichel‘ ;
anord. skreekr m. „Schrei -t

( *skreki -), skr&kja, skrTekta „schreien“ (Fick III 4 471 f. ; auch anord. skrqk

n. ,
unwahre Rede -1

,
skrqkva „erdichten, erliigen“?); lit. kreyzde „Schwalbe“,

kregeti „grunzen“, krogiii ,.rochle, grunze“.

Hirts Abl. 39 Deutung von xgwCco, hrokr aus -o[«]- wegen xgavyg, got.

hrukjnn hat bei solchen Scballworten keine Uberzeugungskraft.

Ygl. noch u. die Gutturalerweiterungen der u- und i-Basis.

Dentalerweiterungen:
Mir. scret

,
nir. sgread Schrer -

(y skred-nd- ? ? ;
Zupitza KZ. 36, 243); alter

dan. skrade „rasseln, rocheln“, sehwed. mdartl. skrata
,
schallen

--

,
norw.

mdartl. skrata „gackern, schelten, laut lachen“, skratla ,rasseln
-

,
sehwed.

skrntta „laclien
--

, diin. skratte ,.einen gesprungenen Ton geben --
(s. Falk-

Torp u. skratte
,
auch u. skralde).

Labialerweiterungen:
Ai. k£put<~

,
Aor. akra/nita . jammern -

*; lat. crepo, -as und -is, -ere ..knattern,

knistern, krachen --

,
crepundia

,
-Drum . Klappern als Kinderspielzeug, Ivasta-

gnetten“ (Fick 1
4 30, 190; nicht einleuchtend iiber crepo Reichelt KZ. 46,

329 f.); anord. hrafn „Rabe“, urnord. HrahnaR, ags. 1acefn „Rabe“, ahd.

liraban
,
hram ,,Rabe“ mhd. auch rappe), as. naht-ram , Nachteule

-

(Ilolt-

hausen KZ. 27, 623, Persson Wzerw. 50, Zupitza Gutt. 23, Fick III 4 103,

Uhlenbeck PBrB. 26, 305, gegen Ilirts PBrB. 23, 306 Gdf. *yrdmno-).

Isl. skrdfa „einen scharrenden Laut geben, rasseln
-

', anord skrafa

. schwatzen --

, skraf ;und skrap s. u.) n. ,,Geschwatz“ ;
anord. skarfr ..See-
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rabe i£

,
ags. scroef ds., ahd. scarba, scarva f., scarbo m. ds., nhd. Scharbc

(Pick III 4 457).

Lett, krepet
,
krepet „schmutzig werden“, krepat ,,zahen Schleim auswerfen"

(aus ,.*rauspern"; vgl. gr. y.onv'Qa usw. bei der w-Basis), lit. sknplenti ds.,

lett. krepalas PI., lit. skreplial PI. „Schleimauswurf £

,
aksl. kropljq

,
kropiti

,.bespritzen, besprengen" usw., russ. kropoiafa .,brummen, miirrisch sein,

sich sorgen" usw. (s. Liden Stud. 51, Berneker 622 f.).

Mit b: lit. skrebeti „rascheln £

,
aksl. skrobotz „Gerausch“, anord. skrap

,,das Rascheln, Geschwatz", skrapa ..rascheln, schwatzen" (Lit. unter qar-

..laut preisen", wo auch iiber got. hrops „Geschrei' £ usw.). Nasaliert gr.

y.

QepfSaka ,Ivastagnetten
££ (Boisacq s. v.).

i-Basis (
s)q(e)rei

Lat. vielleicht (s. Yf. LEWb. 2
s. v.) crimen

,
wenn ursprgl. „das Gesehrei,

mit dem man seinen Schadiger beschuldigt" (mogliche Gdformen *hl-men,

-k-(s)men, -g-(s)men)-, ahd. as. scrlan „schreien' £

,
ahd. screi n. ..Schrei", nd.

schrewen

,

ndl. sclireeuwen ,.schreien
£

(
*skraiwian), wflam. schreemcn

,
engl.

scream ds.
(
*skraimian), anord. hrehnr

;
,Geschrei", anord. hrina „schreien ££

(vom Schweine), vgl. lett. krina „Sau ££ (ebenso ir. crain ds. : lat. crocio).

Ygl. Muhlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. II 279.

Aber lat. screClre ,.sich rauspern" (Zupitza Gutt. 158, Fick III 4 47
1 )

trotz

norw. mdartl. skroea ds. nicht hierher, sondern zu sqer-, sker- ? ,.Ausschei-

dung ££

,
s. d.

Gutturalerweiterungen:
Gr. y.oixE ..(das Joch) knarrte, kreischte"; lit. kryksciit

,
kri/ksti „krei-

schen", kryksztauti ,,schreien, kreischen, jauchzen ££

,
krikseli ,.quaken“; aksl.

krih, ,,Gesehrei 1

,
kricati schreien '; anord. hegri, ags. hragra, ahd. heigaro

und (Ji)reigaro, mhd. heiger und reiger, nhd. Redier
(
*kroikro *krikro-,

z. T. mit diss. Schwunde des ersten r: Lit. bei Osthoff Pf. 618, PBrB. 13,

4 1 5 f )

;

cymr. cryg ..heiser ' (Zupitza KZ. 35, 256). Eine verschiedene Laut-

nachahmung ist bulg. cirkam ,.zwitschere, zirpe
;

schreie, spritze ' (usw

.

s. Berneker 132).

Gr. y.olyfj ,,das Schwirren; Knirschen fder Ziihne) ", y.Qiyy' y yAav£ Hes.,

xgi^o), y.gt^ai, yJxgiya ..kreischen, knurren", boot, y.giddepsv ryeMv‘; anord.

hrlka „knirschen
',

hrikta
,
kreischen“, norw. ager-mks ,.rallus crex“, norw.

mdartl. riksa ,.quarren“, anord. skr/kia ..Vogelscbrei", als Yerbum ,zwit-

schern", ags. scrlc
,
\V iirger £

,
norw. skrlka, skreik ,,schreien

££

,
as. skrikon ds.,

an. skrcekr ..Schrei" (Zupitza Gutt. 158, Fick III 4 475). Durch Neu-

schopfung nhd. Krickente, schwed. krickand, krikka ds., ndl. kriek, krekel

, .Grille, Heimchen", frz. criqiui ds., ndl. kricken
,
kreken „Zirpen (von der

Grille)", mengl. crekcn ..knarren", engl. creak ds., frz. criqner ds. (Falk-

Torp u. krikand). Aksl. skngati (d. i. skng-) ..knirschen", sknh>h (d. i.

sknz-) ,.Geknirsche\

S. Zupitza Gutt. 1 23 f. m. Lit., Fick III 4
104, 474 f., Falk-Torp u. krik-

and, rine, skrig.

Erw. mit ps oder sp: lat. crispio
,

-ire ..Naturlaut der Henne" ver-

bindet Holthausen IF. 32, 335 mit as. hripson „schelten. increpare"; das

Alter der Gleichung steht nicht fest.
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m - B a a i s (
s)k(o)reu (

s)k(o)rau- :

Ai. karava-, lat. corvus (s. o.); mir. cru ,,Rabe“ (*krouos); nd. schrauen,

schraulen
,
norw. skryla

,
ryla „schreien“, Ficklll 4 573.

Norw. mdartl. skrynin ..klappern, Gerausch machen, hell klingen; husten',

anord. hrynia „cum strepitu decidere, ruere“, norw, mdartl. rynja „kraclien,

larmen, donnern-‘ (doch auch mit abweichenden Bedeutungen), aschwed.

rynia ,.mugire, fremere" (Persson Beitr. 377 f. : lit. kriunii
,

-eti „viel und

schwer husten, ohne geniigend aufhusten zukonnen 1

); anord. hraumi, skrau-

mi ,,Schreier, Hanswurst", ags. bream ,,Geschrei -< (konnte freilich auch

*hrauhma- von der Gutt.-Erw. sein, s. Holthausen Anglia Beibl. 15, 72);

nordfries. sJcrummel „Getose, Gerausch, Geriicht", nhd. schrummeln ,.donnern“,

anord. skrum „Prahlerei‘, skruma , .prahlen, schwatzen“ (nicht besser nach

Siebs KZ. 37, 323 s-Form neben gr. yQEyt'Qco usw.).

Gutturalerweiterungen:
Lit. krauklf/s .,Krahe“, kraukrn, kraukti ,.krachzen ;

‘, kriuk-iu
,
-ti ..grunzen”,

kruke „Gegrunze“, kr(i)uks'eH ,,
grunzen"; lett. krauklis ,.Rabe"‘, kraiiUis ,,Saat-

krahe“, kraukat ..husten, Schleim auswerfen (vom Vieh)u
,
krauka ..Husten,

Schleimauswurf (beim Vieh) :;

,
aksl. kruJn „Rabe" (usw. ; s. Berneker 629

m. Lit.); isl. hrygla ..Rasseln in der Kehle", mhd. riKphdn
,
nhd. rddtdn,

norw. rugde ,,Waldschnepfe -<
(stofit beim Auffliegen einen heisern Schrei

aus; weiteres s. bei Liden Bland, sprakhist. bidr. 33 ff., dazu Persson Beitr.

377; dazu wohl ags. hrog „Nasenschleim“, nicht zu qreq- „Fischlaich ‘):

mit Geminata -kk- dan. skrukke ,.glucksen“ (Holthausen aaO., Falk-

Torp s. v.), skrokke ..plaudern
-

,
woneben alter dan. krokke ..rufen, von

Hiihnern“, mnd. krochcn ..grunzen; heiser schreien (vom Raben)”.

Ai. krogati
,
av. xravsaiti „kreischt, schreit ‘, ai. kroca- m. Schrei, Ruf-

weite“, npers. (Horn Np. Et. 106) xtiros „Hahn‘.

Gr. xgavyt] „Geschrei ', xgavyog ' dgvxokdjiTov eldog Hes. (ware lautlich

= anord. hraukr ..Seerabe, graculus cristatus", z. B. wieder Fick KZ. 43,

144; doch wird letzteres von Falk-Torp u. raage II mit anord. hraukr

..kegelformiger Haufen" gleichgesetzt)
;
got. hruk Acc. ,,das Krahen“, hruk-

jan „krahen‘.

Dentalerweiterungen:
Gr. xogvCa , Schnupfen" : anord. kridta ..knurren, schnarchen, brummen",

ags. hrutnn ..schnarchen, schnauben“, ahd. ruffian, ruffim ..rasseln, schnar-

chen, 8ummen“, ags. hrot m. ,.dicke Fliissigkeit, Schleim“, ahd. (h)roz,

mhd. roz
,
rotz (hrutta-), nhd. Rotz

;
mnd. schriiten ..schnarchen, sclinaufen,

prusten“, wfal. Schrute „Truthenne“ schwed. skryta .prahlen"; mdartl.

..schnarchen", norw. mdartl. skryla ..schnauben, prusten“, dan. sAri/ifr ..prahlen,

schreien (vom Esel)", alter dan. ..poltern, briillen, schreien, schnarchen",

norw. mdartl. skrola (*skrutun
)

..prahlen” (vielleicbt auch anord. skraut n.

;
,Pracht, Schmuck", skreyta ..sclimiicken", wenn eigentlich ..Prahl vgl.

norw. skrjyta
,
sclimiicken, loben, groBsprechen, prahlen”, rfiytn ds.X

Hit idg. -t- anord. hrydja ,,Spucknapf
,

isl. lirodi ..Speichel", norw.

mdartl. rydu, skiyda f. „Schleim im Halse"; fern bleiben, da mit anlaut. r-,

ahd. rudo
,
ags. rop, ryppa .Riide‘‘.
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Ygl. Pick I 3 540, I 4 393, Zupifcza Gutt. 208, Hirt Abl. 114, 118, Fick

III 4 107, 475, 573, Falk-Torp u. skryde.

Xicht wahrscheinlicher iiber y.ogv^a, Rotz Liden Stud. 51.

2. ker- „brennen, glfihen, heizen".

Ai. kudayati ,.sengt" ('*kr-d-, d. i. *kero-d-, s. u. km- ..anzfinden 11

,
nasa-

liert kundayati „brennt-1

); lit. kuriu
,

kiirti ,,heizen‘, kurenti ,.fortgesetzt

heizen", kiirstyti .schfiren
1-

,
lett. kuru (

kurstu(*, hurt, frequent, kursltt, kuri-

ndt ..heizen”, aksl. kurjq, kuriti sc „rauchen :

,
kurentje „Kohlenfeuer" usw.

(J. Schmidt Yok. 332, 458, Zupitza Gutt. 114, Yf. LEWb. 2 u. carbo; Ber-

neker 651 zw. ; bait, kiir-, slav. kur- miissen bei dieser Deutung Ablauts-

neubildungen zu *kiir- aus einer idg Red.-Stufe 0 sein; gegen Uhlen-

becks Got Wb. 75, Ai. Wb. 62 Ankniipfung an kcu- ..anzfinden11
s. d); got.

hauri ,,Kohle‘, PI. ..Kohlenfeuer
‘,

anord. hyrr „Feuer‘. Ygl. aber Buga
Kalba ir s. I 105.

Aber arm. krak .Feuer, gliihende Kohle 11 (Bugge KZ. 32, 51 nach

Fr. Muller: *kurrak-) bleibt fern, da idg. k- = arm. k- (Pedersen KZ. 38,

2l)8, s. auch KZ. 39, 380 f., und bes. Liden Arm. St. 1 22 ff. : zu dt. Kohle
,

idg. gu-lo- und -ro- oder mit erst arm. Umbildung von *ku-l- zur *ku-r-

nack hur ..civo ").

Dem bait, kur- kann lat. car-bo, -onis „Kohle“ in der Ablautstufe ent-

sprechen (-b- wohl = -dh-, vgl. ai. kudayati mit idg. d
,

dt. Herd mit idg. t ;

nahere Vergleiche feblen freilich, denn fiber aksl. krada s. u. *kred- „Gebalk‘ :

;.

Lett, ceri „Glut9teine“, russ. cenn . Salzpfanne der Salzsiedereien 11

,
klr.

cervix ,.Boden des Back- und Kochofens, Feuerherd 1-

,
poln. trzon „Herd“

(die si. Worte nach v. d. Osten-Sacken IF. 22, 3 1 S f
. ;

Formans -no- wie in

slav. = lat. forints) ; ahd. herd, as. berth, ags. heard lieid"; ahd.

harsta ..frixura". gnhurstit ,.frixus", mnd. hurst „Rost (zum Braten)' 1

,
ags.

hierstan ..rosten", hierstepanne ..Bratpfanne" (Zupitza aaO., Johansson IF. 19,

123 f-
;
nicht zu ahd. horst, hurst „Gebfisch", ags. hyrst ,,Wald“, mnd. harst

,,Reisig, Buschwerk 1

', Falk-Torp u. rust II, wobei „Rost aus Flechtwerk1-

der Ausgangspunkt gewesen sein sollte; andrerseits sind letztere auch kaum
als ..Reisig zum Yerbrennen11 unserer Sippe zuzuteilen).

Lit. heir.it,as
,
heifi karitis „IIitze“, lett. karsts ,.heif.! ‘, karset „er-

hitzen‘‘
(*kor-s-\ nicht nach Johansson aaO. aus *kor-t-s- mit dem Dental

von dt. Herd, was lit. *karstas
,

nicht kdrstas ergeben hatte, Persson
Beitr. 325 Anm.), wozu vielleicht als hitzig" (Bezzenberger Lit und lett.

Drucke des 16. Jhdts. I, XII Anm. 2, Zupitza aaO.) auch lit. kerstas

, Zorn", kerits, kerhiyas „zornvoll“ kirsti zornig „werden“ (aber anord.

herstr ..barsch, bitter- scheint anderer Gdbed. zu sein, s. Falk-Torp u-

harsk und *kers- „Borste“): ai. knsaka- „brennend; Feuer, Sonne -1 und ka-

idkn- ,.Feuer, Sonne" (beide mind, aus *krsakn-; Petersson KZ. 47, 278,

doch unter der nicht fiberzeugenden Annahme eines alteren kh-, um auch
arm. crarsel . to scald, boil, burn 1 anreihen zu konnon, sowie — ohne -s —
xorovrl .rosten 11

). Ygl. Mfihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 375, II 164.

Eine verwandte Wzf. krtl-s- in lit. krdsnis . Ofen 1

,
lett. krdsns

,
krawe

,

krdss „Oferi“, wozu wohl als „Feuerglanz, Glut 1-
', woraus teils ,.rot

‘,
teils

..leuchtend, hell, schon", aksl. krasa ..venusras, pulchritudo", russ. krasd
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„Schonheit, Zierde, Schmuck", aksl. krasbm ,.schon, angenehm. weiB geklei-

det‘
-

,
russ. krdsnyj „rot, schon -

, cech. krasny ..schorl, alt auch licht, glanzend“

und . rotlich
-- (usw.; s. Berneker 607 f.). Aber besser Buga Kalba ir s. I 179.

Ein aus ker- erweitertes *k(e)r-em- sueht man (nach Persson Wzerw. 94

Anm. 1) in lat. cremo
,
-are ..verbrennen (tr.)“, umb. krematra pi. *crematra

, Art GefaB zum Braten des Fleisches, Braten“ und in gr. xegayog ..Topfer-

erde. Ziegel, Topf, Krug‘ (Venn
.
gebrannte Erde '? Yanicek LEWb. 2

67 ; oder doch zu xegdvvv/Lul — Ganz unsieher ai. Icalmali- ,,Glanz ?, kal-

molllci
,
flammend, brennend --

?, Bezzenberger BB. 16, 251). v. d. Osten-

Sacken IP. 33, 20 1 vergleicht mit cremare aksl. kremy
,
Jcremem ..Kiesel

kremykz ,.Feuerstein‘, lett. Icrams ,,Feuerstein‘, docb seheint eher.Feuer-

(stein)
-- aus ,.Iviesel

-

‘ verengert zu sein, wie aueb bei si. kresati ,.schlagen £{

und ,.Feuer schlagen“ (Berneker 61 1) wohl erstere Bed. die urspriingliche

ist, so daB mit unserem ker- kein Zusammenhang besteht. Freilich will

Reichelt KZ. 46, 328 f. unter „8eblagen — Feuer schlagen“ ker- ,brennen --'

mit *ker- (s. u. qre-k-) ,,schlagen -- gleiehsetzen, auch als „festschlagen" Sippen

wie *kred- „Gebalk - anreihen: mir nicht annehmbar.

Ob zu cremare als ,.Decoct“ auch cremor ,.der aus aufgeweichten Ge-
treidekornern oder sonst aus Pflanzen gewonnene dicke Saft, Brei? Eher
(Fick II* 94, s. auch Geyer AflL. 8, 471) zu gall, xovg/ui, mir. cuirm

,
coinn,

cymr. civrwf
,
corn, core/", coruf ,.Bier ‘, wozu Charpentier IF. 35, 259 an-

sprechend ai. karam-b(h)d- m. ,.Griitze, Brei ££

,
kuhnasa - m. „saurer Schleim

Ton Friichten, saurer Reisschleim“ stellt.

kera*-, keraxi- „mischen, durcheinanderruhren“, z. T. auch „Kochen“ (vom
Umriihren).

Ai. grdyati ..kocht, brat -

,
gnnuti ,.mischt, kocbt, brat -

,
grita- ,.ge-

mischt -

,
clrtd- ds

,
grata-, crtd- ..gekocht, gebraten" (g> uyana- n. ,.das

Mischen - Ablautneubildung, wie Kaus. grapdyati kocht, brat, brennt

Topfe usw. --

), a-gir- f. ..Zumischung warmer Milch zum Soma 1- (hochst

fraglich ist dagegen, ob z. B. nach Brugmann IF. 17, 363f. auch ai. grt-

,,Gluck, Heil, Schmuck, Zierde, Schonheit -

,
av. srt- ..Schonheit-- auf dem

Begriff der richtigen, guten Mischung beruht); av. sar- ,.sich vereinigen

mit, sicb anschlieBen an, es halten mit -

,
sar- f. „Yereinigung, Yerbindung --

;

gr. xegdvvvpi . mische, verbinde harmonisch, vermittle, gleiche aus --

,
ep.

xsgaco, xegatco, Fut. y.egdoco, att. xegcT), Aor. lxegao(a)a
,
jon. emxgrjaai, Pf.

y.exgapai, d-y.gd.TCH

;

..ungemischt, rein; sich in ungehemmter Kraft auBernd,

unbandig -- (kann *ker.i-tos fortsetzen, erweist also nicht idg. a als zweiten

Basisvokal; ebensowenig der nach dem ro-Ptc. gebildete Aor. jon. e.at-

xgrjaai und) xgdois ..Mischung -

,
y.gazj'jo ,,Mischkrug“; yJgvqyt, y.iovum (nur

Prs. und Impf); axT/gurog in der Bed. ,.rein (^Yasser)
--

,
metr. Dehnung fur

*dxegaTog (sehr fraglich yjgayog ..Topfererde -

,
s. u. h r- ..brennen -

; noch

mehr Brugmanns aaO. Deutung von xaigog ,.der reclite Augenblick usw. -£

aus xag- = av. sar- f. >o-?„gehend -

als „zu passender Verbindung kommend,
in harmonischer Vereinigung vor sich gehend -- oder aus dem adv. Lok.

*y.agi dieses St. adjektiviert; ansprechender Boisacq 538 Anm. 1: y.uag-iog

: xvgm ..treffe, treffe zu--

). Wahrscheinlich anord. hrbra, ags. hrcrun, ahd.

Q^raoren ,.in Bewegung setzen. riicken, riiliren
--

. as. hrora .,Bewegung, Auf-

Walde, Etymologiscbes Worterbuch F. 23
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ruhr‘, ahd. ruora ,,Bewegung (auch im Leibe: nhd. Ruhr)11

, ags. as. hrdr

„rfihrig, stark“, ags. hrer (engl rear) ,.halb gekocht" ; zwar von Trautmann

ZfdtWtf. 7, 171, Scheftelowitz ZdMG. 59, 696, Charpentier KZ. 40, 454 mit

av. fraxrarahayeiti „erschfittert‘, as-xraxvanutama- ,,der am allermeisten

antreibende, anregende" zu einer verschiedenen Gruppe zusammengefaBt,

doch ist dieses wie germ. Sippe leieht aus ..aufmischen = in lebhafte Be-

wegung bringen" zu gewinnen und daher doch wohl anzuschlieBen
;

vgl.

bes. ags. hrer und dt. aufruhren (s. Uhlenbeck KZ. 40, 555, auch Reichelt

KZ. 39, 21, Falk-Torp u.rfire m. Lit.; germ. *hrozjun nicht nach Sommer
Gr. Ltst. 74 zu gr. y.oovto ; fiber aisl. hronn, ags. haem „Welle" s. u. *krosno-

„Quelle ‘ Fick 1
4 43 f., Zupitza Gutt. 1 87 ;

das von letzterem angereihte

anord. hrinn
,
ags. hrnmn „berfihren, streifen" wohl vielmehr zu lett. Icrict

„den Rahm abschopfen", kreinis ,.Rahm‘, lit. krena ds. (s. Falk-Torp u.

rim). Tiber (Reichelt aaO.) lit. sarmas ,.Aschenlauge" siehe vielmehr u.

kormno- ..atzende Flfissigkeit Hochst unsicher (s. u. *suer- ,,re<len“) auch

russ. ssora ,,Zank-‘ (als „durcheinander, aneinander geraten"?). — Tiber

gall. y.ovQfu ,,Bier" usw. s. u. *ker- „brennen“.

ke-ro- Farbbezeichnung?

Ai. qdrd- ..bunt, scheckig", dessen -ra- als formantisch erwiesen wird

durch die av. Zsform *ca-(i)i- in sai-muzi EK. „der ungleichmaBig gefarbte

Eselinnen hat” (Bthl. Wb. 1 569 f ) ;
gr. xyovkog „der blaue Eisvogel - (Prell-

witz 2
s. v. BB. 30, 176; Deminutivformans -vkog, daher keinesfalls im For-

mans mit lat. caer-ulus gleichzusetzen; y.rjgvXog nicht nach Lagercrantz sertum

philol. C. F. Johansson oblatum 1 1 9 f. als ,,geiles Yogelmannchen" zu xrjXcov

..Zuchthengst 1

,
einer Ableitung von y.rjXov im Sinne von Jioo&r], s. u. *skel-

,.springen”)
;

(aber slav. sen
,
grau“ vielmehr aus *khoi-ros

,
s. u. *kei- in

Farbbezeichnungen). Da8 lat. caeruliis, -eus „dunkelblau“ hierher ge-

hore und caelum ,,Himmel ‘ erst daraus synkopiertes substantiviertes *caer‘-

lom sei, ist nicht wahrscheinlicher als die altere Ansicht, daB caelum der

Ausgangspunkt und caerulus aus *caelolos diss. sei (s. Lit. bei Vf. LEWb. 2

s. v. und sqai-t-, -d- ..hell”). Auch die Gleichung card- : xi]g[vXo]g ist nicht

ganz sicher, da letzteres auch aus *xt]XvXog diss. sein und als Dehnstufen-

bildung zu *qel- in y.eXaivog usw. gehoren konnte. *ke-ro- vielleicht als

*ke[i]-ro- zu kei- in ..Farbbezeichnungen"; keinesfalls Dehnstufe zu ker-

,.grau“, da ke-ro- formantisches -ro- hat.

(qerk-:) qork- : qrk- (oder allenfalls qarlc- : qrk-) ,,einschrumpfen, magern".

Ai. krqa- ,.abgemagert, hager, schwachlich", krqyafi . magert ab‘, av.

kdrdsa- ,,mager -

; aisl. horr (*hurha
-) „Magerkeit“ (Th. v. Jensen Nord.

Tidskr. 9, 41, cit. nach Berneker 670; aber nhd. hager kaum als *hange>'

hierher nach Zupitza Gutt. 104, sondern nach Trautmann ZfdtWtf. 7, 267 zu

Wz. qak- ..abmagern")
;

lit. kdrstu, karsti „sich in hoherem Alter befinden”,

iskdrsqs „vor Alter hinfallig', karsinti ,,aufhalten, verzogern", karse

,,Altersschwache‘, lett. nu-kdrst „veralten, reif werden"; klr. kors „aus-

gerodete Striche Landes”, skr. krsljav „im Wachstum zurfickgeblieben",

slov. krs m. „Strauch ‘, krzljdv „verkfimmert, zwerghaft”, cech. krs ,.Zwerg-

baum“, krs-ati, -nouti „abnehmen‘, zakrsly strom ..verkfimmerter Baum",
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alt zakrsald „Unfruchtbare“, slovak. krsek „Zwerg“, poln. mdartl. karslak

„niedriger, astiger, so gekriimmter Baum, dafi er sich nur als Brennholz

eignet“. — Fraglich wegen der abweichenden Vokalstellung lat. gracentes

(gloss, cracentes),
gracilis

,
gracilus „mager, schlank, zierlich", Gracchus EN.,

auch wenn gr-c- nach Solmsen KZ. 34, 21 Anm. aus cr-c- diss. ist (cracentes

konnte aber auch alte Orthographic fur gracentes sein; ob dann zu ger-

„drehen“?).

Lit. bei Yf. LEWb 2 u. cracentes
,
Berneker aaO.

qert-, qerat- „drehen, zusammendrehen", vielfach vom Biegen und Ver-

flechten von Asten zu Flechtwerk, Hiirden; „fest zusammengedreht =
kompakt, massiv, Knorren". Erweiterung von qcr-

;

s. u. 3. (s)qer-.

Ai. krnatti „dreht den Faden, spinnt", karttar- „der Spinner" (nicht

besser zu lat. colus, gr xX(h&u)\ crtdti „bindet, heftet zusammen" (un-

berechtigte Zweifel bei Hirt BB 24, 249, 267), kata- m. „Geflecht, Matte"

(mind, fur *krta- Charpentier IF. 29, 390; kaum *karta-, Uhlenbeck Ai.

Wb. 39), wohl auch kuti-, kntt f. „Hiitte“ (*krtf), kndya- n. (*kijya-)

„(*geflochtene) Wand" (Uhlenbeck Ai. Wb. 56, 57, Charpentier aaO.),

pali koccha- „Flechtwerk verschiedener Art" (ai. *krtsa-, Charpentier aaO.);

ai. krtsnd- „vollstandig, ganz" (Brugmann Tot. 55 f
;
vgl. lat. erassus

,
slav.

*cbrstm).

Gr. xdgzakog „Korb“, xgorcnvr] „Astknorren" (*xoai(bvd, J. Schmidt

KZ 32 370; nicht idg. *krot- nach Reichelt KZ. 46, 341 f., da nur *qert-,

nicht *qret- feststeht); mit u- farbiger Reduktionsstufe y.vgrog, xvqti] „Binsen-

geflecht, Fischreuse, Kafig", xvQtia ^Flechtwerk". Unsicher alb. tierdut

„Kreis, Garnwinde, Haspel", krOuloj „umgebe, umringe" (Jokl SBAk.
Wien 168, 1 42; Entlehnung aus circus, circdlus scheint mir nicht end-

giiltig widerlegt).

Lat. cratis „Flecht\verk aus Asten oder Ruten, Ilurde, Rost, Faschinen",

crates dentatae „Eggen“, cratin, -ire „eggen“ (*q,rdi-, oder *qrati-
,
vgl.

lett. kratihs, lit. krdtui); crassus „fest, solide, massiv, dick, derb, grob"

(lqerat to-s oder qrat-to-st die Bewahrung des -ss- in der Kaiserzeit setzt

freilich a voraus; wenn die Kiirze nicht nach grossus eingefiihrt ist, ware
*qr»t-tos als Gdf. anzusetzen. Vgl. auBer ai. krtsnd- nach Fick KZ. 19, 254

slav. ebrstvz); wahrscheinlich cartilago „Knorpel" (wohl vgl . pahna:

nakafig ; Giintert Abl. 56 steht darin die Reduktionsstufe zur anit-Basis

*qert-, angesichts der set-Formen cratis, crassus kaum wahrscheinlich).

Mir. ceirtle „Knauel“ (Fick II 4 80; aber ags. Lw. ist mir. crett „Wagen-
kasten, Korper", nir. creat „Korper“ trotz Stokes IF. 2, 173, Zupitza

KZ. 36, 242).

Got. haurds „Tiir (*aus Flechtwerk)", anord. hunt ds., as. hurth „Ge-
flecht", ahd. hurt, PI. hurdi ds., nhd. „Hiirde“, ags. hyrdel und fait) hyrpil

Flechtwerk"; unsicher (Gdf. *qert-s-to-, *qrt-s-ti- ?) as. hurst m. „Flecht-

werk, Rost" harsta „Rost“, mnd. harst ds., „Reisig, Gebiisch, Rost" (wovon
mnd harsten

,
ahd. hersten, ags. hierstan „rosten“), norw. mndartl. rust

„Geholz“ ags. hyrst m. „Wald“, mnd. horst, hurst „Gebusch“, ahd. horst,

hurst m. Gebiisch", nhd. Horst “Raubvogelnest" (Fick III 4 77 f.; gegen
Siitterlins, IF. 25,61 Vergleich von Horst mit ksl. chvrastije „Reisig" —

28*
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vgl. auch Falk-Torp u. ris I — s. Berneker 40Sf.
;
andere Deutungen von

Horst verzeicknet Falk-Torp u. rust II).

Ganz strittig got. hairpra n. pi. „Eingeweide“, ags. hreper „Brust, Bauch,

Herz‘, ahd. herdar „Eingeweide“, (aber ags. mid(h)riper „Zwerchfell“, afries.

midrithere. michith
,
midrede ds. enthalten ag. hrider „Haut“(?), von einer zu

sqer- „schneiden“ gehorigen Wzf. *qr-ei-t-, Lehmann Afneuere Spr. 119,

188 Anm. 7.); es waren die Eingeveide als Geschlinge bezeichnet. Ygl. lit.

kartoklis PI. „Faltenmagen“. Andere stellen diese Sippe zu kerd- „Herz“,

wieder andre zu *qcr-t- „schneiden“. s. die Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. crassus,

Falk-Torp u. rxr, Charpentier IF. 29. 392 Anm. 4, Berneker 148, 150. —
Anord. herdr f., PI. herdar „Schultern“, ahd. harti, herti f. „Schulterblatt“

liegt in der Bed. zu weit ab, um etwa mit lat. cartilngo auf eine idg.

Yokalisierung *qart- schliefien zu lassen, s. Yf. LEWb. 2
s. v.; fiber russ.

korlydci
,

angeblich „Schultern‘‘', s. vielmehr Berneker 671; russ. kortocki

„hockende, kauernde Stellung‘‘ — wohl zu xvgrog^y.ogcovog mit -to- Suffix

von der einf. Wz. qer- liegt in der Bed. ebenfalls ab; andrerseits ist auch

Bezzenberger BB. 23, 315 Yerbindung von herdar, harti mit lit. kreklas
,

apr. kruclan n. „Brust :‘ wegen der verschiedenen Yokalstellung durchaus

unsicher.

Lett, knitifis „Kiifig; GefiiB, womit gefangene Fische geschopft verden“,

lit. krotai „Gitterwerk“ (Endzelin Gl. 3, 275; lat. crdtis kann im Yokal

genau entsprechen): apr. coito „Gehege“ (z. B. Trautmann Apr. 361,'; na-

saliert (vie slav. kre\t]/iqti) vielleicht lett. knetns (ware lit. *krentnas
)

„tficlitig, tapfer“ (venn ursprgl. soviel vie russ. krufo, s. u.; v. d. Osten-

Sacken IF. 23, 381); lit. k/ahtas „steiles Ufer“ fvgl klr. krutf/j „ge-

wunden, steil, schrofiP, kruca „steiles Ufer“ und siehe zuletzt Trautmann

IvZ. 46, 265). Ygl. aber Muhlenbaeh-Endzelin Lett.-D. Wb. II 269, 284.

R.-ksl. m,stvb, tsrstvz „solidus, fest; lauter, echt“, russ. cerstvz „hart,

trocken; fiihllos; altbacken“, serb. cvrst „fest, hart; vollfleischig
1
' usw.

(
*qrt-tu-os

,
vgl. oben ai. krtsna lat. crassus, und zur Bed. unten slav.

k/qtb, sowie ai .
gruthda- ,,geballt, knotig“: yratlinuti „knfipft“, nhd. droll:

driller/, drehen, Fick IvZ. 19,254, Wb. I 1 25, 385, Berneker 171, nicht

vorzuziehen ist Yerbindung dieser Gruppe mit got. hardus, gr. xgarog durch

Miklosich LP. 1123, J. Schmidt Yok. II 33, Zupitza Gutt. 109, zw. Brug-
mann Tot. 55 f.). Nasaliert slav. *kietati, *krc[l]nati, russ. krdtatb, krunuts

„von der Stelle bewegen, umwerfen: berfihren1
', sloven, kretati „venden,

lenken, drehen, rficken“ usw. (s. Berneker 612), ablautend *krqib in russ.-

ksl. krulh ,.tortus. immitis £i

,
russ. lcndz „drall; jah ,

steil (s. oben zu lit.

kruhtas); dick eingekocht; rauh, kalt; hart, strong: hartnackig“, serb. knit

„dick, tortus, rigidus, durus, firmus; poln. krcly „drall; gewunden, krumm;
gedreht, gekriiuselt 1

,
ksl. krq-tii. krqfili se „torqueri“, russ. krulitb

,,
drehen,

winden, wirbeln, schntiren - ' usw. (s. Berneker 627), slov. krotica .,Knoten

im GespinsL, <ech. krutina „ds.; Windung: Wiegc“, poln. sknj/ca Weiden-
seil‘‘.

Ygl. Curtius 5 144. Yf. LEWb. 2 u. crassus, Berneker aaOO., zum Neben-
einander der anit- und set-Basis Zupitza KZ. 36, 65, Reichelt IvZ. 46, 341 f..

Persson Beitr. 657.
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qert- „giirten“.

Air. fo-cridiyedar „accingat“, criss „Giirtel“ (
*qrd-su-), rnir. fo-chras „Giir-

tung“, cymr. crys „Giirtel, Hemd“, gwreyys (fiir *gwe-yrys aus *gwo-grys)
„Gurtel“, acorn, krd2 „Hemd“, gnujis „Giirtel‘‘, bret. krez „Hemd“, gmiriz

„Giirtel“; mss. ceresz (neben cerrzv, das 2 durch EinfluB der Praep. cerezz hat),

„der um den Leib geschnallte Geldgurt“, klr. ceres ,,lederner breiter Giirtel,

Geldkatze“, poln. trzos „Geldgurt, Geldkatze“. Rozwadowski Rozprawy

Ak. Ivrak. 25, 41 9 f., Pedersen KG. I 42f. (wo aber russ. crredit* „abwechseln‘

auszuscheiden ist, s. Berneker 144), Berneker 148. Yielleicht wie qert-

„drehen“ eine Erweiterung von (s)qer- „drehen“.

kerd etwa „handwerksmafiig geschickt, klug berechnend“.

Gr. y.egdog n. „Gewinn, Yorteil“, y.egdtmv „niitzlicher, ersprieBlicher“,

yjgdiorog „der verschlagenste (Horn.): ersprie61ichst“, y.egSahog ,.gewinnend,

niitzlich, listig", y.egdaleg, y.eodd) „Fuchs“, y.egdaivco ,.gewinne"‘; aus dem
Gr. stammt lat. ccrdo „gemeiner Handwerksmann“ (s. Yf. LEWb. 2

s. v.,

Debrunner IF. 21,20); urverwandt air. cerd „Kunst, Hand\verk“, cerd

„aerarius, figulus, poeta“, cymr. cerdd „musica“. Curtius 5 155. Weitere An-

kniipfung an *"ker{e)d- „Herz‘ (als Sitz des Verstandes) iiberzeugt mich nicht

(gegen Schrader KZ. 30, 474, Johansson BB. 18, 27, Debrunner IF. 23, 5).

(kered:) kerd-, krd-, krcd- „Herz“.

Arm. sirt, Instr. srti-v jjHerz'' (Hiibschmann Arm. St. 149, Arm. Gr. I 490;

aus *kerdi-, vgl. kerd- in gr. xrjg
,
apr. seyr); gr. xagdia (att.), y.gadh] jon ),

xag£a (lesb.), xog&a (kypr.) „Herz; Magen; Mark bei Pflanzen“ 1 *lrd(i,)a),

dicht. y.fjg, -og n. „Herz“
(
*lcerd ;

ausl. -d schwand bereits vor der Langdiph-

thongkiirzung, im Gegensatz zu -t; y.iag Neubildung nach eag: goog)\ lat.

cor
,
(aus *cord liber *cors, *corr), cordis ,,Herz“; air. cride n., nir. croidhe

„Herz“, cymr. craidd „Herz, Mittelpunkt“, bret. kreiz „Mitte“ (s. Pick II 4 95,

Pedersen KG. I 69, 179; das Ir. laBt sich mit urk. *kridiom aus *krdiom

erklaren, vorausgesetzt, daB die dunkle Farbung der anl. Konsonanz

Erklarung findet; die brit. Formen verlangen dagegen eine Grundform

*krodiom; kelt. ue-kord s. u. au- „herab ‘); got. hah to, ahd. herza, ags.

heorte, anord. hjarta n. „IIerz“
(
*kSrd-on-); lit. si>d'ts f., Akk. sirdi

,,Herz, Kern. Mark von BaumerC ; lett. sihls f. ,IIerz“ und scfde f. ,Mark,

Kern iin Holze“ (Grundformen *serd- und si-rd-, vgl. den alten Gen. Sg.

sirdes und Gen. PI. sirdi{, die auf idg. *kerdes und *kerdum beruhen, siehe

Trautmann Bsl. Wb. 302); apr. scyr n. (
*kerd

,
zum m. o-St. erweitert shas,

Akk. stran „Herz“ (s. de Saussure MsL 8, 439, Trautmann aaO.); aksl.

sndu-r, serb. srce „Herz“; hochstufig aksl. srdla ,,Mitte“, russ. seredd ds.

— Ygl. im allgem. Curtius 5 143, Brugmann II 2
I, 132, zum zweisilbigen

Wzansatz Hirt Abl. 124.

Ai. fardhate „ist frech, trotzt“ bleibt trotz lick 1*44 fern.

Hichtliierher (sondern zu mir. crctair, Reliquie*
-

)
idg. kred-dhv- „Zauberkraft

worauf setzen, glauben. vertrauen" (trotz Kretschmer Einl. 141) in ai. grad-
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dadhat „vertraut, glaubt“ (getrennt noch z. B. (p ad asmai dhatta „glaubet an

ihn!“) rrad-dha „Yertrauen“, Av. zrazdft- ,,glauben“ (aus *sradza- durch volks-

etym. Anlehnung an ztrsd- „Herz“, s. Bartholomae Airan. Wb. 1702 m.

Lit.\ lat credo „glaube“ (zum Lautlichen s. Yf. KZ. 34, 494, Solmsen

IA. 19, 30f., Sommer Hdb. 2 242 f.), air. crelim „glaube“, cymr. credit ds. (nicht

*crethu, daher erst spat zur festen Zs. geworden, vgl. Brugmann I 2 691 ;
siehe

aucb Pedersen KG. I 113), corn, crezy
,
mbret. cridiff

,
nbret. credi „glauben“.

Nur Reimwort zu ker(e)d- ist ar. Shard- in ai. hrd, Gen. -ah n. „Herz“,

su-hard- „gutherzig, befreundet' -

,
av. zorod-a (Indr.) „Herz“

;
s. z. B. Lewy

KZ. 40,419 gegen Siebs' KZ. 37, 300 Yersuch, mit Hilfe der beweglichen

s- einen etymologischen Zusammenhang zu konstruieren ;
verfeblt ist auch

Bugges BB. 14, 73 Yermittlung unter kk-.

kerdh(o)- „Reihe, Herde".

Ai. rardha- m
,

cardhas- n. „Herde, Scbar“, av. saroSa-, apers. pard-

,.Art, Gattung"; got. hairdo, aisl. hjord, ags. heord
,

ahd. lierta „Herde“
(davon got. hairdas, ahd. hirti usw. ..Hirt

)
und ahd. herta „Wech8eI( ''

(eigentlich . Reihenfolge"), anord. herdi.n Dat. pi. ..vrechselweise
1

'

;
im Bsl.

mit westidg. Guttural (d. h. alte Entlehnung aus dem centum-Gebiet, Brug-
mann I 2 546, Yf. LEWb. 2

u. creo, Berneker 144, kaum erst jiinger aus

dem Germ., Hirt PBrB. 23, 322, BB. 24, 233) lit. kerdzius (und sherds t us)

..Hirt ‘ (setzt ein *b rdd ..Herde - voraus), apr. herdnn Acc. ,.Zeit" (eigent-

lich .,*Reihe, Reihenfolge ); abg . cr'-da . eqnjyegia, Reihe nach der Tages-
ordnung" und ..Ilerde -

,
< rediti ,.(*anreihen, anordnen =) bewirten -

‘, klr.

ceredd ..Reihe: Herde, Rude! -

(usw., s. Berneker 144). Ygl. bes. Pick
KZ. 20, 167, Osthoff Par. I bff.

Die Zusamrnengehorigkeit der germ, und bsl. Worte steht wegen der
Doppelbed. .Reihe" — . Herde ‘ auBer Frage; wenigstens sehr wahrschein-

lich ist auch die der arischen (die freilich Reichelt KZ. 46, 317 mit av.

sar- ,sich womit vereinigen

s

Wz. hern* ..mischen -

,
verbindet; Zweifel

an ihrer Zugehorigkeit auch bei Fick III 4
78, Falk-Torp u. hjord). — Ost-

hoff aaO. legt Wz. her- ..wachsen -- zugrunde, was zwar unsicher bleibt,

aber durch die Bed. . Reihe nicht widerlegt wird, da diese aus . nach-
einander (im Giinsemarsch) ziehendes Rudel“ abgeleitet oder (nach Feist

Got. Wb. 124) aus dem abwechselnden Bezielien der Weideplatze geflossen

sein kann. — Mit Abtonung allenfalls hierher cymr. cordd ..Gruppe, Schart!

(Stokes BB. 25, 254), doch bereitet die verschiedene Vokalstellung des wohl
dazugehorigen mil-

, crod ..Yieh, Reichtum -

(ibd.) Schwierigkeit; vielleicht

daher (s. Pedersen KG. II 381) zu cymr. cerddnf ..wandle : abret. credam
. vado" (

Zug = Trupp Yieh ‘
; s. srjer- . springen -

). — Sehr unsicher end-
lich gr. y.oodvg . Haufe --

, v.ogdvo/uat ..erhebe mich", xogOvvco ,.haufe auf,

an" (Osthoffj
;

sie konnen zwar als emporwachsen, -gewachsen zu %er-

..wachsen -

gestellt werden, doch steht auch Bezieliung zu y.ogvg, y.OQVtpi
j

y.6gv/i[Sos (s. her- ..das oberste am lvorper
) unter formeller Anlehnung an

nhfj&og, Jill
I
i)eg, nb]§va> zur Erwagung.

Mit y.ood-vg, -v(t)o) verkniipft man z. T. (zuletzt Persson Beitr. 168) ai.

rardhati ..tritt keck, trotzig auf, schert sich worum nicht -

,
cardha- ,,frech,
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trotzig
££

,
grdhya ..Frechheit, Trotz“, av. sarndana- ..Verachtung, Yerhohnung££

,

PI. konbret ..Yeraehter, Schander££

,
fiir welche die (von Uhlenbeck Ai. Wb.

305, Yf. LEWb. 2 u. creo vertretene) Gleichsetzung mit cdrdhati .,furzt“

als „oppedere alicui ‘ (oder „blasen ££

: „aufgeblasen sein •) allerdings nach

Bartholomae Airan. Wb. 1567, Persson aaO. zu bezweifeln ist; doch ist die

Bed.-Farbung dieser ar. Worte von der von xogdvg sehr verschieden.

qerep- „Zeug- oder Lederlappen; bes. Schuh ££
.

Ksl. knpa ,.textura, Lappen“, iskrzpiti, -ati „ausflicken££

,
bulg. kirpa

,.Lappen, Tuch; Flicken ££

,
Izrpac ..Schuhflicker £

,
kirpa ..stopfe, flicke*, serb.

kirya
,
Fleck, Stuck Leinwand £

‘, krpiti , flicken“ (Berneker 669 f.)
;
mit der

Bed. . Schuh 1-
(vgl. suo : siltor), serb. krplje

,;
Schneeschuh“, poln. kir.rpce

..Art Beschuhung , cech. krpec ..Bastschuh £

; lit. kurpe, lett. kurpe
,
apr. kurpe

„Schuh -

;
lat. carpiscnlum ,,Art Schuhwerk £

(erst bei Vopiscus, und fremder

Herkunft verdachtig, wie das ahnliche gr. xagfiauvog ,.aus Leder‘, xag-

Paxivr] ,.Lederschuh“, Berneker aaO.); air. cairem ,.Schuhmacher‘
(
*kar

-

piamos
,

idg. ger\o\p-), cymr. crydd ds. (
*cerydd

,
*karpijos

), com. cliereor
,

bret. kcre, kereour ds.
;

mit Yollstufe der 2. Silbe y.ggmg, -idog ..Schuh;

Fundament eines Baues £

(lat. Lw. crepida). Rhys Rc. 2, 329, Bezzen-

berger BB 17, 214, Fickll 4
70, Mikkola BB. 21, 120f. Miihlenbach-

Endzelin II 325.

Fiir leichte Basis qerep- (wegen der durch die Zweisilbigkeit bedingten

bsl. Intonation nicht unmittelbar mit lit. kerpti, kirpti „schneiden -1 usw.

als ,,abgeschnittenes Stiick Leder • zusammenzubringen, s. Berneker aaO.),

beweist (trotz Hirt IA. 30, 7 aisl. hriflinqr, ags. hrifi-ling „Schuh“ (Zupitza

Gutt. 125, Fick III 4
1 03. DaB qere-p Erweiterung von sqer(e) ..schneiden'"

sei (zuletzt Reichelt KZ. 46, 339, vgl. z. B. y.gdmtov), ist wabrscheinlich.

Ober aisl. hrcfni s. vielmehr u. qrotn- „Gestell aus Brettern" und sqer-,

sqrem- „schneiden‘ £

.

kerbero- und qerbero- ,,scheckig y
(vgl. Jeer- neben qer- in Farbbezeich-

nungen).

Ai. gdrvara- ,,bunt, scheckig-£

,
edrvari ..Tier der Maruts, Nacht ££

(

v

steht

fiir b, vgl. Wackernagel Ai. Gr. I 184 und:) <;abala-, qabdra- (diss. Schwund
des ersten r) „bunt, scheckig ' (daneben knrbara -, karvard-, kdbara-, kam-
bnra-, knrbura-, knrbu- ds.); gr. Kegflegog ursprgl. ,,der Scheckige 1

', vgl.

die mythologische Wendung von ai. garvart.

M. Miiller KZ 5, 148f., Uhlenbeck Ai. Wb. 47, 303, 305. Slav, soboh

„Zobel 1 (Zubat)7 Afsl. Ph. 16, 413) scbeint aus dem Arischen zu stammen.

Die Wz. kerb- sucht Liden Stud. 50 f. in air. corbaim ..besudle, beflecke' 1

,

corbitd ..pollution, corruption - und lit. kirba ()> lett. kirba
)
..Sumpf, Morast££

(oder -ba suffixal? s. Leskien Nom. 590), und betrachtet *kcrb- als Erw.

der Farbwz. qer- (s . qers). Petersson LUA. 1916, 38 will auch y.agvgvov

pekav Ides, (statt aus idg. *kru-»w- : ags. hrfim ..schwarz") aus *y.agjh’o-

deuten(??). Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. II 383.
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qerbheto- (5“?) „Kiirbis".

Ai. carbhapi- m., eirbhati t‘. „cucumis utilissimus", lat. cucurbita ..Kiirbis"

(Yanicek LWb .
2
64, Fick I 4 25, 187, Yf. LEWb .

2 206; die lat. Reduplika-

tion wohl erst nach cucumis eingefiibrt).

Yerschieden ist ags. hwerhwrtte ..Kiirbis" (so, nicbt hwerfelte zu lesen,

Hoops Lbl f. grm. und rom. Phil. 1 8, 1 23), wohl zu ai. karkatt
, karkfiru-

m. ,,eine Kiirbisart
",

karkatnka- n. ,.eine bestimmte giftige Knolle" (Zu-

pitza Gutt. 59, Schrader bei Helm Kltpfl .

8 324; Hoops sucht weniger an-

sprechend in Jiwerhicette
,
hwer ,,Kessel und vermutet volksetym. Nach-

bildung nach dem Paar cucumis ,,Gurke •
: cucuma „Krug, HohlgefaB").

qerm- „ermuden, rasten, schlafen".

Ahd inhd. liirmcn
,
mndl. hcrmen .ruhen, rasten", lit kinny-ju

,
kirmyti

„schlafen" (J. Schmidt KZ. 21, 96 unter trotz Uhlenbeck Ai. Wb. 319
richtiger Trennung von kirmyti „\Vurmer bekommen 1

). Alle andern An-
reihungen (s. Zupitza Gutt. 116 m. Lit., KZ. 37, 401) sind unwahrschein-
lich oder falsch: iiber ai. cram- und klnm- ..miide werden" s. u. *klem -;

iiber gr. y.aoog ..Schlafsucht " fauch noch bei Prellwitz 2 2o9
) s. vielmehr

Boisacq 414; aisl. hruma ,,sehlaff, matt werden" ist Denominativ von hrumr
„gebrechlich“; alb. kremte ,.Feiertag‘" (Bugge BB. IS, 168 zw.) weicht in

der Vokalstelle ab und kann auf ganz anderer Anschauung beruhen (ein

anderer Deutungsversuch ist unter qnr ,preisen“ erwahnt).

Gleichsetzung mit Jcormo- „Qual"‘ (Fick I 4
44, 423) wird durch den Gutt.

und die Bed. widerraten.

(kerem-), krem- (: krorn-) und kerm- (bes. mit s-Formans) 1. „Z\viebel- und
Knoblaucharten"; 2

. „Eberesche u. dgl.“; Anlaut q-, vereinzelt k.

Gr. y.oeuvov Hes., sonst (durch Ass. daraus nach J. Schmidt KZ. 32,

346) xgoyvov „Zwiebelart :

‘ (*krcmusom); mir. crim, cymr. (reduktionsstufig)

craf „Ivnoblauch“; ags. hramsan, engl. ramsons „Waldknoblauch“, norw.
schwed. dan. rams ds., mnd. ramose

, remese ds., nhd. (bair.) rams ,.ds.“

(Allium ursinum L.); slav. *cerimsa, *cermucha in russ. ceremsa, ceremica,
ceremuska „Barenlauch, Allium ursinum", poln. trzemucha ds., mit Pol. skr.

sr'ijemus m., -saf. und srijcmuz, -za „Art wildwachsendes Zugemiise"; lit.

kermuse „wilder Knoblauch". Bugge KZ. 19,419, Fick II 4
98, Zupitza

Gutt. 122, Pedersen IF. 5, 33, KG. I 121, Berneker 145 f.

Man erwiigt, ob damit die folgende Bezeichnung des „Prunus padus"
(ebenfalls starkriechende Pflanze; Uhlenbeck Ai. Wb. 67, Berneker 145
zw.) zu verbinden sei: russ. cer'emcha, ccr'ema, cetemucha „Faulbaum, Ahl-
kirsche, Prunus padus", klr. cerem-clia

,
-ucha ds., sloven, erpn-ha, -sa

(und mit Palatal) sreni-sa
,
-sa ds., poln. trzp.mcha

,
cech. alt trenuha

,
heute

stremcha ds.; lett. cermauksis
,
cermuoksis „Eberesche“ und mit Palatal ser-

mauksi
,
sermuksi PI. ds., lit. Sermuikle, -sne ds. Wenn

, Eberesche" die

ursprgl. Bed. ist, als „Baum mit roten Beeren" zum Wieselnamen *kor-
men-, sofern dieser auf die rotliche Sommerfarbe des Tieres gehn konnte?
Unsicher ist auch der Yergleich von ai. kramuka- m. „BetelnuBbaum und
andere Pflanzen", krmuka- m. „ein Baum" (Uhlenbeck aaO.). Gall. ON.
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Cormiliae
,
heute Cormeilles

,
frz. cormil

,
cormier „Spierlingsbaum“ (ala kelt.

Lw. von B. bei Pick II 4 91 mit den bait, verglichen) werden von Schuchardt
ZfromPh. 24, 412. Meyer-Liibke Rom. et. Wb. Nr. 2072 vielmehr aus gr.

xofxago

g

„Erdbeerbaum“ hergeleitet (dessen Deutung aus *y.oQ/uaQog
,
siehe

Niedermann bei Boisacq 488 Anm. 1, unsicher ist).

qerno- „Kinnbacken“.

Cymr. cern „Kinnbacken“, bret. kern „Miihltrichter, Scheitel, Tonsur“,
mir. cern „Ecke, \Vinkel“ (es liegt die Vorstellung des Knicks am Ivinn-

backen vor)
;

abg. crmovvnaja „juvXcu“, r.-ksl. crenovbttz (zubz), crZnovUzcz
,,/uvXrj, dens molaris", Slovak, cren „Kinnbacken“ usw. Zupitza BB. 25, 101,
KZ. 37, 399, Berneker 147. Beziehung zu sqer- „sehneiden“ wiiBte ich

nicht glaubhaft zu maclien (Backenknochen von Tieren als Grabscheit??).

1. ker(s)- „Borste, steifes Haar; starren, rauh und kratzig sein“.

Ai. *cala- in kajmcchala n. „Haar am Hinterhaupt“ (z. B. Zupitza KZ.
37, 400).

'

Lit. serijs ,,Borste“, seriiios
,

sertis „haaren, Haare lassen“, surkstiis

„rauh“
; lett. sari „Borsten“; abg. srzstb (=ahd. hursti) ,.IlaarA russ. serstz

„AV olle“, abg. sizchzkz „rauh“, vzsraiati „die Haare strauben“, nslov. sersiti

so „sich strauben, von den Haaren“, russ. soroch ,.rauhe Oberfliiche', abg.
OTSwa „rauh“

;
ahd. hursti „cristas

',
norw. herren

, steif, hart“, aisl. (Bugge
BB. 3, 103) herstr „rauh, barsch, bitter“ (nicht besser nach Bezzenberger
Lit. u. lett. Drucke I 12 Anm. 2 zu lit. ker.itas „Zorn“, s. qer- „brennen"

;

liber nhd. Jiarsch usw. s. aber gars- „kratzen“); J. Schmidt PI. 373 (mit

gr. xoQorj, das aber zu ker- „das oberste am Korper‘), Pick I 4 423 ; hier-
her (wenn nicht zu lett. zera „Haupthaar“, s. qer- „Locke“) vielleicht ahd.
as. aisl. har

,
ags. hcer „Haar“ von einer s-losen kurzeren Wzf. (Dehnstufe

-gala-; Parallelismus zu qers-
: qer- „Purchen ziehen‘‘ berechtigt also nicht

zur Annahme von idg. Ass. von rs zu rr, r unter Ersatzdehnung. — Trotz
aisl. skqr auch „HaaP‘ nicht zu sqer- „schneiden“

; auch nicht zu qes-
,.kratzen, kammen1

-; auch versch. von Haar „Flachs‘-, s. u. gars „kratzen“;)
mir. carrach „raudig“ (Fick II 4

72, Falk-Torp u. harsh, wahrend Fick IIP
80 es zu qars- ,,kratzen“ stellte; eine ganz sichere Entscheidung zw. beiden
Ankniipfungen ist kaum zu geben); davon wohl verschieden nir. carrach
„felsig“, wozu mcymr. carrec (PI. cerric

), ncymr. careg (PI. cenjg), ncorn.
karrak

,
bret. karri k (PI. kerrek) „Felsen“ (brit. Lw. mir. carric . Pels, Stein“;

Fick II 4
72, Pedersen KG. I 23, 83; ohne geschichtlichen Zusammenhang

mit den u. *uk- „scharf“ besprochenen Steinbezeichnungen mit dem Anl.
kar-). Kaum aus kelt. *karsikcl

,
sondern eher ligurisch. zum ON Carrara.

Verwandtschaft von kers- ,,starren“ mit ker- „das oberste am Korper ‘

(Fick I 4 423, Prellwitz 2 u. y.oQoq) ist unsicher.

2. kers- „laufen; AVagen“.

Fiir pal. Ic zeugt nach Lagercrantz IF. 25, 367, odooac ajua^ai Hes., das
wie lat. sarracum

,
serracum (ital. -rr- aus -rs-) ,,ein ausliindiseher AVagen

mit zwei massiven Radern und einem Kasten mit geschlossenen Seiten-

wanden" ein illyr. *sarsa = idg. *krsa zur Quelle hat (dadurch entfallen
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alle Anknfipfungen an (s')ker- „hfipfen, springen"). Ygl. lat. curro, -ere

„laufen"
(
*krs»), cursus „Lauf“, currus „Wagen“, equirria „Wagenrennen“

(erweist keinen Anlaut Bersu Gutt. 151, Stokes BB. 25, 254, auch

keine Gdf. *equi-cirria oder -cerria mit hochstufigem *ktrs
;
Brugmann I

2

454, Lagercrantz aaO., sondern ist *equi-curria, woraus assimilatorisch

*equi-cnrria
,
-cirria und haplologisch equirria)

;
gall, carros

,
latinisiert car-

ms „Karren, Wagen“, air. mcymr. carr, bret. karr „biga, vehieulum“ (*krsos;

Fick II 4 72, siehe auch Foy IF. 6, 332); gr. emxovQos „zur Hilfe eilend"

(*-xoqoos ; Fick II 3 67 und bes. Solmsen KZ. 30, 600, Stud. 30, s. auch

Ehrlich KZ. 39, 571); vermutlich mhd. lmrren „sich rasch bewegen" (Froehde

BB. 14, 105), vielleicht anord. horskr „klug“, ags. as. ahd. horse „rasch,

klug“ (konnten auch zu
(
s)ker

-

gehoren; fiber das damit verglichene lat.

coniscus s. Yf LEWb.

2

s. y.); sehr unsicher ahd. hros, -srs, as. hross, ags.

hors „Pferd, RoB“ (*hrussa-), and. Lars ds. [*herssa-; Schade 4 2 * ) ,
da das

-ss- bei einer auf -s ausl. Wz. hochstens als Konsonantenscharfung in

einem Kurznamen verstandlich ware (etwa *hrussa-ehwa „Rennpferd“?);

daher eher zu einer Dentalerweiterung (: ai. kfirdati „hiipft, springt“, Kogel
PBrB. 7, 176) der nicht palatalen Wz.

(s)ker

-

„springen“.

Nicht gegen Palatal sprechen : arm. kark „Wagen“ (Hfibschmann Arm.
Gr. I 458 ;

Lw. wohl aus dem Galatischen, z. B. Pedersen KG. I 82 f., der

frtiher, KZ. 39, 380, an lat. carrus als Quelle gedacht hatte);

lit. karsiii „gehe schnell -

' (Solmsen KZ. 30, 600), da nur eine scherzhafte

Anwendung von knrsiu „kamme, kammle“ (Bed.-Parallelen bei Lager-
crantz aaO.); endlich ai. kfiitha „Ziel, Grenzpunkt, Gipfel; Bennbahn"
(Bezzenberger BB. 16, 120), da zu kastha- n. „IIolz9tfick, Holzscheit“ als

„holzerner Pfahl (meta), Grenzpfahl u. dgl.“, s. Johansson IF. 14, 314 f.,

auch Petersson Stud, zu Fortunatovs Regel 38, 36 (mit Lit. auch fiber die

unannehmbare Verbindung von kudha als „Blickpunkt !< mit ai. caksate „sie

sehen“, gr. xey.uao, aksl. Lazuli „zeigen“).

1. qers- und wohl auch bloBes qer- in Worten ffir Farben, bes. dunkle,
schmutzige.

Ai. krkna- „schwarz“ = apr. kirsnan ds., lett. Kirsna „Name eines FlfiB-

chens“ (etwa „Schwarzwasser“) = abg. cr~om, russ. ierem
,

skr. crn usw.
„schwarz“ (

*t:brxm . *cbrsm; s. Berneker 169 m. Lit.); ohne -wo-Formans
lit. kersas „schwarz und weiB gefieckt“, kt'rse „bunte Kuh“, kersis „schwarz-
bunter Ochse“, kermlis „Ringeltaube“; karsts „Brassen. Blei (Fisch)‘ f

,

kirstTjs „Asche“, schwed. norw. Iiarr „Asche £t (Liden PBrB. 15, 509 f.;

fiber ags. henrd-ham
,

hearch a, nhd. holl. harder
,
herder

;
,Meer-Asche“,

Schroder GRM 1, 588, s. aber Kluge 8 191).

Auf kttrzeres qer- bezieht man (s. bes. Liden Stud. 51, Zupitza Gutt. 109,

Petersson LUA. 1916, 36ff., Scheftelowitz IF. 33, 167, Persson Beitr.):

Ai. karuta- „dunkelrot“, kiirtmgd-, kulm.iqd- m. „Antilope“ (aber abg.
krara usw. „Kuh“ bleibt bei terms usw.. ker- ,.oberstes am Kbrper“; r. kon,
„Masern“ wohl zu sqer- „schneiden“), kirmira- ,,bunt“

(
l;at mam -, kalmasa-

„Fleck, Schmutz, Sfinde“ wohl zu qel-\ Lanka „Auswurf, Lunger', karda-
ma-h „Schlamm, Schmutz, Dfinger" (nicht nach Liden St. 94 f., Persson
Beitr. 886 f. zu oxwq usw., siehe unter sker- „cacare"), (fiber ahd. ham

,
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mhd. hurmen siehe aber unter kormno- „atzende Fliissigkeit"), np. cardeh

„schwarzlich“, kari, karah „Schmutz“, pehl. karic „Mist“; ai. kalkd-h

„Kot, Dreck, Ohrenschmalz
;

Siinde“, ir. corcach „Sumpf*, arm. kork

„Schmutz, Mist“ (? wegen k- statt £-), lit. k'irnos ,.Sumpf, Morast“; vgl.

iihnliches unter ker-.

Erw. konnen sein: as. hrot, ahd. ruo-x, „RuB“; ags. hriirn ds., y.aovvat •

ftv£ai (Schleim) Hes., xagofivov fieXav Hes. (Fick KZ. 43, 139, Persson

Beitr. 750; der Ausgang von xaQvfivov ist zwar auffallig, aber Peterssons

aaO. Deutung aus *xaojh’o- trotzdem sehr unsicher, s. auch u. kerbero-,

qerbero „scheckig“, das wohl eine 6-Erw. unserer Wz. ist.

2. qers- (und einfacher qer-) „Furchen ziehen“.

Av. kcLrayeiti „furcht ein, zieht“, afgh. karal „ackern, pfliigen"; mit -s-

ai. kariati „zieht Furchen *, krsdti „pfliigt‘, karsu-h f. ,Furche, Graben“,

av. karsaiti ,
furcht ein“, karsa- m. n. ,,Furche, Furchstrich, -streifen (auf

dem Erdboden)" karsu- f. jjAckerland''; mit dieser ar Sippe (z. B. Fick I 4

187, Bartholomae Airan. Wb. 449, 457 f.) verkniipft Berneker 136 west-

slav. *cara in eech. cara ,.Linie“, coral i „Linien ziehen", osorb. tiara-

„Furche; Strich, Linie; Durchhau, Wildbahn im Walde* -

,
woneben mit -s-

cech. alt. crcha

,

mdartl. mahr. cert-ha ,Linie“; trotz der Beschrankung auf

das Westslav., die zunachst an Entlehnung denken laBt, ansprechend wegen
des ar und slav. Parallelismus zwischen s-losen dehnstufigen Formen und
schwacherstufigen mit -s.

karsati usw nicht besser zu reloov (Prellwitz 2 und Boisacq s. v. sowie

u. *</M „drehen“j. — Eine Grdbed.
, kratzen* und Gleicbsetzung mit qars-

„kratzen" ist zwar denkbar, aber solange fur letztere nicht e-Vokalismus

einigermaBen wahrscheinlich gemacht wird, nicht annehmbar.

1 . kel- 1. „frieren, kalt“, 2. „warm“.

1 . Ai. gicira- „kiihl, kalt“, m. „Vorfruhling, kiihle Zeit, Kalte, Frost“,

av. sardta- ,,kalt“, np. sard ds., osset. said „Kalte £

‘, av. sara-ba- „Kalte

bringend“; lit. sqlu,
>
sdlti „frieren“ (lett. salt), sdltas „kalt“ (left, salts),

salna „Reif“ (lett. sahvt), pamlas „gefrorene Erde“ = apr. passalis „Frost“,

lit . paszolys „Nachtfrost, Frost in der Erde £

; abg. slana „Reif‘‘ (aber iiber

abg. slota „naBkaltes Wetter“ s. u. him- „spiilen'
£

;
gegen Anreihung von

abg. chinch ,,Kiihle“ s Berneker 393); aisl. lie Ia „Reif £

(.Jn-hlOn
-,

vgl. ai.

ci-cira-)
; Bezzenberger BB. 7, 76, Bugge Arkfnf. 2, 354 f.); ndl. hal n. ,.ge-

frorener Boden ££

,
mit Dehnstufe P ahd. kali „schlupfrig, glatt££

, nhd. bair.

ha! ds., ags. hcelig ,,unzuverlassig“, aisl. hall ,,glatt
££ (aber ags. halstan

,
an-

geblich „Kristall“ bleibt nach Holthausen Anglia Beibl. 15, 319 fern).

Ygl. Fick I 4
44, 208, Zupitza Gutt. 181. — Eine daneben angenommene

Wz. ker- „frieren, kalt“ scheint sich in urspriingliche Farbbezeichnungen

des weiBgrauen Reifs aufzuldsen, s. u. kero- .,Farbbezeichnung“.

2. Ai. carad- f. ,.Herbst“, mit Zahlwiirtern „Jahr £

,
av. sar./d- f. „Jahr“

(s. auch Solmsen KZ. 34, 78 zu 1yd. oagbiz ,,Jahr"), oosset. sard ,.Sommer“,

np. sal „Jahr £
' („Herbst“ als ,,warme Zeit'

£

,
Wood AlPh. 21, 182, ebenso

lit, silus „August“, nach Osten-Sacken IF. 33, 194 richtiger silius); lit.
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sylii, silaii, silti „warm werden"; lat. caleo, -ere „warm, heifi sein, gliihen",

calidus „warm, heiB", calrlor „Warme, Hitze"; mir. clithe „aprieis", cymr.

clyd „calens, caloriticus" : Fick II 4 331; dazu vielleicht von einer e/-Erw.

cymr. cl(tear „lauwarm, kiihl"? Persson Beitr. 793); as. haloian „brennen"

(Fick III 4 83f.). Im Germ, wurde eine Erw. *kleu

-

fruchtbar (s. bes. Fick
III 4 109, van Wijk IF. 24, 32 ff., Falk-Torp u. lunrner, lunlcen, ly

,
Ice):

abd. liio, fleet, haver „lau“, aisl. hlcer ds., vom Wetter (*Mnvia-), hiana
„mild werden", bair. Juumn „tauen", aisl. hiaka „Tauwetter": aisl. hlyr

„lau“, My n. „Warme“, ags hleoive „lau‘
,
schwed. dan. norw. ly „warmer,

vor dem Wetter geschiitzter Ort", aisl. hie (*Jih-wa

)

n. „Schutz, Leeseite",

as. hleo m. ,.Schutz vor dem Wetter", afries. hit, ags. hleo . hleow n. ,0b-

dach, Decke, Schutz" (vgl. auch mbd. liewe, lie f. „Laube“, schweiz. le

,,geschiitzte Lage, Son-nenseite", schwed lya „H6hle von Tieren"; diese

Worte fiir „Schutz“ nicht besser nach Noreen Ltl. 32 an klei- „lehnen"

oder nach Zupitza Gutt. 1 19 zu lett. kl'aCities „sich anlehnen ‘, lit. pasikliduti

,,vertrauen“), aisl. hljjja (Ideda, MMa) ./wiirmen, gegen Kiilte schiitzen,

Schutz gewahren", ags. hlinvan „warmen, bedecken, schiitzen'; norw. dan.

lu»t, lummer „mild, lau", schwed. Ijunt ds., schweiz. him ,,mild, vom Wetter"

u. dgl., nd. Ink, holl. leuk ,,lau".

Vgl. J. Schmidt Vok. II 4.',
4, Vf. LEWb. 2

u. caleo.

Fiir die Gleichheit von 1. und 2. denkt Fick an „frigus urit"; doch bietet

auch ,,lau" eine Bed.-Briicke.

2. kel- ,,rieigen".

Basis der viel reicher entwickelten Wzf. klei-
, ;
lehnen‘‘ und sehr wahr-

scheinlich in folgenden Worten anzuerkennen

:

lit. sails „Seite, Gegend" (Bed. wie gr. y.Xiua )

;

aisl. hallr, ags. heald, ahd. hold ,,geneigt ahd. halda, nhd. Hahle .,Berg-

abhang ‘ (aisl. halla ,,neigen", ahd. /addon ..sich neigen *, aisl. hella ,,aus-

giefcien, d. i. ein GefiiB neigen" usw.), got. wilja-halpei „Neigung, Gunst";

got. hulps „geneigten Sinnes, gniidig •, aisl. hollr, ags. as. ahd. nhd. hold

ds. (ahd. fluid

l

,.Huld, Geneigtheit" usw.); vgl. bes. Persson Wzerw. 100,

Falk-Torp u. hehle (Lit. \ huld; dazu auch mnd. helde f. „Abhang", nd. hide

„Raum iiber den Viehstiilleu zum Schlafen" aus liilde ,,geneigte, schrage

Decke", Schroeder IA. 28, 30 und die davon nicht zu trennende nord. Sippe

(s. Falk-Torp u. hjell

)

von norw. hjell ..Geriist, Boden", alter dan. hjceld „Heu-
boden, Iliihnersteige, Sdller, Beischlag -, dan. mdartl. hjald, hjold, hild „Heu-
boden iiber dem Pferde- oder Kuhstall, Geriist zum Aufhangen von Fischen",

schwed mdartl. hjdlle, hjdll „Haum unterm Bodengesims", aisl. hjallr ..Geriist,

Erhohung", hjalli ,,Absatz, Terrasse ", hilla „Gesims, Bord, Regal ‘) = mnd.
hildr • ablautend dan. hylde ,.Regal schwed hyVa). Vgl. die gleiche An-
wendung der erw. Wzf. kl-ei- auf Stangengeriiste usw.; auch in mnd. hilde

ist daher wohl nicht so sehr die Neigung des Daches, als dessen Sparren-

werk die eigentliche Anschauung. Verbindung dieser Worte mit qel- „heben,

hoch‘, lit Ptc. i'skcltas ..hoeh" (z. B. Zupitza Gutt. 106, Falk-Torp aaO.)

ist nicht vorzuziehen, trotz norw. hildre ,.hoch aufragen, sich erheben, sich

in der Luft vergroBernd spiegeln".
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Gr. ei’xoXog „gutmiitig, freundlich" und dvay.okog .,murrisch“ kaum als

„wohlgeneigt" (dooxokog ware dabei wohl Kontrastbildung) hierher (Prell-

witz 2
163), aueh nicht zu qel- „schlagen" (ders. gleicbzeitig)

; am natiir-

lichsten mit q'iel- „colo" in der Bed. zu vermitteln, Entlabialisierung in

ev-, danach auch in dvo-xokog.

Lat. aus-culto „lausche“ kaum mit -culto = aisl. halla als 2. Glied, „das

Ohr neigen" (Zupitza BB. 29, 99), sondern wohl aus *aus-cluto-s „mit

eigenen Ohren gehort" (Lit. bei Yf. LEWb.2
s. v.).

Fur aisl. hallr usw. erwagt man (s. Zupitza Gutt. 107, Falk-Torp aaO.,

Uhlenbeck Ai. Wb. 39) z. T. velares q- wegen lit. atkalta, atkaltS.,,Riicken-

lehne", afcikalti „sich lehnen" und ai. katuka- m. „Bergabhang, Reif usw",

kata- m. „Hiifte, so dafi „neigen, lehnen" = „biegen“ (s. u. sq<l- „biegen“;

iiber abg. lloniti und sloniti „neigen, beugen" s. Berneker 522 f.); gleicher-

weise konnte man z. B. kel- „neigen" als „biegen“ fassen und in lat. clunis
,

ai. croni- usw. als „K6rperaus- oder -einbiegung“ die w-Basis kleu- neben

der i-Basis klei- „lehnen“ vermuten, und hat man z. B. auch kel- „beugen",

als ,,daruberwolben" = ,,biegen“ verstehn wollen (so Fick I 4
44, 424, Wood

AlPh. 23, I95ff., wo noch weiteres derartige); bei Auffassung des Guttural-

unterschiedes als jiingerer Entwicklung kame man endlich zur Gleich-

setzung von kel- „neigen" usw. mit qel-, sqel- „biegen“. Durchaus ganz

unbeweisbare Erwagungen, die aufKosten der Wortforschung zu sehr nach

Wurzelgraberei riechen.

3. kel- „diinner Schaft, Pfeil, steifer Halm".

Ai. cald- m. „Stock, Stachel des Stachelschweins", icalala- n., <;alall

„Stachel des Stachelschweins", calyd- m. n. „Pfeilspitze, Speerspitze, Dorn,

Stachel", galyakd- m. ,,.Stachelschwein'' (indem -kd- als Deminutivsuffix

gefaBt wurde, gelangte man zu calyd m. in der Bed. „Stachelscliwein“,

s. Petersson KZ 46, 130); wegen der Bed. unsicherer fuldku

-

m., caldkci

„Span, Splitter, spitzes Holz, Spitze, Halm" (es kann auch „Spaltholz,

Splitter" die Gdbed. sein; Uhlenbeck Ai. Wb. 305 erwagt darum zw. Zu-

gehorigkeit zu <;>ndti „zerbricht", s. Wz. hr- ,,versehren")
;
ablautend rila-

m. „eine auf dem Felde zuriickgebliebene Ahre und das Auflesen der-

selben" = lit. si las „Haide“ (s. Uhlenbeck KZ. 40, 554: Abtrennung dieser

beiden von den obigen Worten scheint trotz Uhlenbeck nicht geboten;

die Heide ist von ihren starren Stengeln im Gegensatz zu weichern Pflanzen

benannt; silas nicht nach Pogodin, s. IA. 5, 260, zu ahd. hulls ,,Mause-

dorn", dessen Sippe durchaus auf das stechende als Bedeutungskern weist,

s. qel- ..stechen");

gr. y.rjkov
,
Pfeil, GeschoB" (auch bei Pindar q); mir. call „Speer“, cel-

lair ,,Speer(-Spitze)"; anord. hali

,

Spitze eines Schaftes (z. b. in spjotskale);
Schwanz" (Bed.-Parallelen fur „Stab-Schwanz" bei Scheftelowitz IF. 33,

143); apr. kelian „Speer" mit westidg. k fur /.', Zupitza KZ. H7, 400; freilich

auch (.s)qel

-

„schneiden“ als „abgeschnittene Latte" beziehbar, wie schlieB-

lich auch ir. cad, celtair); unsicherer arm. safari ,,belaubter Zweig, langes

Haar" (Scheftelowitz BB. 28, 282, fur die Bed. ,,Haar‘ sich auf av. varasa-

. Haar" ai. ralea- „Zweig“ berufend).
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Ygl. Curtius 5
148, Zupitza Gutt. 182, BB. 25, 90; nicht iiberzeugendes

bei Prellwitz 2 220. Yielleicht hierher *kohmo-s „Halm, Rohr", s. d. ; nicht

in der Bed. zu vereinigen wiiBte ich ai. galka- m. n. „Span, Abschnitzel,

Fischschuppe".

4. kel- „bergen, verhiillen".

Ai. gams- n. „die Haut auf gekochter Milch, Rahm“, garand- „schirmend“,

n. „Scbirm, Schutzdach. Hiitte", gar-man- n. „Schirm, Schutzdach, Decke,
Obhut" (: dt. Helm), dehnstufig (wie lat. celo

,
cella

,
ahd. hall) gala „Hutte,

Haus, Gemach" (aber kulayam „Geflecht, Neat, Gehause" — FickI 3 527,

nicht mehrl 4 386; II 4
83, Brugmann 1 2 456, 578, KVG. § 202 — ist im

Gutt. und in der ganz abweichenden Gdbed. unvereinbar, Curtius 140,

Persson Beitr. 727; verfehlte Gruppierungen bei Scheftelowitz ZdMG. 59,

707, s. Yf. LEWb. 2 u. cella)-, sehr unsieber ai. g&ta- m., gdtl „Tuch, Binde"

(Petersson St. zu Fortunatovs Regel 83).

Gr. xaXrd „Hiitte, Scheune, Nest“ (aber arm. kal „Tenne“ bleibt fern,

a. Pedersen KZ. 38, 2(>3; 39, 380); hom. y.oXeov, metrisch gedehnt xovXeov,

att. xoXeog „Scheide" (*xoXefog, Solmsen Unt. 78 ; daraus lat. culleus mit

ll als Ausdruck des hellen gr. X, Boisacq u. xoXeog Nachtrag; aus dem
Lat. stammt rusa. huh, poln. kul „Sack“, daraus wieder lit. lulls ds., ku-

Vikas, apr. kuliks ,.Beutel“; s. Solmsen aaO. Yf. LEWb.2 u. culleus
,
Ber-

neker 642); mit Labialerw. y.aXvjiim „umhiille, verberge“, xaXv^rj „Obdach,

IIiitte“ (reimt mit xqvjitcd, doch scheint die Neuerung eher aufSeite des

letzteren zu liegen), xeXvcpog n. „Schale, Iliilse" (das v der 2. Silbe vielleicht

im Ablaut zu *xoXep-og
,

Bechtel Lexil. 197, der zw. auch germ, helu- in

ags helush- vergleicht, s. auch u. mir. cm/; Labial zeigt auch das wohl
verwandte mhd. hidft „Kocher“; ob auch lat. clupeus, clipeus .,runder,

eherner Schild' 4 hierher?? s. Yf. LEWb. 2
s. v. ; daB die altere Schreibung

mit u nur auf schulmeisterlicher Volksetymologie des Livius Andronicus
nach adxog evqv xaXvipag beruhe und daher die Yerwandtschaft mit got.

Meibjan ,schonen“ vorzuziehen sei, hat Fay Cl. Qu. 5, 121 mir nicht wahr-
scheinlich gemacht. Uber xeXvcpog anders Siitterlin IF. 25, 67; ahd. sceliva,

mhd. schelfe ,,Schale'
£

,
idg. *sqeleuph- : *s>jelph-).

Lat. *<elo (= air. celim, ahd. helan) in occulo, -ere „verbergen“; color
,

-oris „Farbe‘‘ (aus *cetds, eigentlich ,Hiille, AuBenseite -'

s. Yf. LEWb. 2

s. v.; -rs-St. wie in ahd. hulsa usw., J. Schmidt PI. 144, und ai garas- n.

.,Rahin' ; dazu nach Thurneysen GGA. 1907, 805, Yf. LEWb 2
s. v. wohl

lat. colostra ..Biestmilch" als *colostera „rahmartig‘‘)
;

dehnstufig celo, -are

„verhehlen, verbergen * (s. v. Rozwadowski IF. 4, 411), nominal cella ,.Yor-

ratskammer, Kammer, Zelle' (wohl mit Konsonantenscharfung fur *cela =
ai. gala, Muller IF. 37,197; an sich moglich auch *cel-sa oder *cel-na,

Solmsen KZ. 38, 438, Pellegrini Riv. it. di fil. cl. 17, 4 1 0 f.)
;
schwundstufig

dam „heimlich‘‘ (Acc. eines *cla, Brugmann IF. 27, 277).

Fur cilium (seit Plinius) „Augenlid, bes. das untere 1
' und das altere

supercilium ..oberes Augenlid“ geht Stabile, Classici e neolatini Jg. 7, 5f.

ansprechend von *super-ocilium : oculus aus.
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Air. celim „verberge“, cymr. celu ,.verbergen“ (Formenbestand s. bei

Pedersen KG. II 482 ff.), air. cuile „Keller, Magazin' und „Kuche‘ (auch

in letzterer Bed. formell nicht aus lat. culina herleitbar nach Pedersen

KG. II 111; aber doch wohl in der Bed. davon beeinflufit), mir. had ar

cel „obiit‘, eigentlich „zur Holle fahren“ (vgl. as. usw. he.lliu .JJnterwelt",

schwed. sla i hjall „totscblagen“, nicht besserzu gr. zelog , Ende‘ , B bei Fick

II 4 83 zw.); mir. cul „Schutz‘, culaid „Hulle‘' (Stokes BB. 19, 63; scheint

*colu- zu sein. s. o.), wohl auch cohim, Dat. PI. colomnaib .,skin, hide -1

(Stokes KZ. 41, 383) und cuilche „Hantelt:

(*kolikia ,
Stokes IvZ. 40, 247).

Ahd. as. ags. helan „verbergen“, woneben von einem Aoristpraesens

*hulan, got. hulundi ,,Hohle“ (,die bergende*; aber ahd. usw. hoi „hohI
,

got. ushulon ,,aushohlen“ vielmehr zu *qaid- „hohl, HohlstengeU
; Yer-

bindung mit cclare z. B. bei Zupitza Gutt. 185, Uhlenbeck Got. Wb. s. v.,

zw Fick III 4 80 f., Falk-Torp u. hid .,hohl“; s. dagegen L. Meyer GGN.
1906, 187), got. huljan, anord. hylja

,
ahd. hullcn ,,verhullen‘, wovon mit

germ. Suff. -stra-, got. hulistr n. ,Hiille, Decke“; auf einem alten -es-St.

(s. lat. color
)
beruhen hingegen wohl mhd. hidst f. , Decke, Hiille'‘ (aber

nd. holster mit si fur ft zu mhd. hidfter, s. u. und Falk-Torp u. hylster)

und sicher mnd. lndse, ahd. hidsa
,

hulls „IIiilse“ (ags. helust
,

heolstor

„Hulle, Schlupfwinkel, Dunkel“ mit germ. Suffixablaut oder allenfalls mit

idg. *L elu- s. o.); vgl. in ahnlicher Bed. ags. hula f. „Schale, Hulse“ (nicht

besser als s-lose Nebenform neben dt. Schale
,
norw. skolm ,.Fruchthiilse“,

s. Fick III 4 80 f., Falk-Torp u. hjelm II), ahd. lielawn
,
helwa „Haferspreu

schwed. mdartl. hjelm m. ds., ahd. hala
, ;
IIulle, Schale“; got. hilms, ahd.

as. ags. helm „Helm“, anord. hjalmr ds , ags. helm auch „Beschutzer“

(; ai. qarman-
;
germ. Gdf. vielleicht *Jcelnmos; das "Wort ist iibers Slav,

ins Balt, gewandert, lit. kiltnas usw., s. Uhlenbeck PBrB. 30, 290, Traut-

mann Apr. 356, 417); got. halja, ahd. hello, as. hellia, ags. hell f. „Unter-

welt, Holle“, anord. hel „Todesgottin“; ahd. as. holla
,
ags. heall „IIalle‘‘,

anord. holl f. „gro6es IIaus“
(
*kolnu); norw. ladder f. „Waldnymphe“ (Ptc.

*hul-p-l

;

s. Falk-Torp u. ladder)-, dehnstufig ahd. hala „das Yerbergen“,

mhd. hale „Verheimlichung“, anord. hall n. „Versteck“, ahd. hall „ver-

hehlend, verhohlen“ = anord. hall „listig, betriigerisch“, Mit Labialerw.

:

mhd. hidft ,
holfte. hulf'e

,
hulftr ,,Koeher“, mnd. hulfte ds. .(: y.a/.vjzxco).

Aber nd. hille „Raum riber den Yiehstallen zum Schlafen“ nach Schroeder

IA. 28, 30 aus hdde und als „schriige, geneigte Decke“ zu *kel- „neigen“.

Ygl. Curtius 5 140, Fick I 4 386, II 4 837, III 4 S0f., Zupitza Gutt. 185.

1. qel- „ragen, hoch (heben)“.

Ai. kida- n. „Horn, Kopf, Schadel (auch Kopfstiick des Hammers,
Hammer), Kuppe, Spitze“ ( *qJ,o-td-, von einer set-Basis), kfda- ,,ungehornt“

(d. i. „eine Abnormitat hinsichtlich der Horner aufweisend“; s. v. Bradke
KZ. 34, 1 58 f., wo aber unhaltbare Yermischung mit den Sippen qjauo-

„kahl“ und qel- „schlagen‘‘, zu welch letzterer auch Hirt Abl. 86 kfda- stellt;

Uhlenbeck Ai. Wb. 61 ;
Petersson Fort. Regel 30 f., der aber wieder un-

richtig kfda als „abgeschlagenes“ von kfda-m „ragendes“ trennt. Ein versch.

Wort ist hingegen kata- n. „Fallstrick, Falle‘‘', s. u. kel- „betoren“ und qel-

„krummen“); vielleicht ai. kulmala- n. „Hals der Pfeil- oder Speerspitze 1
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(Zupitza Gutt. 51); sehr fraglich ai. casala- m. n. „Knauf des Opferpfeilers,

kranzartige Einfassung an dessen oberem Ende“ (eher als „becherformig“

zu cusaku- m. n. „Becher“? s. iiber dieses Berneker 137 m. Lit.) und casa-

m. „der blaue Holzhaher' 4 (nacb seinem Schopfe?), Charpentier KZ. 43,

164 (
*qel-s-o-

,

zura -es-St. slav. celo); ganz verdachtig ai. kndambd- m.

„Spitze; Stengel einer Gemfisepflanze“ (Petersson Fort. Regel 30 f. unter

Inanspruchnahme des praesensbildenden -d- von lat. ex-ctllo aus -qel-d-o).

Gr. xoicovog, xolwvr] HfigeF, xohoqxhv „Gipfel, Spitze“ (ass. aus *xolacpc6v

auf Grand eines qoln-bho-s

,

Bragmann II 2
1, 301, Persson Beitr. 690; vgl.

den -e«-St. von xoicbv-r], -o?, lat. collis aus *col-n-is
,
ags. hyll, lit. kdlnas').

Aber xoiexavog, xoioxavog „langer, diirrer Hensch“, y.oioooog (^xoioxwg)

„KoloB; agyptische Tempelstatue“, ferner xoi.6y.vfM „grofie Woge‘, xoio-

xvv&rj „Kttrbis“ (s. Prellwitz 2
,

Boisacq s. vo.) enthalten kaum ein ver-

wandtes xoio- „hoch“.

Lat. ante-, ex-, prae-ccllo
,
-ere „hervorragen“ (*cel-d-d mit ursprgl. bloB

praesensbildendem -d-), Ptc. celsus ,,hoch“; colHs „Hfigel“ (*col-nt-s, s. o.)

;

columev, culmen „Gipfel, Hohepunkt“ (fiber columna „Saule“ s. u. qel-

„schlagen“; Fays KZ 42, 3S2 Deutung von cumulus aus *colomos fiberzeugt

mich nicht). Vermutlich hierher Zupitza Gutt. 50, Falk-Torp u. hals m. Lit.);

gegen Verb, mit q*el- ,.drehen“ als ,,Saule, Trager des Kopfes" (vgl. ai. cird-

dhura- m. „Iials“; ags. sivcor „Pfosten“ : siveorn „FIals“) lat. colitis, collum

„Hals“ = got. aisl. alid. hals „Hals“ (aueh mir. coll „Haupt“? Stokes IF.

12, 187).

Aber abg. klasz „Ahre“ = alb. leal ds. eber zu qel- „stechen“ s. d., als

„ragende'“ hierher. — DaB lat. germ. *qolso- nach Niedermann IA. 18, 78

aus *qol-slo- diss. sei, ist nicht wahrscheinlich; verfehlt die Anreihung von

gr. xiotog „Halseisen, Halsband“ als abl. qlo-s-ios (Wood AlPh. 21, 179,

Hirt Abl. 128 zw.) ; s. auch qleu- „Haken“).

Bei Verbindung von collus, hals mit Wz. q'f.el- „drehen“ als „Dreher“

(Vanicek LEWb 2 56, Noreen IF. 4, 322, Solmsen KZ. 34, 547, Pedersen

IF. 5, 56; vgl. zur Bed. abg. vratb „Hals“ : vnte.ti „drehen“ u. dgl., Nieder-

mann aaO., Liden Ein bsl. Anlautgesetz 8) bliebe der Grand ffir germ, ha-

statt hwa- zu suchen.

Air. colli (s. o.); air. collbe „Siiule“ (Fick II 4
83) ist brit. Lehnwort (siehe

Pedersen KG. I 375; mir. cahna „tapfer“, cymr. celfydd „geschickt“ ist etym.

dunkel, s. Pedersen KG. I 168).

Ags. hyll m. f., engl. hill ,,IIugel‘‘'
(
Vmlnis ; vielleicht nach Kluge Gl. 1,

55 = lat. collis, wenn dies nicht eher idg. *qolni- ist; dagegen bleibt got.

hallus „Fels“, ags. heal!, aisl. ludlr „Stein“ — nicht „Hfigel‘‘! s. Falk-Torp

u. helle — fern, s. u. kill- „scharfen“; fiber aisl. hjallr „Erhohung, Gerfist“

usw., norw. hddra ,,hervorragen“ s. vielmehr u. feel- „neigen“j; as. holm

„Hugeh‘, nhd. Holm, ags. holm „Insel, Meereswoge, (hohe) See !t

,
aisl. holmr

,

holmi
,
kleine Insel“; vielleicht ags. hcolor „Wagschale, Wage“ („*sich

hebend “?).

Lit. Jceliu, kelti (set-Basis) „heben‘-, iskrUas „erhaben‘- (trotz Hirt BB.

24, 261), kdlnas „Berg‘ -

; abg. ado „Stirn“, russ. did . Stirn, Haupt, Spitze“

usw., russ.-ksl. cele.-bm
,
praecipuus" (ursprgl. -es-St.; Zupitza Gutt. 51, 1 06 f.,

Berneker 1 40 m. Lit.: gegen Verbindung mit gr. xeio

g

s. MeilletMsl. 14, 375).
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Mit Unrecht suchte Johansson PBrB. 14, 297 unter einer Gdbed. „w61ben",

alter ..biegen ‘ Yermittlung auch mit abg. kloniti und sloniti „biegen" (siebe

Berneker 522 f. und kd- ,,neigen") u. anderen Worten. — Arm. hem
„bringe, trage, ertrage" (Scbeftelowitz BB. 29, 13) bleibt fern.

Ygl. Fick KZ. 20, 355 f., Curtius 5 153, Fick I 4 386 (hier obne Scheidung

von qel- „treiben" und q'i.el- „colere"), II 4
84, Zupitza Gutt. 106f. (Lit.),

Falk-Torp u. hals, holm.

2. qel- „stechen“ (s. qel und sqel „spalten, ’schlagen" fiber das Verhaltnis

zu diesen).

Ir. cuilenn

,

cymr. celyn, corn. kelin, bret. quelenn „Stechpalme, Mause-

dorn, Walddistel
'

(kelt. *kolino-); ahd. hulls, huh ds., nbd. Hulst
,
mndl.

mnd. huls ds. (ndl. hulst), ags. hole(g)n, eng], holly und holm-oak, mengl.

auch hulvir, anord. lmlfr ds. Solmsen PBrB. 27, 366 f., Fick II 4 91, III 4

82, Falk-Torp u. hylse, aber unter Gleichsetzung mit *kel- „diinner Schaft"

(ai. gala- „Stock, Stachel" usw., in dessen Sippe aber nicht das
,
stechende,

stachelige", sondern das ..schaftartige, halmartige" der Bed. -Kern sein

diirfte. Dagegen kann aksl. lias* „Ahre“, russ. kolosz — (G. Meyer BB.

14, 53, Wb. 168) alb. kal ds., haste (Jokl IF. 36, 124) ,,Stroh, Spreu"

(Solmsen aaO. s. Berneker 549 m. Lit.; nicht wahrscheinlicher zu *qel-

„erheben -) als „die stechende" hierhergeboren (-s- Formans dann wie in

huh), und zeigt auch aksl. koljq, klati (— lit. kdlti ,,schlagen, schmieden,

hammern", Wz. qola- „schlagen“) die Bed. „stechen, schlachten" entweder

durch Aufsaugung eines zu *qel- .,stechen“ gehorigen Wortes oder infolge

urspriinglicher Gleichheit dieser Wzln. Alb. (Jokl IF. 37, 95) re-kuat

„Distel“
(
*per-kel „Durchstich, Stachel ').

<?(/*) -Erw. in mir. colg „Schwert, Granne der Gerste, Stacbel £

,
acymr.

colginn ..aristam", ncymr. cola „Granne“, col „StacheI, Granne", colyn

„Stachel ‘, cal, cola, caly ..penis", bret. kalch ds. (Berneker 552, s. auch
Pedersen KG. I 105; von Fick II 4 81 u. qola- „schlagen-' eingereiht). Auf
Grand keltischer Formen nehmen Fick II 4

57, Meillet Msl. 14, 374, Kretsch-

mer KZ. 38, lOOf. auch eine gleichbed. Wz, q'iel- „stecken, graben" an:

cymr. palu ,.graben", pal, corn. bret. pal „Spaten" (wird von Pedersen
KG. I 204 als LW. aus lat. pala betrachtet; freilich fraglich wegen ligur.

— ? s. Kretschmer KZ. 38, 1 00, Herbig IA. 28, 25 — pala „Grab •), cymr.
paladr „hastile" (auch „Balken, Strahl", z. B. Morris Jones Welsh
Gr. 196, Pedersen KG. 332), ir. celtair ,,Lanze“ (kann *qil- enthalten, auch
*qer- mit Dissimilation\ cechlatar „foderunt ‘ (vielmehr = cechladatar zu
cladait „8ie graben", cymr. claddu ,.graben", z. B. Pedersen KG. II 492);
also ohne ausreichende Gewahr.

ai. katamba- m. ,.Pfeil"
(
*qol-to-; Petersson IF. 34, 226; s. auch Char-

pentier IF. 35, 257 f
. )

;

(ai. kannpa- m. ,,Lanze“ ibd., aber naeh Uhlenbeck Ai Wb. 40 aus
alterem kanapa- an.key.);

ai. kanabha- m. „Stechfliege" (Persson IF. 26, 61 und Beitr. 646 f., 960
unter Yergleich von lat. culex

,

air. cud ,.culex
-

; von andern — Uhlen-
beck Ai. Wb. 40, Brugmann BSGW. 1906, 173 a 1, Charpender IF. 98,

186a 2, KZ. 47, 179 — und kanabha-, auch hand „Art Fliege • und .danger

W aide, Etymologisches Worterbuch. I. 29
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Pfeffer, Kiimmel" mit kana- m. „Korn, ein wenig, Atom" zusammengebracht,
iibrigens ist auch kana- nach Persson KZ. 33, 288 f. als qol-no- mit

(s)qel

„spalten“ und „stechen“ yerwandt.

Lat. culex, -ids „Miicke, Schnake, Gallwespe" und air. cuil „culex“, cymr.
cylion-en „culex, musca", corn kelion-en

,
bret. kelien-enn „musca ‘ gehoren

nicht hierher, da die kymr. Form idg. u erfordert (Fick II 4
94, Pedersen

KG. I 378 nehmen richtig idg. u an, s. eine andere darauf beruhende

Deutung u. ku- „Spitz, SpieB").

Ai. kana-
,
durchstochen, durchlochert, einaugig"

(*qolno zum a vgl.

Bartholomae IF. 3, 191, Brugmann I 4 429, Wackernagel Ai. Gr. I 168
anders Fortunatov KZ. 36, 29) — air. (acymr.?i coll „luscum, einaugig", mir.

(mit sekundarer Media, Zupitza KZ 37, 392), goll „blind“ (Fick II 4 82,

Fortunatov KZ. 36, 15, Pedersen KG. I 157), ablautend gr. y.eXXag' /uov-

ocp&aX/nog Hes. (Lagercrantz bei Persson IF. 26, 61 a 3, Persson Beitr. 646 f.,

960 f. I

3. qel-, qela- „schlagen, hauen, schlagend abbreehen"; Trennung yon qel

„stechen“ und von sqel- ,,spalten" ist bei der Leichtigkeit der Be-
deutungsiibergange kaum durehfiihrbar und ware miiBig, wenn es sich

nur um verschiedene Wendung einer einheitlichen Gdbed. „scharf

hauen" handelt < vgl. freilich das u. zu y.oXergav bemerkte)
;
beachte

bes. slav. *b>lti ..stechen" = bait, kalti „sch]agen" (dort Lit.). Auch
nach dem Yhsein und Fehlen des anl. s- laSt sich keine befriedigende

Scheidung zw. „schlagen" und ,,schneiden“ vornehmen. Im folgenden
sind die Worte mit deutlicher Anwendung auf das Schlagen und ohne
anl. 5- gesondert behandelt, einschlieBlich der Holzbezeichnungen; fur

e-Yokalismus der ersten Silbe sind die Belege unsicher, so daB die

Hochstufe meist als qoI(O)- erscheint. Ygl. im allgem. Johansson
PBrB. 14. 313ff. (vieles unsicherej Fick I 4 387, II 4 8 1 f.. Ill 4

82, 84,

Zupitza Gutt. 107, 121 Lit.), Yf. LEWb. 2 u. chides, callis, Persson
Wzerw. 38 usw.

Ai. khcindd- „mit Lxicken, zerteilt, mangelhaft; m. n. ,.Liicke, Bruch,

Stiick, Teil", knnda- m. n. „Stiick, Ahschnitt, Stengel-'
(qolndo -, mit For-

mans -ndo-, allenfalls Nasalierung der d-Erw. *qdud-
;
konnen auch als

„Spaltstuck- verstanden werden, cbenso kala „kleiner Teil"), kharvd-
khurha-) ..verstiimmelt, kriippelhaft" (wie y.oXog, y.oXojiog).

Fortunatov BB. 6, 21 off., Johansson PBrB. 14, 314, IF. 2, 42f., Fick II 4

81, Liden Stud. 88, Petersson Fort. Regel 51 f. (nicht besser iiber khanda-
Pedersen IF. 5, 50).

Ai. kata- n. ..Hammer, Horn, Schadel, Ivuppe. Spitze“ (v. Bradke KZ.
34, 159, Hirt Abl 86) gehort (auch in der ersten Bed., die iibertragen ist)

zu gel ..ragen, hoch" s. d.

Gr. Formen: KtX/ag eigentlich „Schmied“? s. Havers IF. 25, 390 f.).

Gr. yeXsog .Griinspecht" (wie SgvXoy.onog, dgvxoXdmgg; Bechtel KZ. 44,

357 ;
Zw. bei Kretschmer Gl. 5. 309, weil das Yerbum im Gr. nicht nach-

weisbar ist ; y.eXeig' d^ivrj Hes.; y.eXol ,.tjvXa“ nach Hes. u. y.elevovxag;

dixeXXa ,,zweizinkige Hacke“; vgl. oy.aXdg „Haeke“ u. sqel- „schneiden“;
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gr. y.oXog „verstummelt, ungehornt, gestutzt", y.oX-ovgog „mit gestutztem

Schwanze“, y.oXd^co „verstummle, stutze; halte in Schranken, hindere;

ziichtige, verweise“, y.oXovco „verstfimmle, verschneide; liemme“; mit For-

mans -bo- xoXojSog „verstfimmelt‘, y.oXopoco „verstiimmle, verschneide^ (vgl.

auch die Wzf. *q(e)lemb~; y.oXofiog nicht mit -g“o- zum dunkeln got. halks

„nrcoy6g, elend“, Lit. bei Uhlenbeck PBrB. 30, 287, Boisacq s. v.).

ev -, dvo-xoXog „leicht, schwer zu behandeln“ sind trotz Hirt Abl. 86 in

der Bed. unvereinbar.

mit Formans -bho- (s Brugmann II 2
1, 300) xoXacpog „Ohrfeige, Backen-

streich“ i nicht als semit. Lehnwort mit lat. alapa zusammenzubringen, siehe

Vf. LEWb. 2
s. v., trotz addt£ : y.addiyog 1G. XIV S. 174), s. auch xoXdjnco

unter den Labialerweiterungen.

xoXezq&v „treten“ (Curtius 5 362; die Sippe von lat. calx „Ferse“ usw.

scheint aber fernbleiben zu miissen, s. sqel „biegen“) ; dieselbe Bed. „treten“

(= „mit dem Fufie schlagen“? Die Beziehung zur Bed. „spalten“ mfiBte

dann schon ursprachlich ganz verblaSt sein) sucht Jokl SBAk. Wien 168,

I 78 in alb. skal' „hexe“, eigentlich „trete“ (*sto + qol-no), ike!' (-qol-

w-/o) „trete, zertrete, iibertrete, verachte“ usw.

Von der set-Basis y.Xaco „breche‘ -
' (xXaaco, exXaoa, anoxXug, xXaozog

),

xXaai

g

„das Brechen, Beschneiden der Zweige“, y.Xaopa ..Bruchstfick
--

,

y.Xfjpa „Zweig; Weinranke, -rebe'
-

(nicht annehmbar dariiber Prellwitz KZ.

47, 302), Demin. xXrjpazig bes. PI. ,,Reisig“; y.Xqgog, dor. y.Xdoog m. ,.Holz-

stfickchen als Los, Los, Anted -
' = air. clar, cymr. clawr ..Brett, Tafel",

bret. klear „Gabelbaum am Wagen“ (Prellwitz 1 151, 2 227, Loth Rc. 18,

92 ;
mit nicht iiberzeugender Ankniipfung vielmehr an qla- „laden -£

. B. bei

Fick II 4
1 00 f.)

.

y.Xcbv, y.Xcovog „Scho61ing, Trieb, Reis", y.Xiovaxa
'
qa/Hdor Hes., xXo)va£ ‘

y.Xdbog Hes. (nahere Verwandtschaft mit: aisl. Jihnmr ..Rollwalzen ffir Fahr-

zeuge -

", hln{m)mr „der obere dicke Teil des Ruders“ aus *hln)inta-'! —
erwagt Fick III 4 113, Falk-Torp u. hmn und lom II; anders fiber Jthinir

Persson Beitr. 175 a 2; zu ags. hchna s. u. sqcl ,.schneiden“, doch scheint

hhimmr alter als Ithunr), y.Xzbpa^, axog „Steinhaufen, Felsen", hom. y.Xco-

pay.oeooa „felsig, steinig".

Lat. calamitas, incolumis (s. dazu u. qfid-„ schadigen‘‘ ;
*caUtnio- : y.oXofiog

wie lett. slu-»is ,,hinkend --
: lit. ilubas, gr. ya-pdg

: ya-fjog ; Xiedermann
IA. 19, 32 f., IF. 26, 53); hierher wohl columnn ..Saule

-
' als ..gestutzter

Stamm" aus *qolo-mno- Ptc., allenfalls qolob-no (Verbindung mit coIuhk n

ist formal sehwierig; da qel- ,.ragen“, nicht ..aufrichten" heifcit, ist ein pass.

Ptc. „aufgerichtet--
nicht glaublich);

auf einem qeld-ud- „abgeschlagen(er Ast “ beruht vermutlich lat. c!nm
,.Stock mit verdicktem Ende, Knuppel, Keule“, umbr. klavlaf ..clavolas,

Keulen (des Opfertiers)“ (oder nach Thurneysen Tlies. als *dadua niiher

zu cladrsl).

Sehr unsicher got. halis-{aiw) „kaum“ als Gen. eines Adj. *hals = y.oX.og

„verstfimmelt -

‘ (Ilolthausen IF. 14,340).

Lit. kalii
,

kalti, lett. kal'u, kahi, kalt „schlagen, schmieden, hammern",
lit. pakalas ..SensenkeiH, prie-, prei-kalas ,,Ambos“, apr. kalo-peilis (Traut-

mann Apr. 351) „Hackmesser“, lit. kdltas „MeiBel“, apr. calte ,.Mark (Mfinze)“,

d. i. „geschlagenes = gepragtes Geld“, lit. kcilvis „Schmied“, lit. kuliii,

29*
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liilti „dreschen“, lett. ktil'u kulu kvlt „schlagen, priigeln, dreschen“. (Lit.

kelmas „Baumstumpfa
,
kann auch „geschnitten, gespalten“ sein. Mit lit.

kdlti deckt sich lautlich abg. usw. koljq klati „stechen, schlachtenu (abg.

auch „opfern u
), russ. kolofa „stechen, schlachten; spalten, hacken“ (Zer-

legung in zwei versch. Verba, „stechen“ und „schlachten, opferu“, Meillet

Msl. 14, 374, ist verfehlt; der slav. Bed.-Kern ist ,,stechen“, Solmsen PBrB.
27,366, Osten-Sacken IF. 33, 198f., s. auch 256 u. Trautmann Bsl.Wb.114f).

Wahrend man bei scharfer Scheidung von idg qel- „stechen“ (sqel- „spalten“)

und qel sehlagen“ mit Meillet aaO., Vf. LEWb. 2 u. clades
,
Berneker 551,

Osten-Sacken aaO. nachtriiglichen EinfluB eines zu qel- „stechen u gehorigen

Verbums anzunehmen hatte, glaubt Persson KZ. 33, 285 IF. 26, 61 a 4, Beitr.

646, 96of., der qel- „schlagen‘‘, qel- „stechen“ und sqel- „spalten“ fiir eine

alte Einheit halt (auch Osten-Sacken betrachtet wenigstens die beiden

letzten als identisch), daB klati „stechen u nur die andere Seite jener alten

Doppelbed. festgehalten habe. Lit. kudlas „Pfahl“ (:gr. ay.eblog „Spitzpfahl“

s. sqel. Vgl. weiter abg. kolb „Pfloek“, russ. koh G. s. -d „Stange, Zaunpfahl,

Pfahlu usw. („*abgespaltenes oder abgehauenes Stuck Holz“ (z. B. Ber-

neker 551, wo auch gegen Vergleich von ai. klla- m. „Pfahl, Keil“), sloven.

klanica „Holzseheit u
,
fech. klanice „Stange“, poln. Monica „Seitenholz am

Wagen“ (auf Ptc. *kolno- zu Mali beruhend nach Berneker 547), serb.

kldto „Art Halsjoch fiir Schweine, damit sie nicht durch die Zaune schliefen

konnen“, cech. klat „Baumstumpf, Klotz, Rumpf, Kniippel der bissigen

Hunde u (wohl auf dem Ptc. von klati beruhend = lit. kaltas pnp.: Ber-
neker 549, wo auch zu apr. caltc „Mark als Munze“ und „*Baumstamm =
Bienenstock“ in caltestisklokis „Bienenbar“

; russ. kly pi. „Hauzahne; Sporen
der Hahne“, klr. koi „der untere Eckzahn beim Menschen; Hauzahn beim
Eber“ (*A.Vz, auch in:) sloven, kal m. „Keim“, ksl. pro-kleju, -kleti „keimenu

(usw., Berneker 66(>, 661) russ. (usw.) Mint, „Keil“ (Berneker 519; Bildung
wie mlim zu meljq); sehr unsicher slav. *kolt-jq

,
-iti in abg. klastq

,
klatiti

„bewegen, schutteln, stoBen“, sc „schwanken, wanken“, russ. kolocu
,
kolotlh

„schlagen, klopfen; plappernu usw. (s. Berneker 550f. m. Lit.: „*durch
StoB in schwankende Bewegung versetzen, wie z. B. eine Schaukel“? ob
dazu tiefstufig r. koltdtbsja „sich bewegen, wackeln u

,
s. u. zu koldykal).

d-E rweiterung:

Zugehorigkeit von ai. khadyd- „Schwert“ als qold-yo- (Frankfurter und
Rhys KZ. 27,222, Scheftelowitz IF. 39,139 zum Formans vgl. air. col-g,

aisl. skal-k-r „Schwert“ u. sjtel- „sehneiden“), ist fraglich (s. Vendryes Mel.-

Saussure 309f., Vf. LEWb. 2 u. clades).

ai. kdsthd- n. „Holzzcheit, Stuck Holz“ (von Johansson IF. 14,314 auf
qold-tho-, zuriickgefuhrt; der ind. Wandel von Dental-M zu S-\-t ist sehr

bestritten).

Aber ai. kadamba- m. „Spitze, Stengel einer Gemusepflanze“ (von Bezzen-
bcrger BB. 16,240 mit si. kfada = gr. xladog dt. Holz verbunden) ist un-
klar; ob zu quel- vhehen, hocli“l (s. d.)

gr. y.Xadagog „zerbrechlich
;
abgelebt“ 'yj.adaoar aeiaal lies.: y.Xddog

,,Zweig“ (Bed. wie anoggeo^ „Teil, Spr6Bling,Scho61ing“,Fraenkel KZ. 42, 256";

nach welchem xXadog: y.Xdv = anadmv: andv, moglicherweise von y.Xadagog
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ablautverschieden, indem es als *qldos mit dt. Holz identisch sein, jenes ala

khde-ros zur set-Basis wie lat. clcldes gehoren kann; aber nicht mu6), kons.

at. xkad-a, -i, ecu, eeroi, -ag da., xkadcov, -ovog Hes. ds., xladolco „beschneide

Zweige 44

,
xXaara^co „beschneide den Weinstock 44

, xXaorrjg' dfmeXouQyog Hes.

Lat. clades „Yerletzung; Schaden, Unheil, Niederlage 44
(iiber clava s. o.),

percello
,
-ere perculi „zu Boden sehlagen, niederschmettern 44

,
procellere

tq£7ieiv“ sese in mensam „sich hurtig iiber den Tisch hereinbeugen 44

,
procella

„Sturm 44

,
recello „schnelle zuriick

44
(vgl. Froehde AB. 3, 300, Yf. LEWb. 2 u.

procella-, pro-, re-c. trotz dt. sehneilen : sehnell nicht zu celer; -cello aus

*-caldo, Brugmann I 2 479, II 2
3, 318, 378; Perf. -culi nach pello: puli

neugebildet).

Mir. claidim „grabe“ (mit ad- „verfolgen, jagen, fischen 44 usw.; s. Stokes

KZ. 33, 77, Pedersen KG. II 492), cymr. claddu, bret. claza „graben“, mir.

dud, cymr. cladd „Graben 44

,
(daB air. slaidid „schlagt“, cymr. lladd „schlagen,

toten 44

,
abret. ladam „caedo u einer s-Form s(q)lad- entstammen, ist ganz

fraglich, s. Fick II 4 319, Foy IF. 6, 321); cymr. claivdd
,
corn, claud „Graben 44

bret Icleuz „Graben, Hecke u
( *klddu-’); cymr. cleddyf. „Schwert'4

,
bret. kleze

„Schwert, Klinge 44

(cleddyf diss. aus *cledt/d, kelt. *Icladios; ir. da >deb ist Lw.
aus dem Cymr., lat. gladius aus dem Kelt., Yendryes Mel. Saussure 3l0f.

Yf. LEWb. 2 u. glad'ud).

Mir. caill (gen. caille) „Waldu
,
cymr. edit „Wald“, corn. Tceili „nemus 44

(kelt.

*kalde 1 Curtius 5 149, Thurneysen KZ. 28, 147. Oder zu lat. callist s. *qalni-);

air. cymr. coll
,

bret. koll „Verderben, Schaden 14

; vgl. zu den kelt. Worten
bes. Fick II 4 81 f.; mir. cdlnch „Krieg u und die damit nachst verwandten

aisl. hildr f. „Kampf, Kampfgottin 44

,
as. ags. hild „Kampf, Krieg 44

. ahd. hdtia,

hilta „Kampf'< haben idg. -dh-, konnen freilich „schlagen, dreinhauen 44

als

Grundbed. haben.

Got. halls, aisl. haltr, ags. head, ahd. halz „lahm a
(= air. coll

;
Gdbed.

„gebrochen 44

,
etwa zunachst von gebrochenen GliedmaBen; nicht besser

als verkriimmt zu (s)qel

-

„drehen“).

Die damit meist (vgl. Yf. LEWb. 2 u. claudus
)
verkniipften russ. koldyka

„Hinkender“, koldt/katb „hinken, watscheln 44 sowie russ. koltath „hinken“,

mdartl.„bewegen u und „sprechen, reden 44

,
koltdtbsja „sich bewegen, wackeln 44

,

kulca „Lahmer 44 sind nach Berneker 660 fernzuhalten (s. aber o. zu slav.

*koltjq). Ebenso arm. kat „lahm 44 (ohne *-d; Bugge KZ. 32, 50; s. dagegen

Pedersen KZ. 39, 2<>3; 39,380).

Aisl. ags. holt, ahd. holz „Holz, Wald 44 (=xlad6gl kann ebensogut eig.

„abgeschnittenes, gespaltenes 44
sein, vgl. als „gespaltenes Holzstiick44

aisl.

hjult n. ^Schwertgriff44

,
ags. hilt f. ds

,
ahd. hvlza „Schwertgriff, Heft 44

,
as.

hclta „Handgriff am Ruder 44

,
z. B. Ill 4 84; vgl. z. Bed. ags. usw. hehna

„Handhabe, Griff
44

.

Abg. kladu „Balken, Block 44

,
russ. koloda „Holzblock, Klotz, Baumstamm,

von einem Stamme abgehauenes Stuck 44 usw.; ksl. kladtvo „Hammer“ (ursl.

*klad~: lat. dadesl oder *Lold- auf Grund eines Praes. *koldqt s. Ber-

neker 506, v. d. Osten-Sacken IF. 33, 198; mit dem Kausativtypus lit.

kdldinu „schmieden oder hammern lassen
44

,
lett. kaldit „ds.; hammern 44 zu

lit. kalti besteht auch im zweiten Falle kein Zusammenhangi; dagegen ist

russ. kladu
,

klastb „verschneide Tiere 44

,
nach Berneker 568 (Lit.), Osten-
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Sacben aaO. wohl nur eine Sonderanwendung von abg. usw. klcfdq
,

liasti

„legen“, wie dt. „einen Hengst legen“.

Die von Schrader KZ. 39,475 unserer Wz. zugeteilten, im Yok. sich nicht

fiigenden iech. Iciest „Klaubholz“ ktesfiti „behauen, verschneiden“, sloven.

klestiti „behacken, behauen“ usw. gehoren nach Berneker 5 1 6 f. zu idg. qleik-

„quetschen“; dadurch ist auch ihrem Yergleich mit alb. s-kl’ilej „spalte,

haue“ usw. ab (Jokl IF. 30, 196 f.) der Boden entzogen.

Labialerweiter ungen:
gr. y.Xapfiog ,,verstiimmelt'‘, lit. Mambas „lahm“, ifern bleibt lett. Ham-

id t „sehwerlallig gehn“ trotz Zupitza KZ. 36,59); ai. kliba- „unverm6gend,

entmannt“, z. B Niedermann BB. 25, 294, ist damit nicht naher verwandt,

hochstens mit Formans -ho-, vgl. y.olo-fiog, von einer rt
x /-Basis zu gewinnen.

Aus dem Semit. — Stowasser—,
y.oXd.rzoj „behauen, behacken, durch StoBen

und Schlagen aushohlen“, yohiTirqo „MeiBeF, dovxoX.dfiTrjg ,,Specht“ (nicht

in unmittelbarer Bcziehung zu y.dXacpog, das mit Formans -cpo eher,

wenn n. nicht q der eigentliche Wzauslaut, zu lat. scalpo, sculp", s. u. *sqcl-

,.spalten“, Persson Wzerw. 52; Trennung hake ich — gegen EWb. 2 209 —
nicht mehr aufrechtj; unsicher lat. mlpa

,
alrlat. co/jhi „Yerschulden, Schuld“

(ursprgl. durch „Schlag“? s. Yf LEWb. 2 s. v.); bit oder h enthalten lett.

skulbit „abiisten“, skulbet
,
skulbinnl „lauten“, skulbis „Gloekenlauter a

,
lit.

skalbn'i ..wasche mit dem Waschholz schlagend“ (Prellwitz 2 233: das anl.

s- zwingt trotz Boisaeq u. y.oXaqog nicht zur Abtrennung).

4. qel- und qal- in den Worten tiir helle und dunkle Flecken, graue

und schwiirzliche Farbentone.

Ai. lahmku- m. ,,Fleck, Makel‘, kalaun- n. „Fleek, Schmutz“, kalnsa-

„schmutzig, unrein. triibe
-

‘, kahmisa- m. .,Fleck, SchmutzY kalmdsa- „bunt,

gesprenkelt" (Curtius 5
146), mit Formans -rjo- (wie z. B. lat. caucus, lit.

pilkas
)

karka- „weiB*‘. m. „Schimmel“, larki vara „weifie Kuh“, karka

„weifle Stute“ (Persson Beitr. 169; idg. g oder a?), cfi.ui- m. „der blaue Holz-

hiiher“
(
*<jcl-so Reichelt KZ. 46, 332f.; zum Formans -so- in Tiernamen

vgl. Brugmann II 2 1,5461’);

gr. y.eXruvog „schwarz“ i Curtius; trotz Hilt BB.24, 268, Pedersen KZ. 39, 380

nicht als *kclamij>s zu lat. riant, eclair), y.d.Xog „grau‘‘, xdXog ,,Esel" und

,.Zikade" Persson Beitr. 169. s. auch Boisaeq u. y.tXXujiag, y.dXog, yJXXog.

Yokal wie in nd.vog neben gieX.iog: -XX- nach Persson aus -Xv-t eher aus

*y.i/.vtog, das nach jiaXiog „scheckig " aus *y.dvog umgebildet sein mag, als

nach Guntert Abb. 26 aus *kehds; auch Ivurzform mit Geminata ware mog-

lich, oder aus *y.tgX,6g zu y.ioobg. s. auch unter 3. kef-) sehr wahrscheinlich y.o-

Xvpftog ,,Taucher (Yogelart)’
,
wovon y.oXvpjidai ,.tauche

-; erst abgeleitet (s. Vf.

LEVYb. 2
u. cohunbn Petersson IF. 34.244, Charpentier IF. 35, 252), wie

lat. culumha, -us „Taube u von der dunkeln Farbe genannt.

Das lat.Wort gestattet Zerlegung in gohm-bho-s (Prellwitz BB. 22, 1 02 f.),

kann aber auch = y.oXvufiog sein; ob dies in ijolu- : ai. kuhi-ri- und

Formans -mho- (Petersson, Charpentier) zu zerlegen sei, das allenfalls

= -n-bho mit Media nach Kasai, ist noch unsicher; auch ein qolon-b(h)os

kann wohl die Yorstufe von y.oXvpftog sein. Entlehnung von colmnba,
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-us aus dem Gr. laBt sich nicht stiitzen. Yon den anklingenden Worten
anderer Sprachen wird aksl. golqhb „Taube“ von Thurneysen GA. 1907,

8l>5, Vf. LEWb. 2 179 irrig als lat. Lw. gefaBt, wahrend Berneker 32'2f.

darin ein nur mit gleichem Formans gebildetes Wort aus anderer Wz.
(ghd- „gelb“) sucht (ich bin davon nicht iiberzeugt); ags. rulufre „Taube“
ist (trotz Charpentier KZ. 40, 434 Anm. 3) sicher lat. Lw. (Lit bei Yf.

aaO). Nur Anklang im Formans zeigt ai. kadamba- m. „eine Gansart

mit dunkelgrauen Fliigeln“ (s. Yf. aaO., und *qed- „rauchen“).

Nhd. scliweiz. helm,, weiBer Fleck beim Yieh auf der Stirn“, helme „Name
einer Kuh mit weiBgeflecktem Kopf-- schwed. mdartl. hjiilm „blassiger Ochs
oder blassiges Pferd“, hjdlma „blassige Kuh oder Stute“ (Ehrismann
PBrB. 20,57; vgl. zum » 2-Formans ai. kalntaia-); wahrscheinlich mhd. hilive

„feiner Nebel“ bair. gehilb „Nebel, Herrauch“ (Zupitza Gutt. 113; nicht

besser nach Fick III 4 81 zu feeI- „eelare“; -w- in Beziehung zum u von
ai. kahtsu-). wozu wohl ahd. htiliira „ulige, sordes limi vel aquae 1--

,
mhd.

Jitilive „Piiitze, Pfuhl, Sunipflache“ im Ablaut steht (nicht besser zu *qaul-

„hohl“). — Ob hierlier (von den schwarzen Beeren) auch ahd. ltoluntnr

„Holunder‘, aschw. byUe ds. (schwed mdartl. holl-bars-trii aber „Yiburnum
opulus“ mit roten Beeren)?? s. Berneker 473 m. Lit., der auch fur russ.

kallna „Vib. opulus“ Zugehorigkeit zu kuh (s. u.) erwagt, Fick III 4 95.

Arm. kelt ,Schmutz“ stimmt im Anlaut nicht
(k

-

statt Je-).

\Yzf. qal-:qul-
(
qal -) (vgl. im wesentlichen Fick BB. 2, 197, Bezzenberger

BB. 16, 246).

Ai. kala- „blauschwarz“, m. ,,Kuckuck -

‘, kail „schwarze Farbe, schwarz
aufziehendes Gewolk, Nacht“.

Gr. y.yXTg, -7dog (dor. y.aktg) ,.Fleck“, y.qhdoco „beflecke, beschmutze'
-

,

yrj/.fjvt]- yeXatva Hes., y.rjlag' veqefhrj dvvdQog y.al ^eiueotvi] yi.isoa' y.ai ai£,

r/Tig y.UTU to uixomav orj/ueTov e/ei zvloudeg Hes.;

lat. calidu «, eallidus (Gl.
;

s. auch Biicbeler AflL. 1,106. Niedermann
BB. 25, 78, Pellegrini Stud. it. difil. cl. 17, 402) „weiBstirnig *(von Pferden)“
= umbr. kalefuf (buf) ..callidos (boves)“ (Aufrecht-Kirchhoff II 210); lat.

callgo „Nebel, Finsternis“; air. (Stokes I\Z. 38,461) mile „Fleck“; lit.

(Thurneysen, Thes. u. eallidus) kalybas
, kalyvas, „weiBhalsig“; wahrschein-

lich aksl. kuh, „nrjX6g, Kot“ mit den Bedeutungen „Sumpf, Horast, mit
Kot beschmutzen“, nur vereinzelt von menschlicher Ausscheidung in

den neuern slav. Sprachen, (Curtius 146, Bezzenberger aaO., Fick I 4

26, 378, Schulze SbprAk. 1910, 788, 793; dagegen von Meillet Msl. 13,

291 f., Et. 418, VI. LEWb. 2 unter squadus
,
Berneker 47 5 f. mit gr. jiqXog,

lat squalus „schmutzstarrend“, sqtialere „starren, rauh sein, besonders vor
Schmutz oder Trockenheit“ verbunden; nach Schulzes reichen Nachweisen
fur Bezeichnungen des Sumpfes nach den Farben ziehe ich nun die Gleichung
kah = ai. kala- „blauschwarza und andrerseits die Verbindung von ntjXog

mit lat. -palleo vor; lat. squatus ist in der Bed. unvereinbar; Berneker 473
erwagt, ob auch russ. kallna „Viburnum opulus“, serb. kulina ,,Rainweide“

ursprgl. einen Strauch mit schwarzen Beeren wie die Rainweide bezeichnet

habe und auch anzuschlieBen sei, so bliebe die Beziehung zu dt. Hoiunder
,

s. o., gewahrt, sofern dies nicht eher nach Kluge EWb. 7
s. v. zu hohl gehort,
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von dem leicht auszuhohlenden Mark) ; russ. IcaM-ga „Morast“, kalii-za ,,Lache“

kaum nach Petersson LUA. 1916, l6f. als qalou- zu ai. kalu-sa-, mhd. hilw-e
,

hulw-e (?), sondern eher Komposita aus kalo-luga
,
kalo-luza.

tlber die Feststellung der doppelten Yokalisierung e/o und 3 kommt auch

Reichelt KZ. 46, 332 f. nicht hinaus; die Moglichkeit einer Ablautbeziehung

qela
:

qal (Petersson aaO.; vgl. ahnliche Gedanken bei Yf. Gesch. d. idg.

Sprachw. II/I 165, aucb LEWb. 2 passim) miiBte erst untersucht werden.

— Parallelen fiir die Bedeutungsiibergange „wei£S, grau, dunkel, schwarz"

bei Persson Beitr. 32; etwas anders halt Reichelt aaO. die Bed. „Fleck“,

sei es weiB auf dunklem oder dunkel auf hellem Grunde fiir das urspriing-

liche ;
kaum auszumachen.

5. qel- (qol-, q cl) mit /j-Suffix „Becher“.

Ai. kalaga- m. „Topf, Krug, Schale"
(
*qoJeko-, -oko-); gr. xvkt£, -ixog

„Becher“
(
*qeIi-k ;

die Entwicklung zu -vX- laBt Giintert Abl. 32 durch das

folgende i bedingtsein) = lat. ralix, -ids „tiefe Schale, Beeher, Kelch“ (oder

-ix, -ids fiir *~ex, ids mit dem ai. -aca- naherstehender Bildungsweise ?

der Nom, -ix dann unterstiitzt dureh gr. xvXt£ ; aus eulix stammt ahd. chflih
,

nhd. Kelch), wozu vielleicht mit beweglichem s umbr. skalge-ta, scalse-to

wohl „expatera“, scalsie „in patera" (? v. Planta I 473; anders Fay Cl.

Rev. 13, 351. Das -s hat keine Parallele an dt. Schale, das zu Wz. *sqel-

„spalten" und an gr. axaXhov, oxaX.ig ds. Hes., das wohl ebendahin).

Dazu gr. y.dXvg, -vxog „Fruchtkelch, Samenkelch" und vielleicht ai. kalika

„Knospe“ (wenn als noch geschlossener Beeher angeschaut; svare im Gutt.

des Suffixes von kaldga- verschieden).

Yanit'ek LEWb. 314, Fick II 3
57, I 4

26, 28, 386 (mit unrichtiger An-

kniipfung an kel- „bergen, hiillen"). Nicht iiberzeugendes aus dem Ai. bei

Petersson IF. 34, 232.

6. qel- „treiben, zu schneller Bewegung antreiben".

Ai. kalayati „treibt“.

Alb. geg. Uil, sizil. kel „bringe, trage", s-kil „Lab, d. i. co-agulum",

wohl auch leal „stifte, stelle an" (vgl. G. Meyer BB. 8, 185, Alb. Wb. 168,

Pedersen KZ. 36, 329, Jokl IF. 3<>, 198);

zu scheiden von qel- „heben“ 'Bed.! und q'i.el- „colo“, vgl. Hirt BB. 24,

261, Yf. LEWb. u. celer. Eine Erw. s. unter qeleu- „wandern, Weg".
Gr. xeXXco „treibe (das Schitf ans Land ; lande" (Praes. nur bei Gramm,

und in der Zs. o-y.eXXw trans. „treibe das Schiff ans Land; strande, scheitere";

sonst nur Aor. Fut. sxeX.aa, y.eXoco), xeXo/uai „treibe an (durch Zuruf)", hom.
Aor. (e xey.XeTo, dor. y.ivTO = i e)xeXzo; y.eXevw „treibe an _Q, 236), befehle";

hierher (kaum zu *skel „springen‘ i auch xeXqg, -qrog „Renner (Pferd)

;

schnellsegelndes Schiff", bildungsgleich mit av. caraitl- „Madchen", germ.

halep- „Bursche, Held" (diese Bedeutungen wohl aus „zum Yiehtreiben

verwendeter junger Bursche oder Madchen"; Johansson WZKM. 19, 237);

xXovog „heftige Bewegung", xXoveco „vor sich hertreiben" (vgl. iiq-ovog
,

XQ-ovog; Boisacq s. v. m. Lit.), vielleicht
/
lov-y.oXog „Rinderhirt“ (eigentlich

„Ochsen-treiber“). mir. buachaill
,
cymr. bugai!,

corn, bugel „Hirt", bret.

bagel „Kind" (,.*Hirtenknabe“), wenn diese Gruppe nicht mit alnoXog
,

lat.
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colo usw., Wz. cpiel- zusammengehort, mit Yerlust der Labialisierung nach

u (Lit. bei Boisacq u. fiovxoXog m. Nachtr. und abioXog); vielleicht (Pers-

son Beitr. 179) xoXeiv' eh9elv, xoXea' noiaug ogyrjaig, xoXla' OQyrjoecog elSog

Hes. ; lat . celer „schnell, rasch“ (wie xeXpg celeber

,

-6m, -bre „*betrieben,

befahren (via), belebt (locus, oppidum
),

zablreieh (vgl. „groBer Betrieb £

),

haufig, vielbesprochen, gefeiert" (geg. *kele-dhlo-
,

-dhli-, Pokrovskij Rh.

Mus. 61, 186); germ. *halep- (s. o.; daneben *halip-, *halnp-, vielleicht

durch Assimilation des Mittelvokals im gen. sg., nom. pi. *hcdep-iz, acc.

*halep-un, -mis?) in ags. hcelep „Mann, Held", as. heliih ds., ahd. Jielid

„Mann, junger Mann, Kampfer, Held", anord. lialr „Mann“ (St. *huli- aus

halip-), hqldr (*hulup
)
„GroBbauer“ (iiber das von Solmsen KZ. 34, 548 mit

halep- verbundene gr xeXcog ,,Sohn“ s. unter her- „wachsen“); als tf/t-Praes.

got. haldan „Yieh weiden" (zum a-Yok. s. Brugmann IF. 32, 181), ahd.

kalian „hiiten, halten", as. haldan
,
ags. healdun

,

anord. halda ,,halten“ (Zu-

pitza Gutt. 106 m. Lit., Osthoff IF. 4, 281 f. unter richtiger Trennung von

*cfivl „colo“; die aufiergotisehe Bed „halten“ wohl durch Einmischung eines

dem lit. kehii ,hebe“ verwandten Yerbums; vgl. bair. heben auch = halten;

v. Grienberger Unt. 108 will nur lit. keliii vergleichen), mnd. hildr, hille

„rasch, eifrig" (L. Meyer Hdb. II 424 f.). Dagegen ags. helma „Steuer-

ruder“ (vrja xeXoat; Hoops BB. 22, 435 f. ;
nicht einleuehtend auch Mikkola

BB. 21, 223) als „Stange, Holzgriff" zu sqel- „spalten“ (s. Zupitza Gutt. 113,

Pedersen KZ. 39, 378, Fick III 4 82 = Falk-Torp u. hellebard; auch das

von Pedersen aaO. genannte arm. keli „Steuerruder“ ist in letzterer

Weise zu beurteilen).

kel- „rufen, schreien, larmen, klingen".

Ai. usa-kala- ,,Hahn“
( „rji-xavog“), kaladhika-, kaldvika- ds., kola- ,,leise

tonend, undeutlich vernebmbar", kalurmka- „Sperling“ (und anderes von
noch zweifelhafterem idg. Hintergrund, s. Uhlenbeck Ai. Wb. 48) kalakala-

m. „verworrenes Geschrei, Gerausch" (kalaha- „Streit, Zank“; vielleicht als

*kaludha- eine alte Bildung?); Erw. krandati „schreit, briillt, wiehert,

rauscht, knarrt" (s. xeXadog).

Gr. Basis x(a)Xrj- in : xaXeco „rufen, nennen, herbeirufen", Futur. xaXeaco,

att. xaXdj, Pf. xexXrjxa, xXrpcog, imxXtjaig „Beiname“, x.Xrjoig „Ruf, Ein-

ladung, Vorladung", xaXrjrwg ,.Rufer“, d/ioxXr/ „Zuruf‘‘ (zum I. Glied s. u.

*omo-; o/uoxXa Aesch. ist nach Jacobsohn KZ. 42, 159f. entweder kunst-

licher Dorismus oder von einem Adj. *6/uoxXog abgeleitetes Abstraktum;
ein dem lat. cola-, cld- entsprechendes gr. xaXd-, xXa- gibt es nicht, siehe

Fraenkel aaO., Persson Beitr. 701, Reichelt KZ. 46, 325 f. gegen Hirt

Abl. 86, Gr. Laut- und Formenlehre 127), xixXijoxo) (oder xixXrjoxco) „rufe

an, flehe", -/.X-rji^co, xXrj£ai „nenne“ (von *xXi]-fo-g, s. Fraenkel Gl. 4, 36);

hochstufig xeXa- in xeXaQv^m „rausche, riesle (Wasser u. dgl. .“, xeXcoq'

<pmvp Hes., xeXcoqveiv fioav Phot. (s. Boisacq s. v.); Erw. xeX.adog „Getose,

Larm“, xeXadcov, xeXadeivog „brausend“, xeXadeco „tose; lasse (einen Ge-
sang) erklingen" (gr. xeXad- vielleicht mit a = n zu ai. Iranduti, cakrade,

Zupitza KZ. 36, 55).

Sehr unsicher arg. xaXatg, -Idog „Hahn? Henne?" (Meister BSG\Y. 1899,
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15-4 f., Dittenberger Syll. 3 998) — sicher verschieden davon -y.dU.aiov

„Hahnenkamm, Hahnenbart, die schillernden Schwanzfedern des Hahns",

das wohl als „Zierstuck" zu to y.dllog.

Umbt'. kafitu, karsetu
,
cars'du „calato, appellato" (*A aletbcl-, Lit. bei Yf.

LEWb. 2 u. calo; daB ein entsprechendes lat. *caleo einst in der Ausrufungs-

formel der Kalenderdaten Dies te quinque, bzw. septem, calo
,
luno Covella

gestanden habe, hat Reiclielt KZ. 46,325 nicht bewiesen; auch dab calen-

dae „der erste Tag des Honats" von diesem Ausrufen benannt sei, ist

weniger wahrscheinlich als Yerbindung mit celnre
,

got. hidundi „Hohle'‘

als ,,der sich bergende Mond, der Neumond" mit Ablautstufe wie z. B.

/navij-vai; Dohring AflL. 15,222, Ehrlich Z. idg. Sprachg. 63 f.) ;
lat. calo,

-are „Ausrufen, Zusammenrufen" (: lett. kal'ubt), calator „Rufer, Ausrufer",

calabra (curia) „die zum Ausrufen der Kalenderdaten bestimmte Kurie",

yielleicht covciliuni ,,Zusammenkunft, Yersammlung, Yereinigung von Dingen,

geschlechtliche Yerbindung 1

', concdiare ..vereinigen, verbinden, verdichten

usw." (wenn ,,verdichten" erst von der gedrangten Enge der „zusammen-

gerufenen -
' Volksversammlung aus entwickelt ist; s. Yf. LEWb. 2

s. v.; trotz

Reichelt aaO. nicht zweifellos); chimo, -are ,,rufen" (vgl. ahd. hlamon usw.)

clamor „Schrei", darns „lauttonend, fernhin schallend; beriihmt; klar"

(vgl. zur Bed. dt. hdl
,
nomm-rlator ,,Xamennenner“ (eher synk. aus *nomen-

calitor
,

umbr. avghr Yoni. PI., mightf Acc. pi. ,,oscines“ (jcm-kln „avis

inclamans", Brngmann BSGW. 1890,205). Sehr fraglich dagegen lat. dassis

,.Aufgebot: Heer, Flotte; Klasse, Abteilung"
(
*klacl-ti -

: y.elado?'! Doch
ist letzteres eher *y.ebjdog, s. o. ; eher nach Stowasser LWb. zu yAdco,

eludes
,

vgl. dt. (disddugrn beim Abziihlen von Rtihen; andere Yersuche

s. Yf. LEWb 2
s. v. ; nicht befriedigend Petersson Gl. 4, 294): air. (Fick II 4

73) tuderh, ogam Gen. ealiaci, cymr. ceding
,
corn, chelioc „Hahn" i *kuljalos);

kaum hierhier ir. (Stokes BB. 23, 46 1 cadaire „a court-crier"
(
*kal-s-?):

Ags. hlowan „rugire, boare", ahd. (h)loian, (h laoen, mhd. Utejcn „brullen";

ags. Milan „grunzen"; ahd. hluoticla ,.latratus“: mit Hochst. der ersten Silbe

ahd. hd ,,laut. tonend ‘ (nhd. hdl ,,glanzend“ wie lat. dut its), hellan
;
,ert6nen'',

mhd hul ,.Hall, Schall", anord. hjeda ,.schwatzen", *hjul „Geschwatz", lijaldr

,,Gesprach, Kampfgetose, Ivampf"; strittig afries. India „herbeiholen, heim-

fiihren, nelimen", ags. geholian ..bekommen" (as. halun „berufen, herbei-

bringen", ahd. halon und abl. holon ,
holen ..rufen, holen", nd. halen „ziehen", da

die Bed. „mit Anstrengung herbeischaffen, ziehen" (vgl. bes. as. krud halen, ndl.

onkruitl holen .,Unkraut jaten" und die L\v. frz. haler, span, halar „ziehen,

schleppen") sich von einer ursprgl. Bed. „herbeirufen" schon sehr weit

entfernt i Mansion PBrB. 33, 547 ff. vergleicht sie mit gr. y.aXcog ,,Tau“; auch

lat. connlmm eigentlich ..Zusammenziehung"? Yerbindung von holm mit

calore usw. vertreten Zupitza Gutt. 107, van Helten ZfdtWtf. 1 1, 55, Persson

Beitr. 701. Falk-Torp u. hale
,
Kluge 8

s. v.j.

Erw. *q(e)lem- (vgl. cld-m-ure) ags. hlimman, hhjmman ,.klingen, tonen,

rauschen, briillen", hlimme „rei6ender Strom", hlcmm
(
*Mammi

)
,,Schall",

hlemman ,,mit Gerausch zsschlagen", ahd. h)limmen „brummen, heulen",

anord hlymja „k!ingen, krachen, larmen", ahd. hlamon ,,rauschen, tosen";

*q(e)len- in ags. Iilyn(n) „Schall, Larm, reiBender Strom", hlynnun
,
hlynian
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„hallen", lilynsian ds., hlynrian „donnern“, gehlyn, as. gihlunn „Getose“

(fiber gr. xXovog s. dagegen u. gel- „treiben“); ygl. Falk-Torp u. glam, lem

mit Lit. Eine s-Erw. in got. Mas „heiter, frolich 11
?

Lett, kal’udt „schwatzen“ (kalada „Geschrei, Larnr 1
ist russ Lw.), lit.

kalbci „Sprache“, apr. (Berneker Apr. Spr. 296) hilt za, kelscii „sie lauten11

(lit. *kals6ti); lit. Lanka!as (*kalkalas
) „Schelle“, aksl. Iclakoh

,
russ. kdlokoh

„Glocke“, kolokolitb „lauten, klingen; schwatzen, klatschen 11 (Solmsen PBrB.
27, 364f.). Ygl. Curtius 5 139, Zupitza Gutt. 49 (zur Scheidung gegenfiber

sq'id'), 107, 118, 119 (Lit.', Johansson PBrB. 14, 310f., Pick III 4 S3, 111,

Yf. LEWb. 2 u. calo, Trautmann Bsl. Wb. 115.

Ahnliches sqel-, {s'q'iel-, 'das oline weiteres als s-Dublette neben gel gelten

darf) sind im folgenden, <)hel- unter bes. Schlagwort bebandelt; Feststellung

ihres Nebeneinanders neben krl-, z. T. auch (nieht fiberzeugende) Versuche

lautlicher Yermittlung bei Zupitza Gutt. 49f., KZ. 37, 403, Persson BB. 19,

275 f., KZ. 33, 285 Anm. 1, Siebs KZ. 37, 299, Lewy KZ. 40, 421 ;
vgl.

sqrl- : aisl. skjtdla st. V. „schallen, knallen, larmen" 1 = ags. scicllan

„schallen, tonen 11

,
abd. scellan „scballen, tonen, klingen, liirmen 11

,
nhd. ver-

schullen „verklungen“; kaus.-iter. aisl. sheila „knallen, larmen, scbelten, laut

lachen 11

,
mhd. schdlen schw. V. „ertonen lassen, zerscbmettern“, nhd. zeisdiel-

len; t- oder dh-Praes. afries. skelda „schelten, tadeln, laut erklaren11

,
akd.sceL

tan „schelten, schmiiben, beschimpfen, tadeln'- (s. dazu Fick III 4 461. Falk-

Torp u. skjelde
,
m. Lit. zur abweichenden Verb. m. scluilten, von Wz. sqel-

„schneiden“); aisl. skq/l f. „Bellen, Larin 11

,
skellr ( *skall/-z

)
„Scball, Knall 11

— ahd. seal i-ll-) „SchalI, Krach 11

;
aisl. skjal.tr „lauttonend“ = ags. sc iell.

ndl . schel „widerhallend, sckrill
11

;
abd. scella „Schelle“; mit einf. / das -II-

der vorgenannten beruht auf einem n-Praes. *sqd-nd) aisl. sl.al n. ,,Liirm“,

sljtd n. „Geplauder“.

Lit. skaliju
,
-yti „fortgesetzt bellen, anschlagen" vom Jagdhund), wovon

skal'ikas „ein fortgesetzt bellender Jagdhund- 1

is. u. wegen gr. cxv)m£), apr.

scalenix „Yorstehhund“ ist aus poln. skolic „wie ein Hund winseln 11 (Traut-

mann Apr. 428 m. Lit.); lett. skal’s ..klingend. belltonend 11

;
mit

(
b A-Erw.

(wie lit. kalbd
)

lit. skelb-ia
,

-ti „ein Gerficht verbreiten 11
:

cech. skoliti „belfernlf

,
poln. skolic, skidd ,,wie ein Hund winseln11

.

(sjq’iel- : aisl. skval n. „Unnfitzes Geschwatz, Wortschwall 1-

, skvula

„laut reden, rufen“, skvaldr n. lautes Reden 1

-; ohne s- aisl. hrcllr ,-hell-

tonend 11
. Ob auch dazu abg. dtvala ,.Lob“? (s. u. ,,Nadel“ zum

Lautlichen . Ablautendes <gid- dann vielleicht in gr. oh via!; ,.junger Hund,
Hund; junges Tier11

(s. bes. Persson BB. 19, 275f.) auch xvXXa ' oxvXa^.

’HXeToi lies. -XX- wohl kurznamenartige Kons.-Dehnung; anders Boisacq

s. v.; s. auch u. oxvXtor) wie von *sqd- aus das obengenannte lit. skahtkas
,
und

von gel- aus lit. Idle, kid

?

,,Hfindin ‘ alb. kd’us Tierjunges. bes j anger Hund
G. Meyer Wb. 1 86), mir. cuden

,
cymr. colu-yn, acorn, colo n , bret. kolen ..junger

Hund 1
(urk. *koli-yno-; mit xvXXa auch von B. bei Fick II 4 94 verb.); diese

Namen ffir junge Tiere, bes. Hunde wiiren also voin Ivlaffen oder Winseln

genommen. Immerliin aber konnten oxvXa%, xvXXa als (s gal-, auch als

idg. oder griech. Reduktionsformen (Osthoff denkt an EinfluB von xvcov) un-

mittelbar mit kelt. *koligno-, lit. Idle, alb. kel iis zusammengehoren und
(vielleicht am beaten unter Verzicht auf wzhafte Verben mit unserer Schall-
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wz. (s)qel-) auf ein idg. (s)q0l

-

„Tierjunges, junger Hund“ bezogen werden
(Osthoff Par. I 274 ff.).

kel-, kol-, kal- „betoren, vorspiegeln, schmeicheln, betriigen“.

Gr. att. xrjleco (urgr. rj) „bezaubern, betoren“, y.rjXr]&pog „Bezauberung“,

xrjXrjdoveg PL f. „bezaubernde Wesen“ (nicbt wahrscheinlicher als
,
in-

cantare“ zu y.aXkm, Wz. *ktl- „rufen“, Prellwitz 2 220 als Alternative);

lat. calvor
,

-i und calvio, Ire „Ranke schmieden, hintergehen, tauschen“,

cahimnia „Lug, Trug Yerlaumdung, Ranke“ (*culvomnia), sehr wahr-

scheinlich auch cavilla „Neckerei, Stichelei, Trotzelei“, cavillor, -an „necken,

bewitzeln, behohnen“ (s. Vanitek LEWb. 2 52, Hirt BB. 24, 268, Yf. LEWb. 2

s. vv.)

;

got. holun, afholon „verleumden“, anord. hoi n. „Lob, Prahlerei“, hfila

„preisen, prahlen“ (ursprgl. etwa mit gleifienden Worten andere oder sich

herausstreichen -
''; erweist keine Gdbed. „Gerede, Geschwatz", unter welcher

Uhlenbeck PBrB. 30, 292 an Wz. *kel- „rufen“ ankniipft; auch Einmischung

einea zu letzterer Wz. gehorigen Wortes braucht man nicht anzunehmen),

ags. hoi n. „Verleumdung :

‘, hiHan „verleumden“, hohmga,holingii „vergebens,

grundlos“, helan „verleumden“, ahd. huulen „betriigen“ (Diefenbach Wb.
des Goth. II 593, Bugge C. St. 4, 33 If., Bersu Gutt. 170; die germ. Worte
nicht zu kel- „verbergen, celare“.

Cecil. Liam „Falschheit, Betrug“ (Zupitza Gutt. 122) bleibt fern (s. Ber-

neker 508 f.); desgleichen ai. kiitum „Fallstrick, Falle“ i'v. Bradke KZ. 34, 157

;

vielleicht zu gel- „kriimmen“ nach Petersson Fortunatovs Regel 78 f., was
auch Vergleich mit naXevm „locke Vogel ins Garn“, Bradke aaO., aus-

schliefien wiirde) und gr. xojXvoj „verhindere“ (gegen Diefenbach aaO. und
Solmsen KZ. 38, 448).

Sollte Perssons, Beitr. 148, Heranziehung von gr. xoXa$ „Schmeichler“

zutreffen (?t, ware die Wz. als kurzvokalisch anzusetzen, daher gr. xrjX-

und germ, hoi- Dehnstufen, lat. cal- Reduktionsstufe (oder lat. ala-, -alis,

-olu-1 s. Vf. LEWb. 2 u. salvus). Auf ai. catu- (unbelegt), catu „artige Rede,

liebliche Worte, Schmeichelworte“ (Persson aaO.) ist in dieaer Richtung

keinesfalls zu bauen !s. Uhlenbeck Ai. Wb. 87).

qeleu- „wandern; Weg“.

Gr. y.eXev&og ,,Weg“, iTmo-y.kXev^og „zu Pferd sich fortbewegend“ a-

-xoXovOog
( *u- = stn ) ,,Begleiter‘‘ ; lit. hiidiiju „reise“

(
kelias „Weg“ wohl

erstpostverbal). Hirt Abl. 1 18 Yf. LEWb. 2
114, Trautmann Bsl. Wb. 125. Un-

wahrscheinlich lafit Bergmann BEGW. 1897, 28 y.eXevft- (nur nominal!) aus

einer Kreuzung von y.eXev- (y.eXevm „treibe an, setze in Bewegung“, zu xeXo/iai
,

xiXrjg) mit eXevd- (eXeeaofxai, eiXqXov&ci) erwachsen sein. Dab die Basis

qeleu- aus qi.l- in yJXouai usw. erwachsen sei (z. B. Pedersen KZ. 36, 322),

ist dagegen annehmbar. Keine b-Erw. liegt in germ, hlaupan „laufen‘‘ vor,

s. u. q'i'ip.jb-. — Nicht iiberzeugeud iiber ir. <iic ,.Genosse“ neben cymr.

cihjdd ds. Pedersen KG. I 51 (sei Vrddhiform zu lit. Lelias mit im Ir. in

Zs. nicht zu / entwickeltem e; s. dagegen Thurneysen GGA. 1907, 803,

IA. 26, 25 : Gdf. *kcgliios); s. die richtige Deutung unter Lei- S. 359!
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qeldno-, qeleuo- „kahl“.

Ai. ati-kurva-, -Mica- „ganz kahl“, av. kaurva-, npers. kal
,
haarlos, kahl"

(Yanieek LEWb. 2 312, Geiger IA. IY 23 Horn Grd. d. iran. Phil. I'2, 55),

ai. knlvallkrta- “kahl gemacht“ (J. Schmidt Yoc. II 354 > ;
lat. calvus „kahl,

haarlos“ (Gdf. ital. kalcnios aus idg. *qeleuos wegen
:)

osk. Knlmieis (daneben

osk. Kalaviis „Calvius“, pal. Calauan; s. Solmsen Stud. 136, KZ. 37, 16;

38, 447), wozu lat. calva „Hirn3chale, Schadel", calvaria ds., in Glossen

auch „Becher“ (vgl. die Belege des haufigen Bed.-Uberganges „Schadel-

Becher“ bei Scheftelowitz BB. 28, 143 IF. bes. 1 55 f.

Die (trotz Fick 111*461, Falk-Torp u . skaldet, skalle) nicht zu bezwei-

felnde Herkunft des Subst. lat calva vom Adj. calvus spricht gegen Lager-

crantz’s KZ. 37, 181 ff. Gleichung calva = gr. xeXsfir] „Becher“ (konnte aus

*xalefir] assimiliert sein), idg. qjeq'ia. —- Nur auf dem wenig iiberzeugenden

Umwege, dafi die idg. Bed. „kahl“ ihrerseits wieder aus einem Worte fur

„Schadel“ entwickelt sei, liefie sich Beziehung zu *sqel- „spalten, schneiden“,

als „Scherbe-Hirnschale“ suehen (so fur calva und xeke^g Falk-Torp aaO.;

fur xeXeflr) eher zu erwagen, doch auch ganz unsicher; xeXefit] : ai. kulija-

n. „ein bestimmtes GefaB, Hohlmafi", Petersson IF. 34, 232f., LUA. 1916,

26 ist nicht vertrauenerweckend).

Uber die versuchte Vermittlung mit dt. kahl unter Annahme idg. Anlaut-

schwankung s. u. qal- „kahl“; andere anklingende Worte sind ai. khalabl-

„kahlkopfig“, khalvdta- ds. (: arm. yialam „Schadel“? Scheftelowitz BB. 28, 1 56).

qelg- „sich winden; Windung, libtr. Ranke“.

Mir. celg „List, Verrat“ (daraus cymr. celc „Yerhehlen“, Pedersen KG. I

24, 106); arm. kelclc „Heuchelei“ (Bugge KZ. 32, 51 ; das anl. k- statt Ic-

durch Ass. an das wzausl. arm. c = *k vor dessen Palatalisierung?); ab-

lautend ags. hylc „Kriimmung, Windung" und slav. *cvlgati in poln. czolgac

sig „kriechen, gleiten, sich schleppen" (Zupitza Gutt. 128).

kelp-, kip- „Krug, TopP.

Gr. xaXmg, -idog, xalng ,,Krug; Aschenurne"; lat. calpar, -arts „Wein-
faB“ (

*calp-ali-, vgl. quadrantal-. aberwohl lat. Weiterbildung des gr. xdbia) ;

Curtius 5 148, Bezzenberger—Fick BB. 6,236 (aber ai. karpara- m. „Schale,

Scherbe, Himschale" besser zu apr. kerpetis „Schadel“ usw., s. (s)ker-p-

„schneiden“); air. cilornn, cilurnn „urna“, cymr. celwrn „Milcheimer“,

bret. ke/orn „Kiibel“ (Rhys Rc. 2,331, Stokes KZ. 30.558, Fick 11*81,

Pedersen KG. I 94, 365, II 53). Nicht iiberzeugend laBt Scheftelowitz

BB. 28, 149; 29,69 die Gruppe aus assyr. /carpa, karpa-lu
,
GefaB, Topf“,

entlehnt sein und nehmen Bezzenberger -Fick aaO., Fick I* 377, Hirt

BB. 24, 265 Verwandtschaft mit ahd. ha!(a)p „Handhabe“ usw. (s . skel-p-

„spalten“) als „GefaB mit Handhabe" an.

kelb-, kelp- „helfen“.

Got. hitpan, aisl. hjalpa
,

as. ags. hrlpan, ahd. helfan
,
hclphan „helfen“;

alit. st’Ibiuos ,,hilf mir“, gewohnlich srlpiii
,

selpti „helfen, fordern". Lit.

bei Zupitza Gutt. 185; eine Anlautdublette sucht er KZ. 37. 389 in lit.

gelbeti „helfen“ (: aisl. kilpr „handle of a vessel"?? Gutt. 144), ganz fraglich.



Nicht iiberzeugend vergleicht Siitterlin IF. 25, 62 unter Annahme von

idg. *kel(e.i)p- auch aisl. hllfa „beschirmen" (s. lieip-).

kes- „schneiden“.

Ai. qusati
, fasti „schneidet, metzgt, metzelt", casta- „niedergemetzelt",

gasfra- n. „schneidendes Werkzeug, Messer, Dolch", casd- m. „Schlacht-

messer".

Gr. (Fiekl 3
54, I 4 424) neat,to „spalte“, evy.smos „leicht zu spalten",

y.eagvov
, ;
Axt, Schusterahle" (Formans wie bei oyJnagvov oder nach diesem,

s. *sqer-ep- „schneiden“), y.etcov Ptc. Praes. (wohl nach Schulze Qu. ep. 434

in y.ewv — *xe<xcov zu bessern
; y.ea- = ai. casi- in casi-iyati Fut., Bechtel

Lexil. 144; es liegt dann im Gr. nur die set-Basis vor, denn xeoxqov, xeozgog,

xeozog gehoren zu xevzeco
,

s. kent- "stechen", und gegen die Deutung von

ay.eoyai als *n-x£oofiai „chirurgisch einsehneiden", s. iak- „heilen“). Mir.

cm ,.Speer"
(
*kestd

,
Fickll 4 85; wohl gesichert, trotz Thurneysen beiBoisacq

425 Anm. 1). Sehr unsicher ags .loss, „Zweig. SchoBling" (Zupitza Gutt. 184;

mnd. liar „Werkzeug zum Scharfen der Sense", liarcn ,,scharf sein, scharfen"

s. dagegen unter koi- „scharfen, wetzen“); desgleichen anord. lies f. „Wirbel-

zapfen in einem Spannriemen", norw. Iirsjc ,,aufrechtstehendes Gitterwerk

zu Trocknen von Heu oder Korn" (Fick III 4
86, Falk-Torp u. hesje)\

ebenso aksl. ko-a „Sichel, Sense" (/.- aus k- nach Meillet Et. 178, Msl. 9, 374

durcli Diss. gegen das ausl. -.s-? bezweifelt von Berneker 581, der darum
Bezzenbergers BB. 12, 239 und Wiedemanns BB. 28, 15 mich nicht iiber-

zeugende Yerbindung mit *qoksa, lat. coxa offen lafit. — Aksl. socha „Kniip-

pel", oso'iti „abscindero" gelidrt zu scq- „schneiden“).

Sicberer e-Yokalismus in der gr. Sippe (denn die Deutung von xeIojv als

*y.E}Ho, zu dt. hawn
,

aksl. kovati ..schmieden", Sommer Gr. Ltst. 79 nach
Persson Wzenv. 134, De orig. gerundii 52, verdient wegen der Bed. nicht

den Yorzug; auch die von Boisacq vermutete Entstehung aus *xaaQco,

*y.daovor nach Parallelen wie xztavov : xzdofiat steht auf schwachen FtiBen).

Das a der flgdn. ital. Worte, wenn sie uberhaupt verwandt sind, ist daher

Reduktionsvokal e zu bestinimen (s. zuletzt Brugmann IF. 28,369, Giintert

Abl. 50 :
*lastrom, ..Schneidewerkzeug" : ai. castrein / ; die Gleichung ist

aber bei der Fruchtbarkeit des ai. Formans -tra- und ital. -is(tro)- nicht

zwingend!' vorausgesetzt von lat.castro, -are „abschneiden, verschneiden,

kastrieren" iFroehde KZ. 23, 310 ; cuprum ,,Lager" (d. i. „abgeschnittener

Raum“ oder ,.locus ad segregandum instructus" Thes.).

Umbr. knstruruf, castruo 'Acc. Pi.
,
osk. casfrons Gen. sg.) „Grundstiick,

fundus" (abgeschnittenes Stuck Land"
; gegen Buck's Gramm. 236 ETber-

setzung ,caput" s. Reichelt KZ. 46,337; zur ital. Sippe s. Vf. LEWb. 2

u. castro, castrumi). Doch ist auch eine ital. Gdf. *ka/i(ijr)^trom (zu capo

„Kapaun“ usw., Wz. qap-, sqap- ..schneiden, graben") moglich (Brugmann,
Reichelt aaO.)

Koch unsicherer ist, ob lat. carco
,
ere ,,nicht haben, von etwas entbloBt

sein, entbehren; sich enthalten, einer Sache fern bleiben", castus (to Ptc.

dazm „sittenrein, rein oder unbefleckt von etwas; uneigenniitzig" is. v.

Planta II 634, Schulze Eigenn. 474 Anm. 5, SkutschRom. Jahresber. Y, I 65),



qes- 449

osk. kasit ,.oportet“ oder „decet“ Cvgl. deco, bioam „entbehre“; bet „oportet“i

als mediopassives *kase- „wovon abgeschnitten sein“ auf den Begriff

„schneiden“ zuriickgehn nach Thurneysen Thes., Yf. LEWb. 2
s. v.

Nicht iiberzeugend ist die Analyse von gr. £l<pos ,,Schwert, Messer 1

,

£i(pat„ Hobeleisen“ (Ilea.) als £-i<pog, wie egicpog, origipog, (Kretschmer KZ. 3
1

,

414 zw. Brugmann 1 2 867; s. Boisacq s. v.).

qes- „kratzen, kammen".

Aksl. cesq, cesnti „kammen; streifen, abstreifen (z. B. Beeren“), bulg.

(usw.) cesel ,,Kamm“, cech. pa-ces, poln. pa-czes

‘

„Hede, Werg“, russ. pa-

cesy PI. m., paeesy PI. f. „Abfall beim zweiten Hecheln“, ccska ,.Hede,

Werg“, cesuja „Schuppe“, cesotka ,,Kratze“; ksl. kosa „Haar“, russ. (usw.)

kosa „Flechte, Zopf-

‘, ksl. kostm ,,Haar“ (dazu aber trotz Fick I 4 390 nicht

gr. xoprj); aksl. kosnati „beriihren, anriihren“, kasati S£ ,,beriihren“ aus

„zupfen“ oder „sich an jemandem abscheuern“; vgl. serb. dirat

i

„beruhren;

reizen“; Zubaty AfslPh. 16,396, Berneker 58 If. unter Yerweis auch auf

serb. kosim, -iti „lacerare, vellere
-

', das wohl Iterativ zu resat i; kosnati,

kasati nicht wahrscheinlicher nach G. Meyer Alb. Wb. 220, Pedersen KZ.
36, 328, 338 zu alb. k'as „nahere, bringe nahe, nehme auf"', ngas „beriihre,

treibe an“
;

cech. (usw.) kochati „ergotzen, liebkosen, lieben“ (zu kosnnji

als „liebkosend, zartlich beriihren“, vielleicht geradezu ,,krauen“ nach
Bruckner KZ. 43, 3 LI; nicht als *koks- zu lekte „Hure“, z. B. Ehrlich

KZ. 41, 287); vgl. zu den slav. Worten noch Berneker 152, 491, 538, 580ff.

Lit. kasa „Haarflechte, Zopf" (brauclit nicht si. Lw. zu sein), kasaii,- yti

„fortgesetzt gelinde kratzen“, kasit
,
kasti „umgraben‘ -

,
lett. kast ,,liarken“,

kasit „schaben, schrapen, scharren, harken, kratzen"', apr. (s. Trautmann
Apr. 357) krxti f. „Zopfhaar“ (entw. von einem Ptc. *krstas oder einem
*koz-dho- = germ. *hazda~). S. Trautmann Bsl. Wb. 1 19f.

Anord. haddr- „Kopfhaar der Frau" (*latzdn -, Pedersen IF. 5, 46, Fick
III 4

86, Falk-Torp u. haar unter richtiger Trennung von anord. ahd. har

nach Detter ZfdtA. 42, 55, das wegen der nord. Umlautlosigkeit urgerm.

r, nicht B, = z hat; auch anord. hqrr ..nicht zubereiteter Flachs“, ahd. haro,

harises ,,Flachs‘', nhd. Haar in ders. Bed. kann wegen der nord. Umlaut-
losigkeit nicht auf *hazica zuriickgehn . Wahrscheinlich hierher als germ.
*hezdun (Fick III 4 65) ags. In ordun PI. AVerg", engl. hards,, mnd. herde

,.Flachsfaser“, deren Zuriickfiihrung auf germ. *hizdon (Sievers Z. ags.

Yok. 25, Trautmann Grm. Ltges. 33 nur dann notig ware, wenn afries.

hrdr, mnd. hide, heide (ndl. nhd. Hedej „Werg“ (von Bezzenberger BB.
27,168 ebenfalls zu qes- gestellt damit ablautendes Hetzdbn- oder *haiz-

dbn- fortsetzten) doch werden letztere von Schroder Abl. 69f., IA. 28, 31

mit md. mdartl. hottcn, hoty aus mhd. *hnitnch und mhd. schottach
,
oberhess.

wodch aus as. *hwadak unter einer verschiedenen germ. Basis *lievap . -del

vereinigt. Wieder ein verschiedenes, zu *qais- ,,caesaries
t: gehoriges Wort

liegt vor in dem auch in der Bed. abweichenden ags. heard- und had-sircepe

„Haar-Hullerin“ aus hizd- und haizd-, Pogatscher Anglia Beibl. 12, 196ff.

und 13, 233).

Gr. y.eoy.eov (zur Form y.eaxiov s. Boisacq) .,Werg“ (Bezzenberger aaO.:

geco, cesq usw.), mir. cir f. „Kamm“ (*qcs-ra, nicht *qrnsrel, Fick II 4
78);
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dagegen cas „gelockt, kraus, gedreht" (Pick II 4 57 zw.) stimmt weder
in der Bed. noch im Yokal sonderlich (freilich auch nicht zu (fiasio

-

„Flechtwerk‘'); auch mir. cotut „Sehleifstein" ist kaum als *koz-dh- (Zu-

pitza 36, 233) verwandt, sondern wohl Ableitung aus lat. cdtem (vgl. zur

jiiDgern ir. Behandlung eines lat. t Pedersen KG. I 232).

Wegen russ. cesot’ca „Kriitze", lett. ka'tk'is ds. reiht Trautmann KZ.
43, 153, 300 u. Bsl. Wb. 120 auch ai. kacchu- f. „Kratze“ an, das sich zu

leash' is verhalte wie ai. icchati, av. isaiti zu lit. ieikoti. slav. islcati; Uhlen-
becks Ai. Wb. 39 Deutung als einer mind. Entw. aus kharju- f. „Jucken,

Kratze" sebeint mir die naherliegende.

Fiir xJ.aogog „Nessel“ (?), xscooeco „jucke“, xeavmvog „Distel“ s. Boisacq

443 Anm. 3; lat. carro bleibt fern.

Wurzelerweiterungen:
qs-es- (vgl. z. B. Brugmann II 2

3, 343) in gr. feet) (*qs-es-o), arr.

aai „sehaben, glatten", geoTog „geschabt“.

qs-en- (vgl. Kretschmer KZ. 31, 414 und bes. Persson Wzerw. 134f.,

Beitr. 356, Yf. LEWb. 2 u. sentis
)
in

:
gr.fmVco „kratze, kamme; walke. prfigle",

£aviov „Kamm zum Wollekrempeln“, gaoua „gekrempelte Welle'', em^gvov
,,Klotz, Haublock";

lat. sentis (*qsen-tis)
„Dornstrauch“, sentus „horridus ' (bei Prudentius

klar „dornig“; dazu ausfuhrlich Persson Beitr. 356; gegen sentis: aifi-aoia

s. unter saip- „Umfriedung' ); vermutlich nach Schrader RL. 730 auch mir.

set „a standard of value, by which rents, fines, stipends and prices were
determined", ursprgl. „Spangen".

qs-eu- mit Nasalinfix qs-n-eu- (vgl. Persson Wzerw. 88, 134 f., 232,

Beitr. 765 Anm. 1, Yf. LEWb. 2 u. novacula

)

in
: gr. £vco „schabe, reibe,

glatte", Ptc. gvoTog „geschabt, geglattet", -ov ,/geglatteter) Speerscbaft",

Igvofia „Abschabsel“, gvcnga „Striegel“, ^vargg „Schabeisen“, £vqov (: ai.

lcsura-) „Schermesser", £vgov ' tojuov, loyvov, d£v lies, (dessen Ableitung

aus di;vg durch Kretschmer KZ. 31, 414, Bezzenberger BB. 27, 173 nicht

vorzuziehen ist); tjoavov „alles geschnitzte, bes. Gotterbild".

Ai. ksura- m. „Schermesser, Dornpflanze" (aber fiber ahd. sur „sauer“

usw. s. u. suro- ,sauer").

Ai. ksnauti „schleift, wetzt, reibt", ksnotram „Schleifstein“, Ptc. ksnutd-,

av. hu-xmuta- „gut gescharft"; lat. novacula „Schermesser, Rasiermesser"

(auf Grund eines Verbums *>iovclre aus qsneuct- nach Johansson PBrB. 14, 342,
Kretschmer KZ. 31,419, 470); anord. sn0qgr „kurzgeschoren“, ferner (Zu-

pitza BB. 25,95) anord. snodenn „kahl geseboren"; snaudr „entblo6t, be-

raubt, arm", mhd. besnoten „sparlich, arm", sneede „gering, schwach", nhd.

schnode. — Gr. gdxnoa • iprjy.Tmg, ipqxrgia Hes. („Striegel", eher mit qso[u\-

hierher, als mit *qsds- zur Wzf. qs-es-. — Lit. shut it
,
skusfi „schaben“,

lett. skuvejs ,,Barbier" usw. (von Fick I 4 32 zw. als Umstellung aus qsu-

betrachtet) konnen zur w-Erw. von seq- „schneiden“ gehoren (Persson

W'zerw. 134, Beitr. 346, 375, 736 \ S. Trautmann Bsl. Wr
b. 268.

Gr. yvavco „schabe, kratze, nage ab“, yvoog „Abschabsel, Flaum, Scbmutz
des Meeres" (Prellwitz 2

s. v.) vielmehr zu Wz. ghen- (s. bes. Persson Beitr.

81 If.). Auch anord. snykr, fnykr,
knykr, nykr „Gestank", auch „Daunen,
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Flocken, Fasern, etwas kleines“ (Johansson PBrB. 14, 365 f.) gehoren in

andern Zusammenhang (s. Schroder Abl. 40, 4 1 f.
;
iiber got. bnauan

,
anord.

nua usw. „zerreiben“ (z. B. Fick III 4 298) s. qen- „schaben, kratzen“.

klon- (kTson-?) „Saule“.

Arm. siun = gr. xtmv „Saule“ (Bartholomae Stud. II 36, Hiibschmann

Arm. Gr. I 490); Osthoff in Patrubanys Sprw. Abh. 2, 54 f. (mir nicht zu-

ganglich), Par. I 290, zw. Brugmann II 2
1, 298 setzen idg. *kts-on- an. —

Fick BB. 1, 333, Falk-Torp u. skinne vergleichen weiter mhd. seine „Zaun-

pfahl, Zaun“, ags. seta „Schiene, Bein“, Wz. skei- „schneiden, spalten“, was

lautlich (vgl. den Palatal von av. ava-hisidydt_
)
und in der Bed. (geschnit-

tenes oder gespaltenes Stiick Holz, Pfosten“) nicht unmoglich ist
;
doch

kann das arm.-gr. Wort auch eine ganz andere Gdanschauung enthalten

und entbehrt des anl. s-.

kiq- etwa „Riemen“.

Ai. qik- f., qijcya- n. „Schlinge, Tragband“, qalkya- „damasziert, eigentl.

mit Schlingen versehen", lit. siksna „feines Leder zur Yerfertigung von
Riemenwerk, Riemen“, xiaaygig

'
ftovvevgov, xinagig ’ dtadtj/ua

,
o cpogovai

Kvngioi Hes. und vielleicht (wenn nicht zu xlooa, s. Wz. quoi- „wollen“)

xiaaog „Epheu“. Lagercrantz Z. gr. Lautgesch. 85 ff., Persson Beitr. 148.

klq- „tropfeln“.

Ai. ctkara- m. „feiner Regen“, clkdyati „tropfelt“; norw. liiqla „tropfeln“

higl „feiner Regen“. Bugge BB. 3, 118, Falk-Torp u. hagl N. — Die Yer-

bindung gxkara-

:

gr. xyxico „entspringe, sprudle hervor" (ware kd[i] : klq-)

s. unter Icaq) lehnt Uhlenbeck Ai. Wb. 312 mit Recht ab.

kik- „Haher“.

Ai. kiki-, kikidivi- m. „blauer Holzhaher“ (k nicht zu c zur Festhaltung

der Schallnachahmung)

;

gr. xiooa, att. xkra • *xixi-a) „Haher“; ags. higora m., higore f. „picus

(Elster oder Holzhaher)“, mnd. lieger n. „Haher“, ahd. hehara ,,Haher“,

s. Osthoff PBrB. 13, 415 m. Lit., Boisacq u. yJaaa und xmepog. Uber aisl.

hegri „Reiher“ s. vielmehr Falk-Torp u. heire, und Schallvvort ker-
(
sqrei-).

Eine Form mit beweglichem s- ist wohl anord. skjor f. „Elster“ (siehe

Falk-Torp u. skjeere I, wo iiber die neunord. Formen und andere Deutungs-
versuche).

kiker- u. dgl. „Erbse“.

Arm. sisern „Kichererbse“ (scheint keiker- oder Jcoiker- fortzusetzen, de

Lagarde Arm. St. 136; wenigstens ist die Yokalsynkope von urarm. i, u
sonst auch da nicht unterblieben, wo dadurch gleiche Konsonanten an-

einandergerieten; die Annahme eines Nom. *sisr = kiker — vgl . dustr :

ftvyaTqg — hilft kaum weiter, da es trotz dustr im Gen. dstr heiBt); eine

daraus sanskritisierte Form vermutet Brunnhofer BB. 26, 108 in ai. riend

RV. X 33, 3, wenn „Erbse“ (ganz fragwiirdig); gr. xly.eggoi (so fur iiber-

liefertes xifieggoi durch die alph. Reihenfolge gefordert) • (bygoi . Maxedoveg
AV a 1 d e ,

Etymologisches ‘W'orterbuch. I. 30
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(Bucheler Rh. Mus. 62, 476 f., Niedermann IA. 29, 32), xgtog „Kichererbse“

(wird aus *xixgiog oder eher xtxgog diss. sein); lat. cicer „Kichererbse“.

Im Balt, anklingende Formen mit (nach Zupitza KZ. 37, 401 allerdings an

sich als westidg. verstandlichen) Velaren, von denen aber nur apr. keekers

„Erbse“ in der Bed. stimmt (wohl Lehnwort aus cicer durch dt. Kicher-

erbse
,
so Schmidt PI. 177 f

. ,
oder allenfalls nacb Trautmann Apr. 355 aus

dem ebenfalls entlehnten poln. cieciorka, ciederzyca „Kichererbse“ unter

Anlehnung an ein dem lett. k'ekars entsprechendes Wort). Dagegen lit.

kekS „Traube“ (zur Flexion s. J. Schmidt aaO.), lett. k’ekars ds. (Tertium

comparationis mufite „Rankengewachs“ oder „erbsenartig runde Beere“
sein) scheinen mit lett. k'ekis „Dolde, Traube“ (Zubaty AfslPh. 16, 386),

vielleicht aucb lett. cekulis „Zopf, Troddel, Quaste, StrauB, Buschel“, cecers

„Krauskopf“ (J. Schmidt aaO.), ceeh. cecefiti „struppig machen, krauseln“

(Berneker 1 38, s. auch 540) eine verschiedene Sippe zu bilden.

Ygl. Fick I 3 515,

I

4 381, Vf. LEWb. 2 u. cicer (die Vermutung yon Ent-

lehnung aus einer siidosteurop. nicht idg. Sprache ist nicht erweislich), Traut-

mann aaO. (Lit.).

kiph- „dunner biegsamer Zweig oder Wurzelteil“.

Ai. gipha „diinne Wurzel, Rute“; gr. messenisch y.icpog n. „oxecpavog“

(wenn aig. „flechtbarer, geflocbtener Z\veig“; Petersson Gl., 4 298) ;
allen-

falls auch (Endzelin KZ. 44, 58) lett. sipsna „starke Rute“, lit. sipulfys

„Holzspan, Holzscheit“, doch scheinen diese besser zu skei-p- „spalten“,

u. zw. dessen palataler Variante skei-p- zu passen.

Ai. gipha nicht besser (nach Hirt BB. 24, 236, Dhlenbeck Ai. Wb. s. v.)

zu qepa-h „Penis“ (s. u. keipo- „Pfahl“) oder (nach Charpentier KZ. 46,

3 Iff.) zu gipra-m „Schnurrbart“, cipra „Kopfhaar, Kopfaufsatz“ (s. u. qaput).

kis-ta „geflochtener Behalter“ ?

Gr. y.tarrj „Kisten, Kasten“ (daraus lat. cista
,
cisierna, s. Vf. LEWb.2

s. v.

und gegen Beziehung zu curare auch Glotta 4, 374), vielleicht = air. ain-

ches „fiscina, Brot-korb“ (Fick II 4 12; cissib „tortis [crinibus] ‘, cisse „sporta“

— s. Thes. palaeohibern. I 725 — konnte auf eine Gdbed. „geflochtener

Korb“ weisen, doch s. dazu auch Pedersen KG. II 491).

ko-, ke- (mit Partikel ke „hier“), ki-, k(i)io- Pron.-St. „dieser“, ursprgl.

ich-deiktisch, s. Brugmann Dem. 38 f., 51 f., 143f. m. Lit., Grdr. II 2
2,

321 f., auch iiber die Bed.-Verschiebung zu „jener“. Nicht uber-

zeugend will Pedersen Pron. dem. 14 f. (= 316 f.) nur ein Adv. *lci

und davon abgeleitetes *kw- anerkennen. Fehlt im Arischen.

Arm. -s Artikel, z. B. tcr-s „der Herr hier, dieser Herr, ich der Herr“

(Hiibschmann Arm. St. I 51, Arm. Gr. I 487), sa „dieser“, ai-s „dieser“,

a-s-t „hier“ (vgl. Pedersen Pron. dem. 32 f., Junker KZ. 43, 3, 31 ff.), phryg.

aepoviv) „diesem“ fs. bes. Solmsen KZ. 34, 50 f., 61); gr. Partikel *xe in

xetvog
,
i-xsivog, dor. lesb. xrjvog „jener“ aus *xe-evog (s. bes. Havers IF. 19,

94 ff.); xel (Archilochos), ixei „dort“, xei-fte u. dgl.
;
ist xal die entsprechende

fern. Form? (s. u. *kai „und“) aq/aegov, att. rqpegov „heute“ (*xi[o}-{- ape-



gov), wonach auch *xia$ersg „heuer“ in orjzes, att. dor. cares; lat.

-ce, ce-Partikel in ce-do ,,gib her'’ (ebenso osk. ce-bnust „er wird herge-

kommen sein oder hingekommen sein"; trotz J. Schmidt KZ. 26, 376,

Pedersen Pron. dem. 1 4 f. nicht aus redupl. g'ieg'ten- dissimiliertes *geben-

mit blot! orthographischem c fur g), ceterus „der andere, der ubrige"

(*ce oder *ceir — s. Brgm. IP. 6, 87 f. und 28, 298 f- *etero-, vgl. umbr.

etru „altero“; die ich-deiktische Bed. ware zur Bed. eines bloBen Artikels

verblaBt, hi-c(e), his-ce, sl-c (si-ci-ne), illii-c, tun-c, nun-c usw., palign. eci-c,

ecu-c, marr. iaf-c, esu-c, oak. idi-k, umbr. ere-k „id“, osk. ekas-k ,.hae“,

umbr. esmi-k „huic“, lat. ecce (wohl aus *ed-ke
,

s. *e Pron.-St.), osk. um
-urn erweitert ekk-um „ebenso“, nach puz „wie“ aus *q'iuti-s umgebildet

ekss „ita"
;
Konglutinat e-ko- z B. osk. ekas „hae“, palign. acuf „hic“, ecuc

„huc", ecic „hoc'', *e-k(e)-so- z. B. osk. exac „hac"
;

lat. cis „diesseits“, citer

„diesseitig'', citro „hierher“, citra „diesseits'‘, citimus „nachstbefindlich“,

umbr. give „citra" (St. *ki-uo-), gimu, simo „ad citima, retro"; air. ce ,,hier,

diesseits" (nach Pokorny ZfePh. 10, 403 aus *ke>, vgl. ablautend ogom
coi „hier“ mit der proklit. Nebenform ci), cen (vgl. zum w-Suffix ahd.

hina „weg ‘ usw.) „diesseits“ (in cen-alpande ,.cisalpinus“) und „ohne“, cen-

tar „diesseits"

;

anord. hdnn, hann „er", hon „sie"
(
*kenos

,
im Ausgang zum Pron. -St.

*eno; andere, nicht iiberzeugende Deutungen verzeichnet Falk-Torp 1478);

as. he, he
,

hie, ahd. he, her „er", nur Nom., ags. he ds. (dazu his, him

durch Yerschleppung des nominativischen h- in alteres *is, *imu; die Nomi-

nativform scheint nach einem *e, *ie — ai. ay-am gebildet, oder damit zu-

sammengewachsen zu sein);

got. himma „huic", hina ,,hunc", as. hiu-diga, ahd. liiu-tu „hoc die, heute”,

ahd. hiuru (*hiu-jaru) „heuer“, nhd. jetzt, osterr. hiez(t), mhd.
(
*h)ie-zuo

,

nach Schroder Abl. 61 aus *hiu Postpos. to ..zu"; daneben as. hodigo

„heute“ (nach Franck und Brugmann Dem. 52 vom St. *ko-T); ahd. hina

„weg", nhd. hin, hinweg (vgl. ir. cen); got. hiri „komm hierher" (fiber

andere Auffassungen s. Feist Got. Wb. 137), ahd. hera, as. her „hierher“;

got. her, ahd. hiar, ags. her „hier“
(
*kei-r); got. hidre „hierher“, ags.

hider, engl. hither „hierher“ (: lat. citer
,

citro), nl. heden „heute", ahd. hitu-

mum „er8t, demum" (:lat. citimus; Franck, s. Brugmann Dem. 144).

Strittig got. hindana „hinter, jenseits", ags. as. hindan, ahd. hwtana
„hinten“, anord. handan „von jener Seite her, jenseits", komparativisch

got. hindar, ahd. hintar „hinter“, superlativisch got. hindumists „hinterster,

auBerster", ags. hindema „letzter“. Brugmann Dem. 144, Falk-Torp unter

hinder (m. Lit. fiber abweichende Auffassungen, s. auch Yf. LEWb. 2 unter

recens und com-, Berneker 168, 561) stellen sie hierher, wobei das n von

*ki-n-t-, *ko-n-t dasselbe wie in ahd. hina ware (bestritten von Pedersen

Pron. dem. 318). Oder mit gall. Cintugnatos „*Erstgeborner“, ir. cetnc,

cymr. kyntaf ^erster" usw. zu *ken- „frisch komnien, soeben sich einstellen,

anfangen"mit der Bed. „letzter" = „novissimus“, Kogel PBrB. 16, 514, Zupitza

Gutt. 1 16, Osthoff Par. I 269 f.; noch eine andere Auffassung s. unter *kom.

Lit. sis = aksl. sb „dieser“, gen. lit. sio, aksl. sego, acc. pi. aksl. sbje,

fem. lit. si- = aksl. si, ace. sg. f. sbjq, lit. si-tas „dieser“ und (aus *k-to-)

star „sieh hier", apr. stas „der“.
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Alb. si-vjet „heuer“, so-t
(

:

'so-dits) „heute“, so-nde
(
*so-nats

)

„heute Abend,
heute Nacht" (G. Meyer BB. 8, 186, Alb. St. 3, 12, Wb. 383, Brugmann
Dem. 51) haben eber s- aus ti- (Pedersen KZ. 36, 3 1 4 f

. ,
336, Pron. dem. 12

[= 314], Brugmann Grdr. II 2
2, 320).

koi- (: koi-) und ko- (: ko-) „scharfen, wetzen", wohl Weiterbildung von

*ak- „scharf" (Persson Wzerw. 88a 3, 148a 2, Bartbolomae IP. 2, 270,

Horton Smith BB. 22, 193, Pedersen KZ. 33, 407 Yf. LEWb. 2 141 f.).

Ai. gigati (gigite), cy-ati „scharft, wetzt"
;
Ptc. gitA- „gewetzt, scharf" =

lat. catus (nach Yarro sabinisch = ) „acutus“, „scharfsinnig, gewitzigt“ (Auf-
recht KZ. 1 , 472 ff.’, mir. cath „weise“ (Fickl 4 45'). Yielleicht auch gr.

kotos „Groll, Zorn 1 ' als „*Scharfe“ (Fiek aaO.; nicht besser zu gall. Catu-

„Kampf‘ £ usw.; Yok. wie in doxog).

Ai. gana-h „\Vetzstein, Probierstein" (eigentlich mind aus *cana-h, ==

np. san, af'-san, pam, pa-sdn „W etzstein"; dazu vermutlich xcoveiov „coni-

um maculatum" (s. zur Bed. Vf LEWb. 2
u. cicuta, Lehmann KZ. 41, 394)

wegen letzterer Entsprechung nicht besser nach Bezzenberger BB. 27,171
als *i

s
ahia- zunachst zu ala, s. u.) = gr. y.cbvos „Kegel, Pinienzapfen, Helm-

spitze, der kegelformige Kreiseh' (urspgl. etwa „von der Gestalt eines

Wetzsteins“ 2
));

Av. saeni-s „Spitze, Wipfel", saeni-kaofa- „mit spitzem, d. i. aufgerich-

tetem Hockera (vom Kamel).

Anord. liein
,
ags. han „Schleifstein“;

Lat. cds, cotis „Wetzstein“ (wohl auch cedes, cautes „spitzer Fels, Riff",

so daB au Hyperurbanismus fur o
,

s. Vf. LEWb. 2 143 3
); Curtius 159,

Fick 1 4 45, 425, III 4
64, Brugmann I 2 353.

Arm. sur „scharf"
(*ko-ro-s

;

davon stem „scharfe“), sur, g. sroy „Schwert,

Dolch, Messer, Rasiermesser" 4
*, wohl auch sair „Schneide“

(
lce-ri-), Zs.

sairadir „Schneide“, wovon *sardrem, sadrem „reize, treibe an". (Lit. fiber

die arm. Worte : Scheftelowitz BB. 28, 284, Pedersen KZ. 39, 407 Liden
Arm. St. 80 5

); dazu nach Bugge BB. 32,24 als idg.*kd-la, -li- auch ai.

gild „Stein, Fels", arm. sal (g. salt) „Steinplatte, AmboB" (vgl. zur Bed.
gr. dxp,a>v „AmboB“ : ai. acma „Stein“), vermutlich auch anord. hella „flacher

Stein, Schiefer". Anord. hallr „Stein“, got. hallus „Klippe“. 6
)

Da auch mhd. ftar „Werkzeug zum Scharfen der Sense" (mndd. haren
„scharfen, scharf sein") anzureihen sein wird (begrifflich nicht ansprechen-

’) Aber gr. i'y.ouev fioDouida, xov • eidog Hes. (Reicbclt KZ. 39, 10) bleibt fern.
2
) Kauin nach Bezzenberger aaO zu aksl. sosna „abies“.

p
Von Fick BB. 3, 166, Jacobsohn KZ. 46, 58 dagegen mit left, skdute ,.Kante“,

ikduteres ..scharfe Kante an einem Stem' 1

, lit. skiautis ,,Stuck Zeug, Flicken, Hahnen-
kamm“, skiautere, skiautur" „Hahnenkamm 1

' verbunden.
4

) Trotz Pedernen KZ. 39,407 nicht von stir ,,scharf“ zu trennen und zu gr. aog, lat.

ensis zu stellen, „Speer, Pfeil".

*) Sur und scar nicht besser nach Patrubany Sprw. Abh. I 191, II 14, 171 zu got.
hairus „Schwert“, ai. garn-h „Gescho6. Speer, Pfeil".

') ^icht nach Hirt BB. 24, 278 zu apr. kalso ,,flacher Kuchen“, das aus poln. kolacz
entlehnt ist ^Trautmann Apr. 351); auch nicht besser zu kel- ..ragen", da anord. hallr
nicht ,.Hugel“ bedeudet, s. Falk-Torp 395 und 1480, wo Vergleich mit skel- ,,spalten",
si. skala „Fels'' zur Wahl gestellt wird.
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der dariiber Fick III 4
75), ist wohi *ke(i)- als Normalstufe unserer Wz.

anzusetzen (Hirt Abl. 32 Yf. u. certus). — Als Formen mit formantischem

-qho- deutet Petersson KZ. 47, 284 ai. cikha f. „Spitze, Haarbiischel, Pfauen-

kamm, Flamme", cikhara- „spitzig, 2ackig“, cekhara- n. „Scheitel, Gipfel,

Diadem" (sehr fraglich; iiber das davon verschiedene gr. xlx.ivvog „Locke"
s. Boisacq s. v. m. Lit.).

qoi- (Nachahmung des Quietschlautes.

Gr. xofQnv „quieken wie ein Spanferkel", nbd. quiekm
,
quieksen

,
quiet-

schen, lit. kvfykti, russ. kvicatb „quieken, zwitschern, winseln" usw., z. B.

Curtius 5 573 f., Berneker 656 f. Einzelsprachliche Lautnachahmungen.

koiuo- „Gras“.

T-Gr. xoivd • yoozog Hes. (vielleicht Neutr. pi. i; lit. sienas, lett. siens „Heu“
(finn. Lehnworter daraus bedeuten „Heu, Gras, Kraut")

; abg. seno „Heu“.
Persson BB. 19, 257 (hier, wie bei Vf. LEWb. 2 u. fgnum und Boisacq

u. ayoTvog, liber nicht vorzuziehende Zusammenstellungen, s. auch

unter *ek~ „essen“)- Vgl. Miihlenbach-Endzelin, Lett.-D. Wb. Ill 859.

qoilo- „kiimmerlich, nackt“.

Air. C5/Z, coel „diinn, schmal^, cymr. corn, ml „macilentus, macer“ wohl
zu lett. kails „nackt, kabl, blofi“, kaili I'audis „Ehepaar ohne Kinder 1 '

(Fick II 4
88, s. auch u. qai- „allein‘ ); xnit mir. coelan „intestinum tenue",

weiters aisl. heili, heilir m. „Gehirn“, afries. hell, heila, hal m. ..Gehirn"

zu yerbinden (Fick III 4
65), verwehrt die Bed.

kois- „sorgen“?

Lat. cura „8orge“, euro ,
-are „sorgen“, alat. coiravit usw., pal. coisatens

„curaverunt“, u. kuratu „curato“; dazu allenfalls got. ushaista „diirftig“ als

„vernachlassigt“? (Wood IA. 15, 107, Holthausen Arch. f. neuere Spr. 113,

42 ; s. auch Feist Got. Wb. 297). Die Bed der gall. Namen Koisis, Coisa

(Fick II 4
88) kennen wir nicht. Hochst fraglich auch ags. $ctr „Dienst, Ge-

schaft, Besorgung", ahd. scira „Besorgung, Geschiift" (Holthausen IF. 14,

341 f. ; r aus si). S. Vf. LEWb. 2
s. y.

ko ko, kak(k)-, kn(r)kur- u. dgl. als Nachahmung des Naturlautes der

Hiihner; Worte ohne nachweisbare iiltere Geschichte.

Gr. xaxxafh], xaxxaftlg „Rebhuhn“ xaxxaj3i£siv vom Naturlaut der Reb-
hiihner (ebenso das entlehnte lat. cacabare), xaxxaCeiv „gackern, yon der

ein Ei legenden Henne ', lat. cacillare „gackern (Henne)", nd. kakkeln

„gackern“, nl. kokkelen „Kollern (Hahn)", woneben ahd. gackizon ..gackern

(von der ein Ei legenden Henne)", nhd. gackern
,

mdartl. gaggezen
,
nhd.

Gockel s. auch u. ghegh-);

aksl. kokot-b „Hahn“, kokoh „Henne“, russ. kokotah „gackern" usw. : lat.

coco coco „Naturlaut der Hiihner" (Petron 59, 2), franz. coq „Hahn“, diin.

kok
,
schwed. mdartl. kokk „Hahn", anord. (einmal) kokr, ags. cocc, nl. alt

cocke ds.

;
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Lat. cucunre „kollern (Hahn)", bulg. kukurigam
,
serb. kukurijecem

,
-ije-

kati, russ. kukorekatb usw. „krahen (Hahn)", ngr. y.ovxovoi'Qo) ds., ai. kur-

kuta-, kukkula- m. „Hahn“, kukkubha- „Fasan“ (mind, fiir *kurkubha-); lit.

kakaryku „kikeriki“, klr. usw. kukuriku ds., nbd. (16. Jbdt.) guckguck curith,

heute kikeriki;

gr. xiy.iQQo? (lat. cicirrus Lw.), y.ixxog „Hahn“ Hes.

Z. B. Yf. LEWb. 2 u. cacabo
,
citcurio, Falk-Torp u. kok II, Berneker 540 f.,

640, Suolahti Dt. Yogeln. 232 f., Hauschild ZfdtWtf. 11, 166 f.

koq-ouo- u. dgl. ,,groBere Vogelart".

Ai. cakiina-, cakuni-, cakunta-, cakiinti- m. „groBere Vogel art”, etwa
(s. Osthoff Par. I 247) „Haher oder Haselhuhn", wahrscheinlich zu abg. sokoh
„Falke" (Fick 1* 45, 425; lit. sdkalas dann si. Lw.

;
Ankniipfung an seq*

„folgen", Pogodin [IA. 21, 103], liberzeugt mich nicht).

Aber lat. ckonia „Storch“ (Forstemann KZ. 3, 52, Zimmer Ai. Leben
430, Fick aaO.) s. u. qnn- „singen“; gr. xvxvot; „Schwan“ (ibd., OsthofiF

Par. I 247 f. m. Lit.) wohl vielmehr als „der wei6e“ zu ai. gocati „glanzt“

cuci- „glanzend, weiti“ (Wood AlPh. 21, 179; s. keuq-); arm. sag „Gans“
(Scheftelowitz BB. 28, 284, Osthoff aaO.) ist *kaua „Schreierin'‘ (s. kdu-
Schallwz.).

koktu-s „Aussehen, species 1
'.

Air. cucbt „Farbe, aufiere Erscheinung, species" = aisl. hottr „Art und
Weise, Benebmen, Aussehen". Zup. G. 207. Aber ai. karate „erscheint,

glanzt, leuchtet" (Petersson Stud, zu Fortunatovs Regel 69) bleibt bei

q'iek-, s. d. Zum ir. u (statt o) vgl. Hessen ZceltPh. IX 55.

qoksa „Korperteilbenennung“ (arisch auch *kokso-s !.

Ai. kaksd, kaksa-h „Achselgrube, Gurtgegend der Pferde", av. kasa- m.

,,Achselu (erweist -ks-) ; lat. coxa „Hiifte“; air. coss f. „Fu6“, abrit. Agyev-
r6-xo£og etwa „Wei6fuB“ (aber cymr. coes ist trotz Bezzenberger BB. 16, 246,

Solmsen Stud. 31 Anm. 1, aus dem Lat. entlehnt, ygl. Loth Re. 18, 91,

Foy IF. 6, 33 1 ,
Zupitza Gutt. 66, 104, 115); ahd. liahsa „Kniebug des Hinter-

beins“, mhd. liehse, nhd. Hdchse, Hesse, bair. Haxn (Curtius 5 154, weitere

Lit. bei Zupitza aaO., wo auch zur Bedeutungsfrage). Zu cech. kosinka

„Flugel“, mahr.-rech. kosirek
,
kosarek „Feder am Hut" (Prusik Krok VI

[IA. 3, 104] ; es ware ein Bed.-Yerhaltnis wie zwischen lat. ala : axilla
)
siehe

Berneker 580.

Unter einer Gdbed. „Bug" sucht man (s. Bezzenberger BB. 12, 239,

Wiedemann BB. 28, 15) nicht uberzeugend als ,.krumm, gebogen" auch
russ. usw. kos* „schrag, schief", aksl. kosa „Sichel, Sense" zu ermitteln

(so zw. auch Berneker 581 ;
anders Petersson IF. 35, 269ff., AfslPh. 36, 138 :

kom aus *qop-so- ,.xajuy.’6g“ ? ? — Ist kosa vielleicht doch zu Ices- „schneiden“

zu stellen?). Desgleichen lat. costa „Rippe“, aksl. kostb „Ivnochen“, serb.

auch „Rippe". Ganz fraglich ist andrerseits Peterssons IF. aaO. An-
kniipfung von *kok-so- unter einer Wz. kegQi)- an lit. kezojit

,
-oti „sachte

einhergehen", keza „FuB“ und gar an aksl. koza „Ziege“ (*„hiipfend“)
; die



kop(h)elo-s, kap(h)elo-s — qo fa- 457

Anschauung, die *koksa ursprgl. ausdriickte, ist noch vollig dunkel. Siitter-

lin IF. 29, 129 will westf. hiage f. „die Weichen; die Linie, wo sich der

Bauch an den Schenkel schlieBt4
', ahd. hega-druos

,
hegi-druosa f. „Hode,

Sehamteil“, vergleichen, doch s. iiber dieses vielmehr u. kak- „mannliche

Geschlechtsteile“.

Yerfehlt Lewy KZ. 40,423 {*koksa- sei Redupl. von *aksa).

kop(h)elo-s oder kap h)elo-s „Karpfenart“.

Ai. caphara- m. „Cyprinus sophore 44 = lit. sapalas „Cyprinus dobula“.

Alle weiteren Anklange sind wohl triigerisch.

Da6 gr. xvjigivog „Karpfen“ nach xeozgtvog, xooaxlvog, egvdgivog usw.

umgebildet sei, ware glaublicber, wenn die Gdf. das Formans -ero-, nicht

-elo- gehabt hatte; v- ware dann wie in vv£ zu beurteilen oder volks-

etymologisch nach Kvngog an Stelle von o getreten. Auch mahnt xvngog

„Lawsonia alba, ein weiBbliihender Baum“ (nach Lewy Sem. Fremdw. 49f.

semitischj zur Vorsicht; ist xvtiq-Ivoq als „Wei6fisch“ auf dieselbe sem.

Quelle zuriickzufuhren ?

Zur nordlichen Karpfenbezeichnung ahd. karp(f)o, russ. korop usw., mit

der man obige Worte unter der Annahme diss. Schwundes eines wzhaften

-r- zu vereinigen gesucht hat, s. Yf. LEWb. 2 u. carpa und bes. Berneker

575 m. Lit., der sogar das Slav, als Quelle dieser Gruppe betrachtet:

zu klr. koropdvyj „rauh, rissig“, korop, avk)a „Krote“, slov. krdpavica ds.,

krapoti PI. f. „Art Raude bei den Schweinen“, da fur den Schuppen- oder

Spiegelkarpfen mit seinen wenigen groBen Schuppen die Anschauung
„grindig, raudig“ nicht unmoglich scheine.

kopso- „Amsel“ (:kop- „Schallwurzel?“).

Gr. xoxp-i%o<; „Amsel“, xooov-rpog (diss, aus *xoip-v(pog, Meillet Msl. 18,

171) ds.
;

russ.-ksl. (usw.) ta „Amsel“. Bezzenberger-Fick BB. 6, 237,

Berneker 585). — Meillet legt unter Annahme von idg. k- (das in kosz

wegen des flgdn. s als k festgehalten sei) eine Schallwurzel hop- zugrunde:

ksl. sopq „spiele die Flote“, abg. sopbcb ,/ivArjrijg
u

,
russ. sopitb „keuchen“

usw. und ai. cab-d-a- m. „Laut, Schall, Rede, Wort“ (zum -d-Suffix in

Worten fur Larm s. Brugmann II 2
1, 467), gapati „verflucht“, -te „beteuert,

gelobt“; aber Dissimilation der slav. Sibilanten ist nicht sicher!

Gr. xomg „Schwatzer“ zu y.6nza>
1

s.
(
s)qep-

.

qob- „sich gut fugen, passen, gelingen“.

Air. cob „Sieg“, gall. Ver-cobius MY., Cob-runus, -riinius MN. (auch ins

Slav, gewandert als Kobrym, wovon der Stadtname russ. Kobrym
,

poln.

Kobryn im Gouv. Grodno, vgl. Rozwadowski Mat. i prace 2, 341 ff., Peder-
sen KG. I 20); ags. geheep ,,passend“, nas. schwed. hampasik „sich ereignen"

= norw. heppa ds., heppen „gliicklich, giinstig“, aisl. hupp n. ,.Gliick“ (engl.

hap „Zufall“, to happen „sich ereignen“, happy „gliicklich“ aus dem Nord.);

abg. kobh f. „Tvyrj, Genius, Schutzgeist“, ksl. kobh ..oloavooxoma, augurium",

russ. alt kobh „Wahrsagung, Vorahnung nach dem Yogelflug oder Begeg-
nung“, heute mdartl. „Greuel, Scbeusal“, skr. kob „gute Yorbedeutung,

Gluckwunsch; Yorahnung, bose Yorahnung“, auch „Begegnung“, doch wohl
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erst wegen des dabei gesprochenen GruBes dobrakob, kobim, -iti „gliick-

wiinschen; vorahnen, Unheil ahnen; begegnen", cech. alt pokobiti se „ge-

lingen", koba „Erfolg“; vieileicbt auch (nacb Justi bei Horn Np. Et. 282)

pehl. kaft „gefallen“.

Zupitza Gutt. 22, Fick III 4 74, Falk-Torp u. heppen, Rozwadowski Mat.

i prace. 4, 78, Ulaszyn ebenda 372 f., Pedersen KG. I 116, Berneker 535

(gegen Iljinskijs Mat. i prace 4, 75 f., 386 f. Beurteilung von si. koh>). Zu-

sammenhang mit lit. kabeti „hangen“ usw. (s. u. skarnb „krummen“) halt

Berneker (nach Jagic AfslPh. 2, 397) fur nicht unvereinbar, da auch die

Sippe von slav. kl'uka die Bedd. „Haken, Kriicke, kriimmen — einhaken —
passen, sich fiigen; geschehn, sich ereignen“ vereint: doch ist*er sehr frag-

lich, da die obigen Worte nirgends mehr eine solche Gdbed. durchschimmern

lassen.

Ir. cob usw. nicht (Fick I 4
45, 425, II 4 90) zu ai. gagma- „hilfreich“ (siehe

icaq- „vermdgen“).

kom Praefix und Praep. oder Postp. „so an etwas entlang, daB Beriih-

rung damit stattfindet: neben, bei, mit“.

Lat. cum „mit, bei", Praep. und (nach Pron.) Postposition beim Abl.

(= Instr.), als Praefix com-, woraus con- und vor v- (wie im Kelt.) und
Yokalen co- (s. Sommer Hdb. 2 264 f., 3<>2f. ; eine urspriingliche Nebenform
cd-, Bugge PBrB. 12, 4 1 3 ff

. ,
Vf. LEWb. 2

s. v., ist also nicht zuzugeben;

auch coram
,

das nach palam, clam aus *core umgebildet ist, steht fur

*co(m)ore, gegen Brugmann II 2
2, 851 ff.); osk. com, con Praep. „mit“ beim

Abl. (= Instr.), com-, hum- Praef. „mit“ (Ableitung comono, Lok. comenei

„comitium“ aus *kom-no-); umbr. com „mit“, Praep. (nur bei Pronomina
Postpos.) beim Abl. (= Instr.), stets Postpos. in der Bed. „juxta, apud,

ad", ebenfalls beim Abl. (= Instr.), Praef. kum-, com- (co- wieder vor v-

:

coaertu
,
kuveitu; falisk cuncaptum „conceptum", volsk. couehriu Abl. „curia“

(*ko-mrio-, vgl. lat. curia wohl aus *co-airid).

Ital. Komparativ auf -i(e)ro-, das Beisammen von zweien, das Gegen-
uber bezeichnend, in lat. contra „gegeniiber, dagegen, gegen" contro-versia,

osk. contrud „contra“ (s. Yf. LEWb. 2 u. com- m. Lit.).

Air. co n- „mit", Praep. beim Dat. (= Instr.), Praefix gall, com-, air.

com- (proklit. con-), cymr. cyf-, cyn-, corn, kev- (Schwund des -m vor u-,

z. B. cymr. cy-wir, abret. keuuir-yar, gall. Covirus, Dumno-covcrus MY
,
cymr.

cy-wely „Bett“, Pedersen KG. I 64). Uber air. coir „gerecht“ s. I. S. 286.

Davon verschieden air. co „zu, bis", Praep. m. Acc. co a chele „zu seinem
Genossen" = cymr. biv-y gilydd „(von einem) zum andern", also mit ursprgl.

3“, RhysRc. 6, 57, Thurneysen Hdb. 455 f., Brugmann aaO. (aber die Deu-
tung von ital. co-, auch volsk. co-uehriu wird davon nicht beriihrt), Peder-
sen KG. II 215.

Gr. in xoivog ,.gemeinsam“ aus *y.op.-io-g (Lit. bei Osthoff Pf. 507 f.

;

-io-s „gehend“ nach Brugmann IF. 17, 355; zu lit. kainas „common, mu-
tual" s. Endzelin KZ. 44, 68). Ein *kom-dho-

s

„verstehend“ (vgl. gr. ovv-

udeodai „verstehen, merken") ist nach Brugmann aaO. vielleicht die Grund-
lage von air. cond „Sinn, Verstand" und (?) got. handugs „weise“ (Fick II 4

90 ; anord. hqndugr „tiichtig“, mnd. handich „behende, tiichtig", mhd. Tuan-
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dec und hendec „behende“, dagegen zu handus „Hand“; a. zur germ. Sippe

aueh v. Blankenstein IF. 21, 115, Feist Got. Wb. 128f., Falk-Torp unter

hcendig mit Lit.; ahd. hantag „scharf“ zu kevt- „stechen“, wie vielleicht

als „scharfsinnig“ auch got. handugs und anord. hannarr „kunstfertig, klug“).

Sehr unsicher ist die Zuriickfiihrung von got. ahd. hansa „Schar, Menge“,
ags. hos f. „Schar von Begleitern", mnd. hanse

,
hense f. „Gesellschaft“ aul

ein *kom-sdd „Zusammensitzen“ (Lit. bei Vf. LEWb. 2 u. censeo
,
Falk-Torp

u. hdnse
,

die Herleitung aus *k&nd-s-a zu gr. xovdvkog, ai. kadamba- n.

„Haufen, Menge“ durch Petersson IF. 34, 224 LUA. 1916, 29 f. ist freilich

nicht glaubbafter, s. Charpentier IF. 35, 258).

Fur Heranziehung auch des germ. Praefixes ga- (Bugge PBrB. 12, 4 1 3 ff.

Brugmann Tot. 21, Streitberg PBrB. 15, 102, Falk-Torp u. ga- m. Lit.

iiber andere Deutungen) spricht dessen Gdbed. „mit“, vgl. z. B. got. ga-

juka „conjunctus, Genosse", ga-mains „eom munis“, ga-qiman „con-venire“

und ahnliche tJbereinstimmungen (s. Yf. LEWb. 2 u. com-)-, germ, g- aus y-

im unbetonten Praefix ist vergleichbar mit got. dis- und du- (s. u. *duou

und *de-)-, der ausl. Nasal schwand vor der Worteinung mit Verben und
nach deren Yorbild auch in etwa iiberkommenen altern Nominalzs. wie

gamains (man beachte die Vortonigkeit der Partikel auch in letzteren).

Es braucht daher germ, ga- nicht mit dem aksl. sa „hinter“ verbunden
zu werden, so daB es bloB funktionell das alte *kom aufgesogen hatte

(Meillet Msl. 9, 52 ff. — doch s. auch 15, 92 — Wiedemann BB. 30, 215,

Trautmann Germ. Lautges. 56).

Verbindung mit aksl. sa usw. (s. *gho) halt nun auch Brugmann II 2
2,

846 ff., IF. 31,97 fur wahrscheinlicher, indem er auch in ai. ja-bhara nicht

eine Reduplikationssilbe, sondern einen mit got. ga-bar vergleichbaren

Rest der Partikel gho sucht, was mich nicht iiberzeugt; auch die Bedeu-
tungsvermittlung von ga- mit sa recht bedenklich. — Leo Meyers GGN.
1906, 189ff. Yergleich von ga- als *sga- mit ai. sahd „zusammen“ wird

durch dessen auf idg. dh weisende Nebenform sadha = av. hada wider-

legt (Bartholoraae ZtfdtWtf. 9, 18 f.). — Dt. gam bleibt fern (siehe ghed-

„yavdog“).

Alb. Spuren eines Praef. ko- (Jokl. SBAkWien 168, I 21 f.) sind wohl
das lat. co-

;

iiber alb. ka, nga s. v. Blankenstein IF. 21, 112 m. Lit.

Yerwandtes kmta „neben, entlang, mit“ in:

gr. y.ara, yard Praep. beim Akk. „entlang, uber-hin, durch-hin“, beim
Gen. „iiber-hin, entlang, abwarts“, beim Gen. (= Abl.) „von etwas her
abwarts“, auch Praefix (der Begriff der Abwartsbewegung stammt aus

Yerbindungen wie y.axa goov „der Stromung entlang, mit der Stromung“
Gunther IF. 20, 120); gall, canta-, air. cet-, vortonig ceta- (Zimmer KZ. 27,

470; in cet-buid „Sinn“ und auch sonst mit dem Verb, subst.
;

weiteres

s. bei Stokes KZ. 41, 382); acymr. cant, mcymr. can
,
gan, acorn, cutis,

bret. gant „mit, bei, langsu (Havet Msl. 4, 372, Breal Msl. 8, 476; 10, 404;

12, 241, Fick II 4
94, Pedersen KG. I 138, II 292); man beachte, daB sich

nach Breal z. B. con-dere mortaos mit xamTidivai deckt.

Meillet Msl. 9, 49ff. (ebenso z. B. v. Blankenstein IF. 21, 113, Pedersen

KG. I 138, Yf. LEWb. 2 u. com
)
vergleicht auch aksl. sb (sei lent

,
wie stfo
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,,100“ aus kmtorr) in der Bed. „von—herab" beim Gen. (= Abl.), auch in

Fallen wie szzeSii : xazaxavaai : coinburere
,
szdelati : xarangd^ai : conficere,

ferner sz, xaza m. Akk. z. B. in serb. s onustranu : xaz avziov oder andrer-

seits aksl. sz tri smokiy wie Kara bei Zahlangaben „beilaufig“. Doch be-

steht nach Brugmann II 2
2, 852 kaum eine Notigung zur Trennnng von sz

„mit“, das wegen der Form sq = lit. sain-, san-, s%- der Nominalzusammen-

setzungen sicher = ai. sam ,,mit“ ist (nocb ganz unklar ist freilich die Be-

urteilung von lit. su „mit“ beim Instr. und in Verbalzs., s. die Lit. bei

Brugmann II 2
2, 897, Boisacq u. fur; daB ein dem lit. su

,
wenn es

nicht erst aus dem SI. entlehnt sein sollte, und allenfalls dem gr. for, avv

entsprechendes Wort in slav. sz mitvertreten sei, ist immerhin sehr zu er-

wagen, und die Annabme noch eines dritten sz = idg. kom wiirde dadurcb

noch unglaubhafter ;
lit. su ist — auch trotz Vondrak BB. 29, 211 — keines-

falls aus *som oder *sm herleitbar).

Hochst gewagt legt v. Blankenstein IF. 21, 99— 115 eine Wz. kem-

,,greifen“ zugrunde (xazd xkiuaxog xaxafiaiveiv sei ursprgl. „an der Leiter

sich festhaltend herabsteigen“), wrozu xazd der Instr. eines tf-St. k(e)m-t-,

der auch dem got. hnndus
,
an. hand, as. ags. hand, ahd. hunt, nhd. Hand

zugrunde liege, wahrend got. fra-hinpan „fangen, erjagen“, schwed. hinna
,

hann „erreichen“ (wozu got. lumps „Gefangenschaft", ags. hup „Beute“,

ahd. heri-lmnda „Kriegsbeute“) ein ^o-Praes. wie z. B. lat. plec-to sei
;
und

wie neben *dekm , *dekmt „zehn“ (s. d.
;

sei eigentlich „zwei Grille"; bereits

yon Thurneysen KZ. 26, 310 Anm. 1, Zupitza Gutt. 183 mit got. handus
zusammengebracht), gr. dexdg, -ados einen St. auf -d aufweise, so auch ags.

hunta „Jager“, huntian ,.jagen“, hen/an (Viantian) „verfolgen, ergreifen"

(nach Noreen Ltl. 164 steht auch Konsonantengemination zur Erwagung).
Sehr zweifelhaft ist auch, ob anord. handan „von jener Seite her, jen-

seits" adan. aschw. handcer ,,jenseits“, agutn. handarmair „noch weiterhin"

und got. usw. hindar „hinter“ als Bildungen wie lat. con-tra hierher gehoren
(Noreen Ltl. 138, von Rozwadowski Rozpr. ak. um. w Krak., wydrial filoh,

Ser. II, tom X 398 Anm. 2, v. Blankenstein aaO.) ; sie werden andrerseits

zum Pron.-St. ko- oder zu ken- „friseh hervorkommen" gestellt.

konam(o-, -a) (: konsmo knamo- oder ke?i9»io-) „Schienbein, Knochen".

Gr. xvr/jurj „Schienbein, Radspeiche", xvrj/utg, -Ido

g

(aol. xvapuv Acc.,

xvd/uidsg Nom. pi.) „Beinschiene";

air. cnaim „Bein, Knochen" (ob gr. kelt. -na- nach Brugmann Grdr. I 2

381, 419, 422 = idg. n, d. i. -
em-, oder nach Pedersen KG. I 53 = idg.

-na-, d. i. Vollst. der 2. Silbe sei, ist unentschieden); mit Yollst. der 1. Silbe

(kun[s\ma) und Assim. von -nm- zu -mm- (daraus z. T. -m-, s. Falk-Torp
u. hammelkorn).

Ahd. hamma „Hinterschenkel, Kniekehle", ags. hamtn „Kniekehle“, aisl.

hom f. „Schenkel (an Tieren)".

Unsicher ist, ob die Bed. von hom. xvrjpog „Bergwald, bewachsener Berg-
hang" (*„Wade des Berges"? oder etwa „*Stangenholz, speichenartig

diinnes Schaftholz" ? ?) durch nd. hamm „Bergwald“ (Fick a. u. a. 0.
L. Meyer Hdb. 2, 329f.j als alt erwiesen wird, da letzteres vielleicht als

umzauntes Waldstiick mit mnd. hum „eingefriedetes Stiick Land", nd.
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hamme „umzauntes Feld" (s. qem- „zu8ammendrficken“) zu verbinden ist

Fick KZ. 21, 368, Curtius 5 152, Fiek I 4 389, II 4 95, III 4
74, Zupitza

Gutt. 206.

qonid-, qnid-, sqnid- „Laus; Lausei, Nisse".

Gr. xovig, -idog „Eier von Lausen, Flohen, Wanzen"; ags. hnitu, ahd.

(7t)w?3 „Laus“; nhd. Nifi; alb. \hn% „Laus“ (*lcnid&, G. Meyer Alb. Wb. 90,

Alb. Stud. Ill 13); arm. ante „Laua“ (zur Gdf., vielleicht *knid-s mit a-

Vorachlag, s. Pederaen KZ. 39, 343, 387, 424; das ausl. c ist -d 4- Nominativ-s,

ibd., auch KG. I 41; anders Scheftelowitz BB. 29,30 :*snidio-); auf eine

Gdf. s[k\nida mit beweglichem s- zuriickfiihrbar ist ir. sned f. „NiB", cymr.

nedd, Sg. nedd-en, ncorn. ned, Sg. nedan, bret. nez, Sg. nezenn ds. (Fick II 4

316, Pedersen KG. 141). Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. lens. Berneker 313 f.,

auch fiber die flgdn. Worte. Beziehung auf die Wz. qen- „kratzen, reiben"

(vgl. formal bes. gr. xvi£co, xvtdrj) ist zwar in der Bed. ansprechend, doch

scheint das Alb. (ffir das trotz Sutterlin IF. 25, 61 nieht wobl von *qenida

ausgegangen werden kann; *snida hatte wobl *n7, *sqnidu wobl *hnl er-

geben) auf Palatal beruhen zu miissen, wahrend arm. anii} allerdings auf

qonid-s zuriickfiihrbar ware (Pedersen KZ. 39, 387); zugunsten von Yer-

wandtschaft mit *qen- kann freilich andrerseits angeffibrt werden, dab auch

diese \Yz. eine Nebenform sqen- neben sich hat; desgleichen, daB norw.

mdartl. gnit f., dan. qnid, aschwed.gnether PI. „NiB“, russ. (usw.) gnida „NiB“

zu der mit qen- gleichbed. Wz. ghen- „kratzen" ( yvia>, germ, guidon usw.) im
gleichen formalen Yerhaltnis steht (s. Persson Beitr. 94f; Parallelbildungen

oder nachtragliche Umbildungen; vgl. auch die Parallelformen, dt. liaben : lat.

habere usw. unter qap- „fassen“.)

Auch mit letzteren Formen nur unsicher zusammenzubringen aind lat.

lens
,
-dis „Nisse“ und lit. gtinda ds., die vielleicht als ghlnd- untereinander

vereinbar sind (s. Yf. LEWb. 2
a. v., Persson Beitr. 96, 302, wo nicht fiber-

zeugende andere Deutungen erwahnt sind); idg. Diss. aua *glin-ent-

„kratzend“, woraus ghn-end- (vgl. Sexag, -dbog:Yit. desimVt), ghl-end-, ghl-nd-11

konq- (kenq-?) „in Zweifel sein, schwanken, in Sorge, Angst sein“.

Ai. caiokato „schwankt, zweifelt, ist besorgt, ffirchtet", cawkita- „besorgt,

angstlich vor", qawka „Besorgnis, Furcht, Yerdacht, Zweifel"; lat. cunctor,

-an „zaudernd, zogern"
(
[*concitor Frequentativ, vgl. ai. igmkita-').

Anord. Iicetta „riskieren“
(
*hanhatjan), lieelta „Gefahr", haski ds.

(
*hankas-

kan-). Curtius 5 708, Noreen Ltl. 25, Falk-Torp u. hegt).

tlber ahd. hahan „hangen“ usw. s. u. hag- ,,Pflock“, wo auch fiber ab-

fallige Beziehung zu ai. catsku- „Holznagel“
(*kdk-, kank- „Ast“). — Lat.

cunctor nicht nach Ehrlich BPhW. 1911, 1572 aus *con-citor „lasse mich
treiben, etwas zu tun"; auch nicht (trotz Collitz’ Prat. 74 ff., Sverdrup IA
35, 7) als nasalierte Form zu got. hugjan.

konqho- „Muschel“.

Ai. Qaiekha- m. „Muschel, Schlafe", gr. xoy%og, x.oyxg „Muschel, Hohl-

maB" (Curtius 5 152; lat. congius „HohlmaB ffir Flfissigkeiten" ist hochst-
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wahracheinlich gr. Lw., mit Ausgang nach modius, so daB dafiir keine Wzf.
auf -gh- anzunehmen ist, Uhlenbeek IP. 13,217). Unsicher lett. sence

„Huschel“ (Prellwitz 1
155,

2
232), da sence die richtigere Form scheint

(Bezzenberger BB. 27, 175 Anm. 1; seine zw. Anreihung yon nsloven. sence

„Schlafe“ ist mir wegen des Alleinstehens des Wortes im Slay, und bes.

wegen seiner Gdf. *semcb nicht glaublich).

Gr. xoylog, y.oyXiag „Muschel, Schneckenhaus, Sehnecke" (von Thurneysen
H. Osthoff zum 14. August 1894, Karl II. Meyer IF. 35, 232 Anm. abwei-
chend zu kagh- „umfassen“, richtiger „Flechtwerk“, gestellt, was aber den
Sinn verfehlt), und kaum als nasallose Varianten anzureihen, die Nasal-
losigkeit auch kaum aus Kreuzung mit xayXrj£ „Stein, Kiesel, Uferkies"
(a. kaghlo-) zu verstehn. Fick II 1

i>9 verbindet sie mit ir. cuailen, angeblieh

„Krause, Haarlocke" (?), ebenfalls wenig glaubwiirdig.

kor- „Reiserbesen (und damit fegen); Reisigbiindel (als Fischreuse, als

Seihvorrich tung)“ ?

Gr. y.ogog „Besen", xogecn „auskehren, ausfegen, reinigen", veco-xogog

„Tempelaufseher“, (der ihn rein zu halten hat), ogxo-xogog „Stallknecht“?

xoaxivov „Sieb“ (Denominativ einea *xoay,a> = *xog-axml Wiirde aber altes

verbalea „fegen“ vorauaaetzen. Lit. kos-iu, -ti, lett. hast „aeihen“ hat idg.

a, a. dariiber, sowie gegen die Yerbd. von xoaxivov mit *sqei- „acindere,

acheiden" Vf. LEWb .
2 u. Boiaacq a. v.); lat. colum „Seihkorb, SeihgefaB,

Burchachlag, Fischreuse'", colo-, -are „durchseihen, reinigen, lautern"
(
*cor

-

slo-J Die Yerbindung mit canlae „Umfriedigung, Hiirde", cavea „Gehege,
Kafig, Bienenstock", cavella „Korb“, a. Yf LEWb .

2
a. v., unter dem Be-

griff „Flechtwerk“ ist mindeatens gleichwertig); lett. sarvis „Getreidesieb“,

sarwc „Windaieb‘‘ aind eathn. Lw.
Hirt IF. 17,391 will xogeca unter Annahme von idg. k- neben ku- mit

lit. svariis „sauber, rein, reinlich“, svarinu „reinige, saubere" verbinden.

qor- „Kriegsheer, Krieg".

Gr. xoigavog „Heerfiihrer, Konig, Herr“ (Ableitung von *xoiga aus *xogta
mit Formans -no-, wie z. B. got . piudans „Konig f

‘ von pinda „Yolk“; eben-
ao aisl. hcrjann „Heervater“ als Beiname Odins von harja- „Heer“ aus;

OathoffIF. 5, 275 ff. mit Beurteilung friiherer Deutungen von xoigavog
;
Falk-

Torp u. fuer), xoigavem „befehlige; herrsche", xoigavia „Herrschaft“, vgl.

vom unerweiterten *xoTga (oder *xolgo-). EN. wie Koigoyayog (Boisacq a. v.);

mir. cuire „Schar, Menge", gall. Tri-, Petru-corii Yolknamen („die drei,

vier Heere‘‘);

got. harjis, aisl. herr, ags. here „Heer“, ahd. as. fieri „Heer, Menge 11 (aber

dt. Hiiringl, ahd. haring, ags. licering fiigt sich im Yok. nicht; a. Kluge 8
,

auch Weigand-Hirt a. v.).

Lit. karias „Heer“, karijs „Krieger“, lett. kar's „Krieg‘‘, apr. knrqis (iiber-

liefert krag is; Bezzenberger BB. 28, 159) „Heer [

‘, caryawoytis „Heerschau“.

Ohne formantisches -{o-, -fa- lit. Lams „Krieg“ (wahrend kdie „Krieg“
mit -e aus -in; beide nicht besser zu gar- „schmahen, strafen“) und
dehnstufig apers. Kara- m. „Kriegsvolk, Heer; Yolk", npers. kar-zar
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„Schlachtfeld“. Sind diese durch riicklaufige Ableitung aus *qor-{o- ent-

standen oder dessen Grundlage?

Vgl. auBer Osthoff aaO. noch Zupitza Gutt. 109 (hier unter Vermengung
mit qar- „schmahen‘‘, wie auch bei Fiek I 4 377, und anderem), Berneker 578,

Trautmann Apr. 353, 362, Bsl. Wb. 118, Mfihlenbach-Endzelin II 166.

korka (kroka?) -
ela ,,Kies, Kiesel“.

Ai. gdrkara (carkara-h) „Gries, Kies, Geroll, Sandzucker“; gr. y.goxij,

xooyAXr) ..Kieselstein^. Cartius 5 144. Verbindung mit lat. calx usw. (siehe

Yf. LEWb. 2
s. y.) ist fur carkara trotz Pedersen KZ. 36,78 wegen des

anl. Palatals gewagt; ebenso ist andrerseits fur y.ooxrj, y.Qoy.aXrj die Yer-

bindung mit ygexco „schlage“, xgoy.rj „Einschlagfaden“ in der Bed. kaum
befriedigend (s. u. qrek-)

;
vielleieht aber bat ein *y.ogxdXa : carkara erst nach

letzterer Gruppe Umstellung zu xgoxaXt} erfahren.

DaB ai krkalasa-, krkala- „Eideehse, Cbamaleon" einer ahnlichen An-
schauung wie gr. yQox6-d[o\ilog entspringe und eine velaranlautende Neben-
form Yon garkara voraussetze (Boisacq 520), ist nicht gestiitzt.

kormen- (karinen-?) „Wiesel“.

Ahd. as.harmo, ags. hearrna „Wiesel“ (Demin, mhd. hennslln, mnd. herme-

en, holl. hernielijri) = lit. sarmuo, scrmud „Hermelin“. Ein (kelt. ?) *karmon

vermutet Meyer-Liibke ZfromPh 19, 97 als Grundlage von rhatorom. car-

man „Wiesel“. Z. B. Kluge 8 202 f. Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 300.

Ursprgl. nach der Farbe benannt? s. u. kerem- „Eberesche“.

kornio- „Qual, Schmerz, Schmach“.

Aisl. harmr „Betriibnis, Kummer, Harm, Krankung' 1

,
ags. Tnearm „Kummer,

Schmerz, Schade“, as. harm „Schmerz, Krankung“, mnd. harm „Schmerz“,

ahd. har(a)m „Leid, Harm, Schimpf", nhd. Harm, ags. hearm, as. harm
„8chmerzlich, verletzend"; abg. sramz „Seham“; vermutlich (trotz des un-

erklarten Anlauts) av. fsarama- m. ,
Scham(gefuhl vor)“, mp. np. sarm ds.

Zupitza Gutt. 183 (Lit.), Falk-Torp u. harme. Nicht besser fiber Harm
Luft KZ. 36, 145 (:sqer

-

^chneiden'*), und Bezzenberger BB. 27, 181 Anm. 2

(: serb. korota „Trauer“ — doch s. hierfiber besser Berneker 574 —
,
mhd.,

nhd. barren, lett. ceret „meinen, vermuten, hoffen“, cereklis „worauf jemand
seine Hoffnung setzt, das Warten“. Vgl. Mfihlenbach-Endzelin III 806.

Nicht mit qerm- „ermfiden“ zusammenzuwerfen.

kormno-, krmno- „atzende, beiBende FHissigkeit, Lauge, Harn“.

Lit. sdrmas „Aschenlauge“, lett. sdrms „Lauge“, apr. (mit der Ablaut-

stufe von mhd, hurmen
)
sirmes (fur *sirmis) „Lauge“; mhd. barmen „dungen“

(ursprgl. wohl mit Jauche), nhd. ham, harm (s. Schmidt Krit. 110), ahd.

hurun „Harn“.

S. Schulze SB. pr. Ak. 1910, 790 unter Scheidung von anklingenden

Sippen (Zupitza Gutt. 109, Liden St. 50f., Solmsen WfklPh. 1906, 871,

Beitr. I 161 Anm. 2, Falk-Torp u. Hearn), fiber welche man unter sker-

„cacare“ und leer- in Farbbezeichnungen sehe.
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kol- „spinnen“? (: sqel- „biegen“?).

Gr. xXa'y&co, xXcooxco „spinne“, xXcodco eig. „die Spiimerin“, y.XojozrjQ, -fjoog

„Faden, Spindel“;

lat. coins
,
-us oder -l „Spinnrocken“.

S. Schradei Sprvgl. 2 480, 3 II 263, Osthoff Yerhandlungen der41.Philo-

logenvers. Miinchen 1891, 302, Yf. LEWb. 2
s. v., Boisacq s. v. m. Lit. (ai.

krnatti- „dreht den Paden, spinnt“ besser zu qert- „drehen“; unrichtig

deutet Dohring Progr. Konigsberg 1912, 5 auch Frau Holle als „Spinnerin“).

Gegen Yerb. von coins mit q“el- „sich drehend herumbewegen“ spricht, daB

der Rocken sich nicbt dreht.

Formell kann xXco&co ein dh-Vva.es. von einer Set-Basis k(o)lo-, kola- sein

(*klo-dh-o oder kJa-dho)\ Yerwandtschaft zunachst mit xdXadog „Korb“
(„*Geflecbt“ ;

Saussure Mem. 2H7, Bechtel Lex. 196) ist seitens der Bed.

nicht zwingend („spinnen“ und „flechten“ sind verschiedene Dinge), und
auBerdem ist wegen yvgyadog „Korb“ -ados als Formans abzulosen (siebe

Boisacq; es miiBte dann letzteres erst nach xaXadog gebildet sein).

qol(6)i- „Leim“.

Gr. xoXXa „Leim“ (*xoXia)
;
mndl. mnd. hclen „kleben“ (Vialjan),

aksl.

klejs, klejb „Leim“ (urslav. Formen *kzlejh, kzhjs, kzl'e, s. Berneker 659 f.;

lit. klejal „Leim“ aus dem SI., Bruckner SI. Fremdw. 94. Slav, -zl- Re-
duktionsstufe zu -ol-). Fick I 4 389, Zupitza Gutt. 113.

koli- „junger Hund, Tierjunges“ : s. u. qd- „rufen“ am Schlusse.

kolaino-s, *kolaina „Halm, Rohr“.

Gr. xaXajuog, xaXd/ur] „Rohr“ (aus kjomo-s ? Eher Assimilation in *xo-

Xaju-ov, -co, und bes. in xaXa/ud, obgleicb solcbe von J. Schmidt KZ. 32,

390 f. nur fur anlautendes 6- zugestanden wird)
;

lat. culmus „Halm“; ahd.

halm, halani, anord. halmr, ags. healm ,Halm“; apr. salme „Stroh“, lett.

salms „Strohha]m“, aksl. slama, russ. soloma, serb. slama „Stroh“. Curtius 139,

Zupitza Gutt. 182, Trautmann Bsl. "Wb. 298, Miihlenbach-Endzelin III 675.

Aus gr. xdXafxos entlehnt sind ai. kalama- m. „eine Reisart, Schreibrohr“

(8. Froehde BB. I, 328 f.), lat. calamus „Rohr“, woraus wieder (trotz Loth
Rc. 18, 90) cymr. usw. calaf „Rohr“.

Beziehung zu kel- etwa „diinner Schaft, Pfeil, steifer Halm“ (Fick II 4

73) ist erwagenswert.

qos(e)lo- „IIasel“.

Lat. corulus „Haselstaude“, columns (*continue) „haseln“
;

air. coll, acymr.
coll usw. „Hasel“; ahd. hasal, ags. hcesel, aisl. hasl „Hasel“, ahd. hesilin,

ags. hceslen „haseln“. Z. B. Zupitza Gutt. 206 m. Lit. Wenn alit. kasulas

„JagerspieB“ als „Hasler“ (Niedermann Melanges Meillet 97 f.) anzureihen

und urverwandt ist, ist der Anlaut idg. q-.

qost- „Bein, Knochen“.

Lat. costa „Rippe“; abg. hosts „Knochen“ (skr. host „Rippe“). S. Yf.

LEWb. 2
s. v., Berneker 582 f., und gegen Yerknupfung mit *ost(h)- „Knochen“

oder *qoksa Korperteilbenennung unter diesen.
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qu-, qus- in Worten fur „Ku6“ (vgl. bu-, das den Laut viel unmittelbarer

wiedergibt.)

Ai. cumbati (fur *cunvati ? Wackernagel Ai. Gr. I 184 zw.) „kfiBt“; gr.

xvvsco
,
exvaaa „kfissen“ (die formale Beurteilung des Praes. strittig; wahrend

Brugmann II 2
3, 276 darin eine wie cumbati yon jeher s-lose Form sucht,

suchen Johansson De verb. dcr. 108, Kretschmer KZ. 31, 470, Schulze

Qu. ep. 79 Anm. 1, Hirt Hdb. 2 527 darin wahrscheinlicher ein nach dem ai.

Typus yu-na-k-ti gebildetes we-Infixpraesens *xv-ve-a-[fu\). Mit Hemmung
der Lautverschiebung im Schallworte (vielleicht unterstfitzt durch An-
lehnung an kosten

,
Wz. geus- ?) aisl. boss, ags. coss, ahd. kus „KuB“, aisl.

Jcyssa, ags. cyssan, ahd. kussen „kfissen“; got. kukjan
,

ofries. kiikken scheint

daraus in der Kindersprache zu einer quasireduplizierten Form umgebildet

zu sein.

Dab die germ. Worte mit lat. bcLsium „Kufi“ als osk-umbrischem Worte
unter idg. gu(t)s- :

gucL(t)s- zu vereinigen seien, ist nicht glaublich. — Acorn.

cussin
,
mcymr. cassan „KuB“ sind germ. Lw. (Brugmann II 1 971).

Ahnlich ai. cusati „saugt“, cuqcusCL „Sehmatzen beim Essen".

Ygl. Prellwitz 2 251, Boisacq 535; fiber got. kukjan s. andere Deutungen
bei Uhlenbeck PBrB. 30, 297 (Lit.), Holthausen AfdStud. d. n. Spr. 113, 38.

ku- „Spitz, SpieB“.

Ai. g'il-la- m. n., gala f. „Spiefi, WurfspieB, BratspieB; spitzer Pfahl;

stechender Schmerz", arm. stale (aus *sulalc)
,;
SpieB, Lanze, Dolch, Pfeil“

(aber mir. cuil, cymr. cil „Ecke, Yersteck" vielmehr zu
(
s)qeu- ,,bedecken“) ;

air.

cull „culex“, lat. culex hierher, nicht aus qoli- zu qel- „stechen“, obgleich in

unserer Sippe nur die Gegenstandsbed. „SpieB“, nicht „stechend" sichersteht.

Ai. gu-ka- m. n. „Stachel eines Insekts, Granne des Getreides", av. sii-

ka- f. „Nadel“, np. sozan „Nadel“, sdk „Ahre, Granne". Liden Arm. Stud.

78 f. (Charpentier IF. 38, 186 nimmt aind. *guka- „scharf“ als Grundlage von

prakr. osukkai „wetzt, scharft" an, ai. *ava-guknati; wegen der verbalen

Yerwendung, der sonst nicht bezeugten Kfirze u und der Annahme eines

denominativen wa-Praesens wenig fiberzeugend).

Liden stellt hierher auch lat. cuneus „Keil“ (vgl. zur Bed. russ. kl-im

„Keil“ zu kolotb „stechen“, Berneker 519), doch wegen der Yereinzelung

der n-Ableitung und wegen des u ganz fraglich
;

anders dartiber aber

freilich auch nicht befriedigend Wiedemann BB. 27, 198 f. (s. Yf. LEWb. 2

s. v.; Berneker 561).

kuon-, kuon- „Hund“ (ausffihrlichst Osthoff Par. I 199—277, wo Lit.).

Ai. gvdn-, ved. cuvan- „Hund“ (Nom. g(u)vd, gen. cunah), av. span-

(•spa
,

gen. suno
)

ds., med. (Herodot) andxa ds.
(
*kun-qo- „hundeartig"),

npers. sabah dasselbe (aus dem Iran., wohl als spates Lw., stammt russ.

sobaka
,
und nach Niedermann IF. 26, 44 f. das wohl aus ajtaxadeg umge-

stellte anadaxeg * xvveg Hes.); arm. smw, gen. san ,,Hund“ (Hfibschmann

Arm. Stud. I 46; s- = ku nach Pedersen KZ. 38, 197 und Liden Huschard-

zan 381 ff., Petersson LUA. 1915, 5; anders frtiher Osthoff aaO. 229ff.,

Scheftelowitz BB. 28, 290; arm. skund „Hfindchen“ dann nicht aus kuon-
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to-, -ta

,

z. B. nach Brugmann II 2
1, 421 IF. 33, 309, sondern nach Osthoff

273 f., Pedersen KG. I 120 f. zu den unter *ken- „frisch hervorkommen"

besprochenen Tierjungenbezeichnungen?); mit furs thrak.-phryg. auffalligem

Gutt. 1yd. xavdavhfg „xvv-dyyr\gK (s. Solmsen KZ. 34, 77, Herm. 46, 286 f.,

KZ. 45, 97, Rozwadowski Mat. i prace II 344, Fick KZ. 144, 339; znm
2. Glied s. dhtut- „wiirgen“); gr. xvcov, xvvog „Hund“ (xvvzsQog „hundiseher,

d. i. unverschamter", Sup. xvvzazog; daB in xovzozarog der Gramm, nach

Brugmann II 2
1, 421 dieselbe fo-Abl. wie in got. hunds, lett. suntnnn

,

an-

geblich arm. skund vorliege, fiber welche Lit. bei Ostholf 240 f., ist ganz

fragwfirdig; zu yvvd.fj.vta — aus *xva- = knun- nach xvvog usw. aufgefiillt,

Brugmann MU. II 255, Grdr. II 2
1, 84 — vgl. lit. sun-musS „Hundsfliege“)

;

ganz unklar lat. cams „Hund“, canes ursprgl. altes fern. „Hfindin“, Cani-

cula (vgl. ai. cum f., Jacobsohn KZ. 46, 55) sowohl hinsichtlich des a, als

des mangelnden u, s. Yf. LEWb. 2
s. v., Sommer Hdb. 2 221, KE. 13 (ver-

fehlt vermuten Hirt Arkfnfil. 19, 361, Persson Beitr. 123 bereits idg. u-

Schwund); vielleicht Einmischung eines dem mir. cano, cana „Wolfsjunges“,

cymr. cenaw „junger Hand oder Wolf"' (s. *ken- „frisch hervorkommen“)

entsprechenden Wortes (so aueh 1yd. Kav-davbfgt); liber canicae, cantabrum

„(Hunds?-)kleie“ s. Vf. LEWb. 2
s. v., und u. *ek- „essen“; air. cu (Gen.

con — xvvog), cymr. ci (PI. cwn = xvveg, lit. sun'es), bret. corn, ki „Hund“

aus *kun (s. zuletzt Bartholomae PBrB. 41, 281 m. Lit.); got. hunds, aisl.

hundr, aga. hand, ahd. hunt „Hund“ kun-to
-, s. o.

;
Lit. bei Osthoff 241);

lit. sub (Gen. suns) „Hund“ (zum t-St. geworden in lit. sunis, lett. suns,

apr. sunis ,,Hund“; t-Form lett. suntana „groBer Hund“; lett. km'ia „Hundin“

wohl mit westidg. Gutt., Zupitza KZ. 37, 401, Trautmann Bsl. Wb. 310,

dagegen Buga Kalba ir s. I 196; Solmsen KZ. 45, 97 will das u dafiir ver-

antwortlich machen); ganz fraglich aber russ. poln. suka „Hiindin“ (unglaub-

lich ist Osthoffs 256f. Gdf. [/i]keu-qa; etwa eine mit ojzaxa ablautende Lehn-
form?) — Die Bed. von lat. cants als „unglucklicher Wurf beim Wurfelspiel 1 '

kehrt in gr. xvov wieder, sowie in ai. c
s
ca-ghuin- eigentlich „Hundetoter“, d. i.

„der die schlechten Wiirfe vermeidende, gewerbsmaBige, auch unredliche

Spieler" (Schulze KZ. 27, 60 f.).

Unwahrscheinlich sucht man (z. B. Yanii'ek 70, Hirt Abl. 102, Persson

BB. 19, 282) AnschluB an keu- ^ehwellen" entw. im Sinne von ai. cavira-

„machtig ‘ usw. oder im Sinne von „fetus, Tierjunges" (: ai. ci-gu- „Junges,

Kind", aisl. hunn os., gr. xvog); gegen OsthofFs *pku-on- (: *peku-) als „Vieh-
hiiter“ s. Hirt Ark. f. n. fil. 19, 361, Vf. LEWb. 2

s. v., Bartholomae PBrB.
41, 281 Anm. 3. — Eher konnte man an eine Schallvorstellung wie dt.

hu hu denken.

qnqu „Kachahmung des Kukuckrufes".

Ai. kokild- m. ,,de£ indische Ivuckuck", koka- m. „Kuckuck“ (auch „Gans;
Wolf" 8. u. kun).

Gr. xoxxig, -vyog m. „Kuckuck“ (diss. aus *xvxxv-), xoxxv „Ruf des

Kuckucks", xoxxvgm „rufe Kuckuck";
lat. cuculus „Kuckuck“ (unmittelbar von *cucu gebildet z. B. Vf. LEWb. 2

,

Pellegrini Stud. it. di fil. cl. 17, 375, 405, nicht wegen gr. xvxxvy- auf *cucug-

slos zuriickzufiihren, Froehde BB. 3,290 zw.);



mir. cuach (oder Neubildung zu air. coi, *kovik-s
,
Gen. cuacht

), cymr.
cog „Kuckuck“; nhd. (ohne Lautveraehiebung infolge stets nebenher-

gehender Neuschopfung Kiickuck
;

lit. kukuoti, lett. kukuot „Kuckuck rufen“; bulg. kukavica „Kuckuck“,
sei'b. kukavica, russ. kukiisa usw. ds., r. kukovdtb usw. „ wie ein Kuckuek
rufen“.

Ygl. Curtius 5
152, Fick I 4 21 und fiber nhd. Gauch usw., lit. gegide usw.

„Kuckuck“ auch Meillet Msl. 12, 213ff., Suolabti Dt. Yogeln. 4f.

kudh- „Mist, Kot“.

Gr. vo-xv&a' vog apodsvpa Hes., y.vkkmdeog' dvooopov Hes., y.vdvov

„oueQ/ua u Hes.: lit. siidas
,

lett. suds „Mist, Kot‘\ Fick I 4 426. Boisacq

u. y.vdvov.

kup- „Schulter“ (germ, mit anl. s-).

Ai. cupti-, av. supti- „Schulter“; alb. sup (G. Meyer Alb. Wb. 396, Pedersen
KZ. 36, 337) „Schulter, Riicken“ (ohne formantisches -t-)\ mnd. schuft m.,

ostfries., ndl. schoft „Vorderschulterblatt einer Kuh, eines Pferdes“
(
*skuftu-).

Bezzenberger BB. 1, 341, Bartholomae Stud. II 15, Fick I 4 46, 209,

III 4 470. Dagegen got. usw. hups „Hiifte“ s. u. qeu-b- „biegen, wolben“.

quui(e)ro- „Lenkstange“.

Ai. kubara- m. n., kiibart f. „Deiehsel‘‘?, gr. kypr. y.vpeQijvai „steuerna
,

hom. usw. xv(SeQvaa> „steuere“ (daraus lat. ijuberno), xv^egvgi7]g „Steuer-

mann“; lit . kumbras „der krumme Griff am Steuerruderw
, kumbrf/s „Bugel

am Pfiuge, Knie am Kahn“, kumbryti „steuern“. Lit. bei OsthofflF. 6, 13ff.,

wo auch zur noch ungekliirten Frage des Ausl. der ersten Silbe; ai. -bar-

aus -mr- ist jedenfalls abzulehnen (Wackernagel Ai. Gr. I 182), wiihrend

die gr. Formen am naturlichsten auf y.vpeg- mit teilweiser I)iss. des -m-

gegen das suffixale -n- zuriickgefiihrt wiirden (s. Boisacq w-Lit.); mir

scheint der Anklang der ai. Worte (ill > triigerisch.

kurno- (besser k0rno-T) ,,uneheliches Kind“?

Gr. (maked. nach Photios, s. Solmsen Beitr. I 104) xvgvor oi vo&oi lies.;

aisl. homungr, ags. hornung „Bastard“? (Uhlenbeck KZ. 40, 555 halt an
hormtngr : horn fest), ai. kunda- m. „bei Lebzeiten des Mannes mit einem
Geliebten gezeugter Sohn‘‘ ist wohl = kunda.- n. „rundes GefaB“ usw.,

vgl. goloka- „Kugel“ und „Bastard“. Zupitza Gutt. 207, Falk-Torp 54.

qiu- „Schwein‘' (Nachahmung des Quietschlautes?).

Gr. ovg, ovog „Schwein !
‘ (mit vg bisher trotz Osthoff MU. IY 356 f. nicht

glaubhaft vermittelt; Bewahrung des in der Yerbindung ovg oia/.og
,
Liden

IF. 19, 352 a 2, wiirde sehr hohes Alter dieser Yerbindung voraussetzen)

;

lett. ciika „Schweiiv'‘ (Formans wie in oiy.a ’ vg Aaxcove

g

Hes., s. u. *tcu-

„schwellen, fett“); auch lit. kiaule „Sekwein <l

,
kuil[/s „Eber ‘ (fur *kiulf/s)

?

Bezzenberger Fick BB. 6, 236, Bechtel BB. 10, 281, Fick I 4 392; unsieher,

s. auch Boisacq s. v. u. Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 398.

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 31
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qnaq-. Einzelsprachliche Nachahmungen des Froschlautes und Entenge-

sclinatters.

Gr. y.oa£ „vom Quaken des Frosches", lat. coaxare „quaken" (wohl Naeh-

bildung von y.od£), dt. quack, quacken „von IJroschen; schnattern (Ente)

usw.", schwed. mdartl. kvaka „schnattern wie eine Ente“, aisl. kvaka „zwit-

schern" u. dgl., s. z. B. Yf. LEWb. 2
s. v., Falk-Torp u. kvcekke.

qnat(h)- „schaumen, von kocbenden oder garenden Fliissigkeiten, daher

auch garen, sauer werden, endlich faulen".

Ai. kvdthati „siedet, kocht", kvathd- m. „Decoct“ (ob dazu nach TJhlen-

beck Ai. Wb. 57 auch kuthita- „stinkend“, kotliayati „laBt verwesen", hot]ta-

rn. „Yerwesung, Faulnis, faulendes Geschwur"? Freilich ist der im Slav,

vorhandene Mittelbegriff ,.garen, sauer werden" im Ind. nicht nachweisbar)

;

got. hapo „Schaum“, hapjan „sehaumen“, schwed. mdartl. hran (
*hvapa)

„Schaum“, ags. (Schroeder Abl. 66) himperian
,

hwceperian „schaumen,

branden, wogen“ (die germ. Worte nicht besser nach Zupitza Gutt. 56 zu

lat. quatio, dt. schiitteln ;
unter ders. Annahme von

,
schiitteln" als Gdbed.

und z. T. von beweglichem s- will Schroeder Abl. 66—70 dt. schwadurn

und viele andere germ. Worte anreihen)
;

lat. luseus „Kase“ (von *caso-

„Geronnenes“, ablautgleich mit abg. Atu.sz, Fickl 3 543; das Fehlen des

u harrt noch der Erklarung, s. Vf. LEWb. 2
s. v. und die ahnliche Er-

scheinung bei cam s, s.kuon-: weder eine idg. Doppelform mit geschwun-

denem a, Hirt IF. 17, 390, Persson Beitr. 123, noch die Annahme dialek-

tischer Lautgebung, Sommer Hdb. 2 222, noch Ausgleich von kuat-s -

:

*hfits 0 zu *kat-so-, Reichelt KZ. 46, 335 iiberzeugt; casetts nicht nach Ehrlich

z. idg. Sprg. 75 zu ai. katu-, lit. kartiis „bitter“, die mit idg. o zu sqcr-t-

„schneiden")
;
abg. hvtlsa „Sauerteig, saueres Getriink" (quat-so -) usw. (siehe

Berneker 655 f.
;

das von ihm angereihte aisl. hucesa ,,zischen“ konnte

Schallwort sein, vgl. das ahnliche kiteis-), schwundstufig abg. tb{s)-kysnqti,

-kys<'ti ,,sauer werdeir 1

,
kysch „sauer“, ksl. kys(e)h ..sauer'

1 (usw. s. Ber-

neker 078), deren -s- (nicht -s- nach y)
auf Kons. 4- S zuriickgeht (Peter-

sen IF. 5, 37); lett. (Berneker aaO.) LusSt ..wallen, sieden", kusuls ,,Sprudel“,

auch wohl k'ustu, kusa. kust „sehmelzen"; der aus ,,garen, sauer werden"

entw. Begriff „faulen“ (so z. T. in poln. kisnqc
,

slovak. kysati
,

vgl. o. ai.

kufhita, kothayati )
schliigt wohl — vgl. die Doppelbed. von dt. faul — die

Briicke zu ksl. lashm ..[loadvg, yqoviog“, abg. Iczshfiq, Iwuicti „zogern, ver-

weilen“ (usw., s. Berneker 672), vgl. lett. kust „schmelzen, tauen — er-

mtiden", pie-kusinat „miide machen" (Lewy IF. 32, 164; lett. kasls ,,schwach,

klein, von neugeborenen Kindern", lit. kitslas, kuilus „schwachlich, kiim-

merlich", apr. neka kttsJaisin „schw;ichst" — s. Bezzenberger BB. 12, 77,

Berneker 672 — sind dann davon zu trennen). — Prakr. chasl ..Butter-

milch" (Pischel GGA. 5, Nr. 4, S. 47 f. ; zuniichst aus *
skrflsi

)
ist wohl nur

zufiilliger Anklang. Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 147.

Ygl. Pedersen IF. 5, 37, Yf. LEWb.2 u. casetts. — Uber ags. lnccey. engl.

lohpy, ndl. hui „Molken“ (von Petersson IF. 23, 388 auf eine einfachere

Wzf. quax zuriickgefiihrt), s. u. Intel- „Schlamm“. Ai. kvathati nicht besser

nach Brugmann BSGW. 1897, 36 f. aus *ksrathati und zu ahd. sioclan

„sieden", lit. Auntil , sitsti „schmoren‘\
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1. kuei- „Schlamm, Kot, beschmutzen".

Mit Formans -n(o)- : lat. caenum „Sehmutz, Kot, Unflat -

', obscenas, ob-

scaenus (Riickbildung aus *obscenare) „kotig, schmutzig, ekelhaft, unsittlich"

(zum ae, e s. "Vf. LEWb. 2
s. v., und bes. Sommer Hdb. 2

77, Krit. Erl. 20,

wonach wohl mit landlichem e aus oe), in-, con-quinare „beschmutzen, be-

sudeln", eunire „stercusfaeere“, ancunulentae „feminae menstruo tempore";

air. (Much ZfdtAlt. 42, 169) coennach „Moos“ bleibt fern; schwed. mdartl.

hven „niedriges, sumpfiges Feld", aisl. live in in Ortsnamen, wozu als ,,Sumpf-

gras" wohl dan. hvene ,,agrostis, Gattungsname fur mehrere steife Gras-

arten", schwed. hven, norw. mdartl. livein „agrostis, diinner Grashalm", mengl.

whin ,,Ginster" (Fick III 4 118, Falk-Torp u. hvere); wahrscheinlich auch ags.

O-hiveenan „plagen, qualen, belastigen", aschwed. luvin „molestia" (Zupitza

Gutt. 53, vgl. den ubertragenen Gebrauch von lat. inquinarr. Abweichend

erwagt Falk-Torp u. hvinc, daB d-hivwnan als „weinen, seufzen machen"

Kaus. neben aisl. livina „rauschen, sausen", ags. Incinan ,.kreischen, winseln",

ahd. tcin(i)son „winseln“ sei, die einer nur germ. Schallwz., — auch in

ahd. hiveion, nhd. iviohern — angehoren, denn iiber air. cbinim „weine‘ £ siehe

vielmehr u. keip- ,,die Kase riimpfen"); lett. svlnlt, -ct ..beschmutzen, ver-

leumden" (Liden, Petersson LNA. 1916, 49).

Mit andern Formantien, vermutlich arm. siv ..Bodensatz gepreBter Trau-

ben" (kui-bho-; Liden', viel unsicheret- ags. lncceg. mndl. icty ..Molken"

(*knoio-‘! ganz anders, aber nicht uberzeugend Schroder Abl. 65f.; anders

auch fruher Petersson IF. 23, 388), arm. iicuk „Molken usw.“ (von *sec- =
kuoi-g-i/j-) u. a bei Petersson aaO.

2. kuei- in Schallworten fur „zischen, pfeifen --
u. dgl. (s. ahnliches unter

kues- „keuchen").

Aisl. hvia „wiehern“, schwed. mdartl. Inciju „laut oder heftig schreien",

mhd. icihc-n. -non, -1m, -ren ..wiehern", ahd. hwuijon, iveijln. mhd. iceihoi

„wieliern" (diese Gruppe vielleicht junge Schallnachahmung ohne gesch.

Zshang mit den flgndn).

Aisl. hvina „sausen, rauschen", heinr ,,schwirrender Ton", ags. Incinan

,,sausen, zischen, pfeifen", ahd. u'inison ,.jammern", nhd. winseln. aisl. hrissa

„sausen, zischen", hvlskra ..flustern", hvlsla „pfeifen, fliistern", ags. Incis-

cetian
,,
pfeifen, von der Maus", hwistlian ,,pfeifen

--

,
htxispriun ..murmeln --

,

ahd. Qt)ivispalon „zischen, wispern".

Das Alter dieser germ. Gruppe (die z. B. bei J. Schmidt Yok. II 470,

Fick III 4 119, Falk-Torp u. hviske
,

In-isle) liiBt sich nicht feststellen, doch

vgl. immerhin zu germ, hwis- lat. quirltare vom Naturlaut des Ebers und
quirltare „laut schreien, klagen, kreischen" (Persson Wzerw. 200, Yf.

LEWb. 2
s. v.; nicht nach Fick I 4 428 zu kues-).

kuei-q- in arm. seem ..zische" (*sirem aus kuljiO) und lit. &n/k.iti

,,pfeifend atmen, von Engbriistigen" (Petersson LUA. 1915,6: 1916.47

nach Liden).

kueit- „leuchten; hell, weiB", Erw. von hut- (wie ir. Hath ..grau", idg.

*pl-ei-to- : tieX-ios), bzw. von ku-ei- mit vielleicht urspriinglichem rein

3U
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formantisckem -to-, obgleicli ai. cvr-ni fem. neben rvc-ta- (wie hari-

ni : -ta) dafiir kein Beweis ist (siebe Brugmann II 2
1, 413; Persson

Beitr. 745).

Ai. cvrta- „weiB" (fem. even! bei Yopadeva) = av. sprteta- ds. (= abg.

svefo „Licht' . arm. sek), ai. cvetya- „weiB, licht“, fem. -u (= abg. svesta

„Licht, Kerze"), ac. *>;rState ,.leuchtet“ (belegt acvitan, cvitand-, cr.icvitat,

ayvu.it), 'Tibia-, cvitnyd- ,,weiB", cvitra (: preuB.-lit. svitruoti) „weiB“, ap. Zm&ga-
ddTtjg, np. sipihr „Himmel‘, Zsform. ar. *cyiti- z. B. in ai. rvity-ane ..glanzend,

weiBlich", av. spiti-ddi&ra- „hellaugig“, ferner (mit diss. Schwund des v-

ursprgl. vor labialanl. 2. Zsglied.
:)

in ai. eiti-pad -rum- u. dgl.
;
arm. (Liden

[Huschardzan 3Slff., Zitat nach:] Petersson LUA. 1015, 3f.) sek „r6tlich,

fahlrot, rotgelb" (*kuoito-, s. o.; davon iiknim „werde rot"); lit. svieciit,

sviesti ,,leuchten“,.w;b(t«, .hell werden. bes. vom anbrechenden Tag“, svitii,

-Hi ,,fortgesetzt hell gliinzen, flimmenY, preuB.-lit. svitruoti (s. o.) „blinken.

flitnmern", seedin, kveisti ,,putze“, scaitau, -yti ,,hell machen“; abg. svttb

(s. o.l „Licht, Morgenrote sib'sta. svbteti „leuchten", svwiqti, svitati, svetiti

leuchten' -

;
daneben mit bsl. A- (westidg.? doch s. auch u. kitty-) lett. kvitu

-ft „flimmern, glanzen“, kvitn/dt ,,fiimmern maehern“, abg. cvi-fo, serb.

cvijet
,

tech. kvH usw. „Beule“ (lit. kvietla ..Blume" aus wruss. kvetka), abg.

pro-cibt<t, -wish „erbliihen, bliihen", eech. k/vu
(
*kvtu

),
kvlsti „bliihen“ usw.

(s. Berneker 656 f. : lit. kvietys, pi. kcteciai, lett. kv'tesi PI. ..Weizen" ist trotz

ihm Lw. aus grm. *hwaitja- ds., s. u.f. Vgl. Trautmann Bsl. Wb. 147 f., 310 f.

Got. fveits, aisl. lvitr, ags. as. hiv'd, alid. wIt, ,,weiB", schwundstufig mnd.
u'iif, afris. hunt ds. (urg. lurttta- kann ebenso -tt- aus -in- enthalten, vgl.

ai. no hut - : fill' Entstehimg an -tin-, Brugmann I 2 632 fehlt geniigender

Anhalt, s. u.; ebenso :)

Got. hnitcis, aisl. hiveiti fn.), ags. hwcete, as. hweti, ahd. iveizzi und wci^i,

nhd. Weizen und mdartl. Wcissen (nach dem weiBen Mehl), abl. mengl.

ichitr, schwed. mdartl. hrVe ds.. westfal. (Holthausen IF. 32, 338) tair-wioten

,,Queckenweizen“.

Fine Wzf. auf -d steht nicht sicher : ai. rvindati7 ,,ist weiB‘ : (Dhatup), kann
nach <;vetd- usw. fiir ein *svmdafe hypersanskritisiert sein (Meillet Et. 179),

lit. svicbis ,,blank, glanzend“ ist eine zw. Form iiber germ.hwJtta- s. o.

Ygl. im allgem. Fick I 4 4b f.. 213, 428, III 4
1 IS, Falk-Torp u. hvid, hvede,

Persson Beitr. 745, Boisacq u. olios (aus einer Satemsprache stammendes
*suttos : dt. IF izcnVi Doch eher zu if to)).

kueq- tnasaliert kuentj-) : "kuq- ..klaffen".

Ai. vrahmtr ..offnet sich, tut sicli auf"', ucchrankd- m. ,,das Aufklaffen.

Sichauftun" : lit. Alike ..aus einem Messer, einem GefaB u. dgl. ausgebro-

chene Scharte. sitkos pi. ,,Kamm". lett. snka ,,Biirste, Striegel" fwohl aus

,.Kamm") snk'is ..Scherbe". sulntms ..Lticke, ScharteA Zupitza KZ. 36, 66

Anm, t, Persson Beitr. 190f., 587 (vermutet Erweiterung aus ken- ..hold").

Yicht besser nach Bezzenberger BB. 27. 1 70 f. die bait. Worte zu ac. yiika-

..Granne. Insektenstachel" fs. *ak- ..scliarf"). Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 309 f.
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Verbal in lett. svinet „feiern, heiligen“ (Schulze KZ. 45, 235); av. spantn-

„heilig£: (zur Bed. s. Bartholoraae Airan. Wb. 1619 ff.) = lit. sventas
,
aksl.

svqi7> „heilig“ (hochstufige A-Ableitung wie del-iog : dotare , Schulze aaO.),

Komp. Superl. av. span-yah, spanista- ,,heiliger, heiligst“, es-St. av. spfinah-

n. „Heiligkeit“; dazu wahrscheinlich got. hunsl n. ,Opfer“, ags. husl n.

„Sakrament £

(
kun-s-lo andere Deutungen verzeichnet Feist Got. Wb. 148).

Z. B. Fick 1 4 49, 428 (mit fernzuhaltendem) III 4 93, Persson Beitr. 1 94

;

ihre Ankniipfung an keu- ,,schwellen‘ (vgl. zur Bed. etwa „heil“ : „heilig
£
‘)

.ist an sich nicht ansprechend und wird durch lett. svinet noch unwahr-
scheinlicher; ganz unsicher, aber eher erwagenswert, ist Beziehung zu

keu- ,,leuchtena Petersson LUA 1915, 3ff.). Vgl. Trautmann Bsl. Wb. 311.

Zur Frage von umbr. puntis Abl. Pb, puntes Nom. pi. und lat. ponti-fex

(Vf. LEWb. 2
s. v.); Wenn das umbr. Wort ,,quiniones, Fiinfergruppe von

Priestern“ bedeutet (vgl. zuletzt Kent Cl. Phil. 8, 317ff., Herbig KZ. 47,

21 If., bes. 218 Anm.; man scheint damit auszukommeni, muB pontifex

an pons im Sinn von „Weg“ oder „Briicke' £ angeschlossen werden (Ver-

suche, die Bedeutungsentwicklung zu erschlieBen, bei Kent und Herbig

aaO.). Nur wenn dem u. punti- eine Bed. „religioser Umzug oder eine

ahnliche Zeremonie" zuzubilligen ware (Nazari dachte nicht iiberzeugend

dabei an Verwandtschaft mit gr. jiopnrj
,
nepnco), ware aucb fiir ponti-fex

eine solche Deutung „VeranstaIter bestimmter religioser Aufziige oder

Zeremonien" nahegeriickt; uinbr. und (durch Entlehnung dem O.-U.) auch

lat. ponti- ware dann das ti-Subst. neben dem A-Adj. ku< n-tu- (Bezzen-

berger KZ. 42, 86 f., Vf. LEWb. 2
s. v.; das LEWb. 2

s. v. verglichene quin-

quare „lustrare ££ hat endgiiltig aus der Frage auszuscheiden, s. luewpi-

,,hubsch“).

kue(n)q- : kuq- ,,klaffen
£

\

Ai. qvancate „tut sich auf, breitet sich aus‘ £

,
ucchvarakd- m. .,das Auf-

klaffen. Sichauftun££ (cmanc- wohl mind, daraus, s. Wackernagel Ai. Gr. I

197); lit. suke „Liicke, Scharte, Scherbe", sukos P1. ,,Kamm‘‘.

Z. B. Uhlenbeek^Ai. Wb. 321 zw.. Zupitza KZ. 36, 66 Anm. 1.

kuenqS- ,,hiibsch, zierlich
£

\

Lit. ivdnkus „fein, anstandig, angemessen“, gr. xopipog ,,geputzt, ge-

schmiickt, geziert, geschniegelt, fein“ (Bezzenberger-Fick BB. 6, 237, Zu-

pitza BB. 25, 93, Trautmann Bsl. Wb. 310; gr. x- aus ku- durch Diss. gegen

das folgende n, Solmsen Javlenija 1, Boisacq s. v.) aus *kuonqu-s-6s
,
woneben

*kuonq'i-m-os, *xopnp,og, *xouuog wahrscheinlich in att. xo/iuovv ,
;
putzen,

schmiicken, zieren“, (Brugmann IF. 28, 359 Anm. 2 gegen Solmsens Rh.

Mus. 56, 501 f. Ankniipfung an xope7v ,,pflegen“); vielleicht auch xoopog

(s. u. kens- ,,feierlich sprechen").

In Form und Bed. zu bezweifeln ist Peterssons LUA. 1915, 7 Anreihung

von arm. sntel „schmeicheln“ (sei = *sunf- aus kiionq'i-t-). — Lat. quin-

quctre „lustrare“ bei Charisius 81, 22 x (Bezzenberger KZ. 42, 86) ist nach

Kent Cl. Phil. 8, 321 vielmehr Riickbildung aus dem die Fiinfzahl ent-
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haltenden Festnamen Quinquatrm, wie parentare .Totenopfer bringen“

eine solchc aus Parenttilia.

Wer *kuen- „feiern, heilig" (s. d.) als Erweiterung von *keu- „leuchten"

zugibt, kann aueh *l-uen-q „hubsch“ als ..hell, blank" aus jenem *kuen-

erweitert sein lassen.

kuendh-rd-, -uo- in Pflanzenbezeichnungen.

Lat. combretum „eine aromatische Pflanze, wohl eine wermutartige" (siehe

Yf. LEWb. 2
s. v.), lit. svehdrai PI. „SchiIfart, Typhalatifolia" (Bezzenberger-

Pick BB. 6, 297), schott.-gal. contran ..Angelica silvestris", dan. faro, qvander

ds (Lehmann ZfdtWtf. 9, 23, 161, KZ. 41, 390); aisl. huqnn ..Angelica sil-

vestris" aus kuondh-na (Liden Uppsalastudier 94, Noreen Ltl. 173, Fick

I 4 428), schweiz. WannebobbeU ,.arum maculatum" (Lehmann KZ. 41, 394

Anm. 5), nir. cuinneocj ..Angelica silvestris" (Marstrander ZfcPh, 7, 359; be-

ruht auf kuondhna = aisl. huqnn, oder auf *kuondhi~).

Die starken Bed.-Untersehiede (Lehmann denkt an hohlen Stengel und

bauchig aufgetriebene Blatt- oder Bliitenscheiden als gemeinsames An-
sehauungsmerkmal) bilden bei den in Pflanzennamen hiiufigen Bedeutungs-

verschiebungen keinen Einwand gegen diese Zusammenstellungen.

kuerp- ,,sieh drehen", auch kuerb(h)-.

Gr. y.uono; ..Handwurzel" (Drehpunkt der Hand), y.agjia/upog ..behende,

schnell" (Bildung wie slddhpog; Schwund des u durch Diss. gegen den ausl.

Labial, s. Bois. m. Lit.; y.gaaivog „schnell" nicht nach Solmsen KZ. 30, 602 f.

als *y.gaxtuog hierher). Daneben mit ausl. Media y.vgfiig „drehbarer Pfeiler

mit Gesetztafeln ". Unsicher mir. grip ..schnell" (wenn crip aus *Jcurbno- die

ursprgl. Form; Stokes IF. 2, 173 auch zu aisl. hrapa „eilen" - s. u. sqrr-

..springen" — unter der gleichen Yoraussetzung als qrh-ni- stellbar; nicht nach
Fick II 4 96 zu qrVp- ..stark", oder — siehe Pedersen KG. I 161 — zu xgamvog.
Doch steht uberhaupt der ursprgl. Anlaut nicht recht fest: grib schon LU.,
s. Zupitza KZ. 36, 244); sehr wahrscheinlich mir. corr „spitz", corr „Wasser-
loch-‘ (..^Wirbel"), corrach ..unbestandig" (Zupitza KZ. 36, 59 Anm., Peder-
sen KG. I 121; aber gegen Anreihung von ir. cor i. cuairt „Kreis“ spricht

cymr. cor ..circle", Zupitza KZ. 35, 264,; s. u. {s)qer- „drehen“); tiefstufig

wohl ir. carr
,
cymr. par ,,Speer" (Stokes ZfceltPh. 1

, 172, Zupitza KZ. 36,

59 Anm.; vgl. etwa tela vibrate
,
fidmina torquere). Fruchtbar im Germ,

(siehe Schrader KZ. 30, 473, Solmsen KZ. 30, 602 f., Fick III 4
, 116, Falk-

Torp u. hurt, hverve, hvirvel
,

ve.rft) : got. hairban „iiEQinazEtv“ (JveilaJvairbs

,.nach der Zeit sich drehend, wetterwendisch", gafvairbs „fiigsam, gehor-
sam"), anord. haerfa „sich drehen, kehren, verschwinden", ags. lnvcorfan

,.sich kehren, wenden, reisen, sich andern", as. Invertan „sich drehen, zu-

riickkehren, wandeln ', ahd. hwerban, hwerfan „sich wenden, zuriickkehren,

(um etwas herum) tatig sein; trans. in Bewegung setzen, betreiben”, nhd.

werben (vgl. z. Bed. lat. nmbirc), got. usw. Jvatbon „w'andeln", woneben
tiefstufig anord. horfa .,kehren. gekehrt sein"' (*hwurtbn), Kaus. anord.

hvcrf'u, as. hiverbinn
,
ags. hwierfan, ahd. icerban ..wandeln'-, anord. huerfr

„schnell", huirfill
,
ahd. tru ed, wirbil „Wirbel“ (und ahd. werbil aus *hwar-

bila- ds.), as. lucarf „Kreis, Menschenmenge“, ahd. ivurb ,,\Vendung, Um-
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drehung, kreisformiger Kampfplatz", ags. hwearf m. „Austausch, Wechsel",

anord. huarf „das Yerschwinden".

Lit. bei Zupitza Gutt. 57. Der anlautende Guttural wird teils als k

bestimmt auf Grund von ai. gurpa- n. „Getreideschwinge“ (Zupitza aaO.;

sebr fraglich, aber der Yerbindung giirpa- : ir. crlol „Lade, Koffer" bei

Fick II 4 97 iiberlegen', aksl. svndh „Bohrer“ (sei *svnb-dlo-
,
Hirt BB. 24,

253 ;
eine Gdbed. „drehen“ steht wenigstens nicht sicher;, teils als q wegen

phryg. xoQvftavres, y.vQfiavxsg „Begleiter, danu Priester der Kybele" (in

orgiastischen Tanzen wirbelnd ; Fick BB. 29, 239; beachtenswert).

Abweiehend stellt Prellwitz 2 252 xagnog, y.vgfkg zu *qcr- „drehen“. —
Eine s-Forni skuerp- sucht Zupitza Gutt. 57 in ahd. swerban „schnell hin

und her fahren, wischen", swirbil — < h)wirbil usw. ; doch spricht man wohi
besser nur von einer Parallelwz. suerpjb(h) neben kuerpjb'Ji ) (Falk-Torp

u. svaroe). — Ai. carbati (Dhatup) „geht“ und ai. carbhnta- ; lat. cucurbita

(Fick III 4 116) widerstreben im Anlaut q statt qit-.

kuel- „schlammig“.

Arm. Salem „feuchte, benetzte, bereite Mortel", isalax „Lelim, Schlamm,
Mortel" (-al- = l oder tl\, lit. svelniis „weich, sanft anzufassen"? [Liden]

Petersson LUA. 1916, 48 (letzterer unter Gleichsetzung von Sal- mit gr.

nrj/.og, dor. Tialog, das aber zum lit. Yokal nicht stimmt; s. dariiber sowie

liber das auch in der Bed. nicht vereinbare lat. sqalus unter qd- in Farb-

bezeichnungen. — tlber ags. liwelian „eitern", Liden, s. u. keu- ,.schwellen‘‘ ).

quelaq- oder qelaq-, qolaq- „Ballen, Biischel, Polster“.

Lat. culcita „Kissen, Polster", ai. Icurca- m. „Bundel, Ballen, Biischel",

s. *kuelp- ,,wolben".

quelp-, quelb-
;
qulpb- : q up/b- ,,mit den Knieen einknicken, stolpern;

traben".

Apr. po-quelbton Nona. sg. „knieend" (Dpp. von *poquelbt
; der Bed. wegen

von gr xolnog ,,Busen“, anord. hualf „Gewolbe“ zu trennen, Solmsen Russ,

fil. vestnik 49, 48 [Zitat nach Trautmann Apr. 405]', lit. klumpti, kliipti

„stolpern, in die Knie fallen", klupau
,

khipoli ,,knien“, lett. kliipti Adv.
„strauchelnd", lit. klaupiuos

,
kluuptis „niederknien“

;
lett. kluburcit „hinken“,

kluburs „lahmer Mensch" (lit. Mambas „lahm“ hierher oder zu lett. klanibut

„plump gehn"); wahrscheinlich gr. y.dlnp „Trab“ (fxjdhxd, *qulpd); nhd.

holpern, mdartl. holpeln
,
hiilpen

,
holpd ..ungeschickter Mensch". S. Zupitza

Gutt. 1 18, Brugmann BSGW. 1897, 23 Anm. 1, Grdr. I 2 260, 572, Hermann
KZ. 41, 52, Iljinski AfslPh. 29, 164, Trautmann Bsl. Wb. 137.

8ehr fraglich cech. klusati, poln. klusac „traben" (Zupitza; sei *iWo«[p]-s-,

*kleu\p\-s-
;
nach Berneker 529 f. sind Mas-, Id'us- vielleicht verschiedene

Schallbildungen). Unter derselben Annahme sekundarer Hochstufe *kleupjb-

hat man (s. die obengenannten sowie Wrede, Brugmann IF. 6, 9S, zw.

Kluge und Weigand-Hirt s. v.) auch got. hlaupan Jaufen", us-Maupan
j.aufspringen”, anord. Maupa ,.springen, laufen", ags. htcapmi ds.. ahd.

(h)loufan „laufen“ (mhd. Ptc . geloffen) angereiht. Doch konnen diese ohne
Annahme sekimdiiren Ablautes und dahcr einfacher nach Hoffmann rtgag 51
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mit lit. slubas ,,hinkend“, sliibiloti „hinken“ vereinigt werden, die nach

Petersson IF. 35, 272 samt lit. slit-mas ,,hinkend", ai. grona -, grdvana-

„lahm“ und idg. „Hiifte“ einem idg. hlou- etwa „knicken“, erw.

klou-b- entstammen diirften.

Persson Beitr. 179 stellt xd/.nrj (und serb. Mapiti „traben‘‘, doch siehe

dariiber Berneker 509 f.) zw. zu xeXrjg „Renner“ usw., wozu auch y.oXvgpQOV

elacpQov und germ, hlaupan in entfernterer Yerwandtschaft stehn sollen

(s. auch Zupitza aaO.). Nicht vorzuziehen.

kuelp- „wolben“.

Gr. y.oXnog „sinus“ (aus quolpos durch diss. Schwund des u gegen das

folgende p, Lit. bei Boisacq s. v., auch Niedermann IF. 26, 46); aisl. Ptc.

holfinn ,,gewolbt“, mhd. Praet. walb „wolbte sich“, kaus. aisl. huelfa „wolben'‘,

ahd. (Ji)welben ds. as. bihwclbian „uberwolben“, aisl. hualf n. ,,Gewolbe’‘,

ags. hwealf f. „WoIbung“ (heofon -lnvealf ,,Himmelsgewolbe“ : gr. aiOegog

y.oXnog), Adj. ,,gewolbt“, mhd. tvalbe „gewolbtes Oberblatt der Schuhe,

Einbiegung des Daches an der Giebelseite“, nhd. Walm u. dgl.
;
got. bilf-

trjom Dat. pi. „Sarg“ (zwei iibereinandergelegte ausgehohlte Einbaume).

Zupitza Gutt. 54 (Lit.) Fick III 4 117, Falk-Torp u. bvelve (auch hjebn II),

Boisacq s. v.

Ir. cel „Himmel‘‘ (Stokes BB. 21, 125) ist Lw. aus lat. caelum (Zupitza

KZ. 35, 264). IJber apr. poquelbtou ,,kniend“ (Zupitza Gutt. 54) neuerdings

wieder Petersson LUA. 1915, 20) s. vielmehr quclp- „mit den Knien ein-

knicken"'.

DaB lat. culcita „Kissen, PolsterA ai. k ftred- m. JBiindel, Ballen, Biischel 1

(s. Yf. LEWb. 2
s. v.) iin Verhaltnis der Wurzelvariation (*quel-q- : -p-) zu

obigen Worten stehn (Zupitza und Petersson aaO., der das gemeinsame
Element quel- weiter als qu-e1- auf ein qeu- „biegen“ zuruckfiihren mochte).

ist ganz unsicher, da eine Gdbed. „gewolbtes“ fur culcita, kiirgd- bloBe An-
nahme ist (daB mit letztern nach Hirt BB. 24, 249 ai. cuda- m., cuda „Wulst,
Schopf, Kopf, Gipfel“ entfernter verwandt sei, ist nicht glaublich).

kues- ,,keuchen, schnaufen, seufzen“.

Ai. gvdsiti (set-Flexion vielleicht erst nach aniti ,,atmet“', Sommer KE. 82),

rrdsati „atmet. schnauft, seufzt“, iiguiilnd- „pfeifend“, ay. susi ,,die beiden
Lungen“ (die ar. Worte kaum nach Osthoff Pf. 495 ff., Bartholomae Grdr.
I 19 — s. auch Wackernagel AiGr. I 226, Charpentier IF. 25, 250 Anm. 2 —
zu ahd. suson „sausen“); lit. susinti „mit zischendem Gerausch durch die

Luft fahren' 1

(?? konnte wie ahd. suson eine unabhangige Schallnachahmung
sein)

;
lat. qucror, questus sum „klagen, sich woriiber beklagen, weh-

klagen"'
(
= ai. rvdsati; Yanicek LEWb. 2

73, s. auch Sommer KE. 82 gegen
die Zweifel Ostholfs aaO. und Hirts BB. 24, 289); dehnstufig aisl. hvcesa

,

ags. hwcBsan „keuchen“ (nicht nach Berneker 655 f. zu si. kvasz, lat. ca-

seus
;

dt. Hasten gehort zu *qas-) ; Falk-Torp u. dan. vaasc „faseln“, alter

hvase reihen zw. dieses, sowie schwed. dial, hvasa „sausen“, hvassma
„scbnarren“, iilter dan. hvasle „verleumden“, mhd. tvaschen „schwatzen,
faseln

1- nhd. (lewdsch an. Lautlich unwahrscheinlich ist Entstehung von air.
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ci- „weinen“ {did usw.) aus *kueso
,
siehe Pedersen KG. II 487 und u. *keqi-

„die Nase riimpfen".

Ygl. im allgem. Fick I 4
49, 213, III 4 117, Yf. LEWb. 2 u. queror.

DaB hues- Erw. durch -es- (vgl. z. B. *u-es- „anziehen‘) eines Tcu-, kea

(allenfalls schallmalenden Ursprungs) sei, vermutet man wegen desselben

Anlautes in ai. gut-hard- m. „das Pfeifen, Zischen" (vielleicht eher wie

githard- junge Schallbildung?), arm. sulem „pfeife, zische‘‘ (von *sot/l =
keu-lo- oder kou-lo-), lit. kv-auksti „atmen, schnaufen, keuchen" : arm. sung

„Hauch, Atem, Seele, Geist" (kuonqio- ; Liden [Huschardzan S85] ; zu gva-

siti auch schon von Meillet Msl 10,278, Pedersen KZ. 38, 198 gestellt),

lit. svifksti „pfeifen, sausen" (u. dgl., s. u. den Gutt. Erw. von her- Scball-

wort), svilpti „mit den Lippen pfeifen" (Petersson KZ. 47, 255) und in der

Wz. kuei- ..zischen u. dgl. fraglich.

quoi- qul- „wollen, einladen".

Ai. kcta- m. „Wille, Begierde, Absieht, Aufforderung, Einladung", kctana-

n. „Aufforderung, Einladung" apr. quaits „WilIe“, quoi „er will", quoitit

„wollen“ (usw., vgl. Trautmann Apr. 41 2 f., Bsl. Wb. 146, Bezzenberger
KZ. 44, 309 f.), lit. kvieliu, kviesti „einladen“; lat. invitus ..wider "Willen",

vis (Duenosinschrift vois) „du willst", invito, -are „einladen, bewirten" (Fick

KZ. 20, 161; 21, 462, Berneker Pr. Spr. 302; liber die lat. Worte s. u.);

gr. xoirai. yvvaixcbv Im^vpiai Hes. (Hoffmann BB. 18, 287), wohl auch
daher xtaoa, att. x'nxa ,,krankhaftes Gelust schwangerer Frauen" (auch

xiooo? „Efeu“ als ..gierig rankend"? Solmsen KZ. 33, 294 ff., der sowohl
die Yerbindung von yJooa mit lit. geidziu „begebrea

,
got. qaidv ..Mangel"

als Fick BB. 1, 173, Wb. I 4 414, als auch die mit got. faihuyeignn

„em&vjuetv“, lit. gieziuos ..strebe heftig", als *yy/ia, Schulze Qu. ep. 125

Alim. 2, dadurch widerlegt, data nach haaooov : xayyz dann anl. Aspirata

erwartet werden rniiBte; gr. Gdf. aber nicht y.uto-, sondern y.a-fo ,,gierig" ;

liber xiooog ,,Efeu" s. aber auch u. kiq- „Riemen". y.iooa ist immerhin
die einzige schwundstufige Form neben der als quoi-ti-, -to- zu analysie-

renden „Wzf.“ quoit-).

Wz. idg. quoi-, vgl. Wiedemann IF. 1, 155; fern bleibt ai. cltati ,,er-

scheint, nimmt wahr“ (gegen J. Schmidt KZ. 25, 78 f., Fick I 4 20; s. u.

rftri ..worauf achten"), got. haitan „heiBen“ (gegen Uhlenbeck Ai. Wb. 65) ;

s. noch Berneker 128 iiber slav. *cet'a „wegen‘‘.

Die Lautentsprechung gr. y. ai. k-, lat. v- aus idg. qu- wird vielfach

bestritten (s. aber xanvog, vapor
,

lit. kvdpas u. qeuep) ; der Schwerpunkt
der Frage liegt nicht so sehr im gr. ai. k-, wo idg. w-lose Dubletten
(z. B. wieder Persson Beitr. 127, 939), oder in Fallen wie xanvog einzel-

sprachlicher Yerlust des u durch diss. EinfluB des folgenden Labials er-

wogen werden, sondern im lat. v, dessen Entstehung aus qiv- mit spiran-

tisch gewordenem u aber Yf. in Gesch. d. idg. Sprachw. II/I 181 begreiflich

gemacht zu haben hofft. Lit. zur Frage: Fay CI. Quart. I 15ff., Boisacq
Rev. d'instr. publ. en Belgiquo 1904, 237, Pedersen KZ. 39, 440 f., Johans-
son IF. 19, 126 Anm. 2, Hirt Ark. f. n. fil. 19, 361, Liden Arm. St. 124,

Hermann KZ. 41, 52 f., Niedermann IF. 26. 46. Sommer Hdb. 2 222, Krit.-

Erl. 82, ausfiihrlichst Persson Beitr. 520 ff.
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Yon den obigen lat. Worten kann (vgl. Yf. LEWb. 2 u. mvitus, Bechtel

Lex. 172) invttus ohne weiteres aucb mit Wz. uei- „auf etwas losgehn,

erstreben, \vollen“ (ai. abki-vita- „erwiinscht“, veti „ist hinter etwas her,

strebt zu, geniefit
-1 usw.) verbunden werden, desgleichen 2. sg. vis (dann

= ai. vesi); fur invitare beruft sich Persson Beitr. 520 ff. (der „bewirten“

fur die ursgriinglichere Bed. als „einladen‘ halt; nicht zwingend) mit Ro-

zwadowski auf slav. vital

i

„begriiBen. bewillkommnen“, lit. (si. Lw.) vitoti

„einen Trank einschenken und jemandem zutrinken“ von ders. Wz. (wo-

bei die Bed.-Entw. allerdings nicht ganz klar ist).

Mir scheint aber der Parallelismus apr. quoitlt „wollen“ : lit. kviesti „ein-

laden", ar. krtn- „Wille : Einladung“ und lat. invitas : invitare noch immer

eine beachtenswerte Stiitze auch fur ihren etymologischen Zusammenhang
zu sein, wenngleich auch von verschiedenen Wzln. gleicher Gdbed. aus

parallele Bed.-Entwicklungen erfolgt sein konnen.

kneigSh- (vermutlich qneig’ih-, s. u.) „neigen, sich biegenA

Lat. cdniveo. -ere , -nici und -nixi „sich zusammenneigen, sich schlieBen

(ciaustra, linear. -, bes. die Amgen zusammenkneifen, ein Auge zudriicken,

nachsichtig sein ", nicto, -are ,,zwinkern, zublinzeln, nicken“, mfor, nisas

und nixns (gnixns Festus) „sich stemmen, stiitzen; sich worauf verlassen;

sich in die Hohe stemmen, klettern‘‘ (Praes. aus *cnfvit0r; nicht nach Brug-

mann IF. 37, 2 IS aus ni- „nieder“ — i-tor zu *ei- „gehn‘ :

als „komme mit

den FiiBen auf den Boden nieder, fasse FuB‘); umbr. conegos, kuniJcaz

„conixas‘' (gleichsam *cunigdtus ;
-g- wohl Analogiebildung nach Yerben

auf -g, s Yf. LEWb. 2 u. cdniveo)-, got. hnciuan, linaiw „sich neigen‘ -

,
hnaius

,,demutig, niedrig" („*gebuckta aisl. lmiga, hneig und line „sich neigen,

sinken", as. ags. hnlgan ds. (ags. linag „gebeugt, verachtlich“), ahd. hnigan

„neigen'‘; ahd. hn'egUn „geneigt sein"‘, ags. hnigian (s. dazu Schulze KZ. 46,

188); kaus ahd. hneickcn „neigen ‘, aisl . hneigja „neigen, beugen, sich ver-

neigen vor !

‘, Denominativ (von hnaiws), got. hnaiwjan „erniedrigen‘ :

,
ags.

hncbgan „demiitigen‘‘; ahd. nicken „biegen, sich beugen, nicken *. Corssen

Ausspr. I 2 S3, II 2 1017, Johansson PBrB. 14, 366 (sucht nicht iiberzeugend

in co-niveo, ags. snicnn „kriechen“ s-Dubletten) weitere Lit. bei Zupitza

Gutt. 100 (Zw. bei Uhlenbeck GWb. 76).

Daneben idg. qnei-b- in aisl. linipu (*hni/ien
,
-on) „den Kopf hangen

lassen, miBmutig sein“, IwJpinn „miBmutig“, gnlpa f.
(
*ga-hnipon -) „uber-

hangender Felsen“, ags. hnipiau „den Kopf hangen lassen, sich neigen,

miBmutig, schliifrig sein“ (aber iiber ndl. nippen „iiberschlagen, umkippen“

u. dgl. s Falk-Torp u. nipe, nipflwl); lit, hiimbii, Icmbti „zusammenknicken“

(also idg. velarer Anlaut). Fick III 4 99 (in lautlicher Berichtigung von

Fick 1 4 39 1 .

DnB qnci-g’ili-, -b- Erw. einer (-Basis von qm- ,,zusammendriicken, kneifen,

zusammenknicken - ' seien, ist denkbar. aber beim Fehlen des Bed -Elementes

,,zusammendriicken'‘ recht unsicher.

qneug- ,.Schallwort? ?"

Gr. xvI'far, -eiv ,.knurren (von Ilunden), wimmern (von Kindern)" : lit.

f.niaiikti ,.miauen Wohl nur zufallige Ahnlichkeit. Z. B. Boisacq s. v.
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qraxu-, qru- „aufeinander, auf einen Haufen legen, zudecken, verbergen“

(Beziehung zu sqer-, sqeren- „drehcn“ als „dariiber wolben“ ist nicbt

zu stutzen).

Lit. Jcrauju
,

kroviau, krauti „aufeinanderlegen, haufen, packen, laden",

lett. kraunu
(
krauju), krdvu, kraut „haufen", Iter. lit. Icraustyti, lett. kraustU

„haufen“, lett. Icravat „zusammenrafFen“, kraaja, krava, kruva „Stein-

haufen", lit. kruva
,
kruva ,,Haufe“; lit. (Bezzenberger BB. 27, 170) kridute,

krdate „Bodenraum“.

Abg. krom> „Dach“, zakrovv „Schlupfwinkel“, sukrovz „absconditum“,

pokroviteh „Beschutzer‘, pokroviste „Hiille“, kryjq
,
kryti „decken, hiillen,

verbergen" usw. (Bugge KZ. 19,420, Berneker 625, 632f.), mit s.-Erw.,

russ. kryki „Dach“, serb. krisom Adv. ,,heimlich“ (usw. s. Berneker 633;

ebenso :) aisl. hipy-ar PI. f., hr0ysc n., dan. tps, ipse „Steinhaufe, Haufe“,

ndd. ruse „Haufe“ (Bugge aaO.; nieht besser nach Fick III 4 109, Falk-Torp

u. r0s, Boisacq 522 zu gr. y.oovco usw. s. qreu- „stoBen“; die Bed. „Haufe
gescbroteter Gerste, Rohmalz" von ostfries. rttse, aisl. hrosti muB wohl auf

EinfluB einer verschiedenen Sippe beruhen; s. noch Falk-Torp u. rost; aisl.

hraun n. „Steinbaufen, steinerner Grund :

‘ (z. B. Fick III 4 107, Falk-Torp

u. tps 1537). Vgl. Trautmann Bsl. Wb. 140.

Mit kryti verbindetZupitza Gutt. 127 auch mir. cnm(-duma) „Mist(haufen)“

(vgl. z. Bed. Dnmg : lit. dchgti „drehen'‘) und (wegen der Bed. liocbst

fraglich!) ags. hram „RuB". Hierher nach Pokorny (briefl.) mir. crS is. u).

Auf qrax[ii\- beruht vielleicht lett. kruju, knit „sammeln. haufen", abg.

(mit praesensbildendem d) krada, Irasti „stehlen !
‘ (usw., s. Berneker 6o5),

mit p-Erw. (s. u. y.Qvmco) lett. krdpju, krdpu, krdpt „stehlen, betriigen”,

lit. kropti „stehlen" (Berneker aaO.); iiber got. hrot und ags. hrvf ,.Dach“

s. u. qred- und krapo-, auch Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. II 269.

Labialerweiterung : gr. xQvmco „verberge“, y.ovrpij „heimlich" u. dgl.,

y.ovfidyv ds. (Persson Wzerw. 51 Anm. 1, Meillet Msl. 8, 297. Boisacq s. v.).

Fur aisl. hraukr, ir. crunch „Haufe“ u. dgl., die an sich einer r/-Env.

unserer Wz. entstammen konnten, s. eine wabrscheinlichere Deutung unter

sqer-, sqereu- „drehen“. Im selben Sinne zweifelhaft ist anord. skriif n.

„aufgestapelter Haufe", isl. skrufr „Schopf“, norw. mdartl. skrauv ,,Schaum-

gipfel", sktpyva „etwas hoch oder lose aufrichten, so daB es groB aussieht"

(hatten bewegliches s-; s. Fick III 4 476, Falk-Torp u. skruv, iihnliches

auch unter skrolle, skrummel).

Dentalerweiterungen scheinen ags.
(
ge)hrodcn „beladen, geschmuckt“,eonx-

hread „Armschmuck“, anord. hrodinn „geschmuekt“ (: lit. krdudinu „lasse laden

oder packen 1

'?); allenfalls ahd. hrust ni. „Riistung“, ags. hyrst in. „Schmuck,
Ausstattung, Riistung", ahd. (h)rlisten „riisten‘‘ is. Falk-Torp u. mete m. Lit.).

krapo- „Dach".

[Mir. cro „Gehege, Yerschlag, Stall, Hiitte\ cymr. erau ,,Schweinestall“,

bret. kraou „Stall" bleiben fern trotz Pedersen KG. I 92]; aisl. hrof

„Dach, unter welchem Schitfe gebaut werden", ags. hrof ..Dach. Schiffs-

verdeck", mnd. rof ..Scliutzdach, Decke auf dem Hinterdeck des Schitfes.

Deckel, Decke 11 iFick II 4 96); abg. stropz „ Dach
11 (*"krupos; Zupitza

IA. 13,51). Uber got. hrot ..Dach' siehe unter qred- „Gebalk“. — „Ge-



478 krabh- — qreu-, qreua-

flechtr als ursprgl. Bed. (Pick III 4 106. Falk-Torp u. ruf I) ware an sich

ganz fraglich und ist, da (s)ge>-- , drehen, flcchten'' Velar hat, abzuweisen.

krabh- ..vertrauen ? ?

Ai. crambhate, Ptc. crabdha- (mit vi- und andern Praep. 1

. vertrauen,

sich worauf verlassen", nirrmbhd- ..sicher auftreterul " (s. dazu Zupitza KZ. 36,

58, 60) ; air. crabud „Fr6mmigkeit“, cymr. crefydd und creddyf „Religion“,

Fick II 4 97; Zw. bei Pedersen KG. I 492, II 27; ist ein aus lat. credo

gebildetes cymr. *crediio(n \ *creddydd zu creddyf (vgl. cleddyf unter qel-

„schlagen‘‘) und crefydd diss. und letztere Form ins Ir. entlehnt? Aber wie

ist das a von crabiul zu erklaren?? Aucb ware die ind. Wz. crambh-, da

crabdd- doch a = m enthalten muB, natiirlicher als idg. klembh- oder

*jcrembh- anzusetzen.

krei- etwa „hervorleuchten, sich hervortun‘\

Ai. Crt- f. j.Schonbeit, Pracht, Zierde, Wohlgefallen, Wohlfahrt, Reich-

tum, Herrlichkeit, MajestaV, av. srt- ,,Schonbeit-

\ ai. crJ-ld- „schon, herrlich“,

u-crtra- ,,unschon“, av. .‘trim- „schon“, Komp. ai. creyas-, av. erayak-, Sup.

ai. rreitha- (adisiha-), av. sracstu-, ai. creman- m. „Auszeichnung, Vorrang“,

av. sruyun- n. ..Schonheit"', Adj. .,sehon‘, ai. criyase Dat. n. „sch6n“. Horn,

poet. y.Qsicov „edel, furstlich, Herrscher, (evqvxqeUov, xgeiovoa ygetov Pind.

Aesch., nachliom. EN. Koeovou (Gdf. scheint **o£[/]-o)t- Ptc. „hervor-

leuclitend", so daB horn, -si- metr.-Dehnung). Ausfiihrlicb, bes. iibers for-

male, Osthoff, MU. VI, 93 f., 102f., t I of. (Lit.).

Eine hochst fragliche weitere Wzanknupfung s. u. kcr(j)d- ..mischen*.

qrei- „iiber etwas driiberhinstreifen, beriihren“.

Aisl. hrlna, ags. as. ahd. hrlnan „beriihren, streifen‘
- (wo-Praes.

;
lit. kr'ena

..Rahm. Sahne' - („was man abstreift, abschopftV), lett. knot „die Sahne von

der Milch abschdpfen“, krehns „Rahm“ (aus deverbalem krljums „was

man abstreifen kann“), ags. aisl. hrlm, mbd. rim ,,Reif“. Daneben mit germ.

p: as. hnpo, ahd. hrlfo „Reif-!
. S. Zupitza Gutt. 126; Falk-Torp u. rim I

(Lit. tiber abweichende Deutungen der germ. Worte; s. auch u. kera

,.mischen !
‘ und *sqer-ei- „schneiden'" , Trautmann Bsl. Wb. 111.

1. qreu-, qreu a- 1. „dickes, stockendes Blut, blutiges, rohes Fleisch“. Ver-

mutlich „geronnen, vom Blut“ und in Beziehung zu einer 2. Gruppe fur

„Eis (als erstarrendes', Kruste (ursprgl. von Eis oder Wundschorf), Eis-

scholle, Erdscholle“ (s. u.) und verbal „frieren, schaudern (Gansehaut)“,

I . Ai. kravis- n. „rohes Fleisch“ (= gr. xgefa;, z. B. J. Schmidt PI. 321 f.,

338, Brugmann I 2 171, 499, II 4
1, 515; nicbt mit idg. i, trotz ai. kravya-m

ds., Pedersen KZ. 36, 77), kru-id- „wund, roh, blutig“ = av. xrura- „blutig,

grausig, grausam“ (daneben mit i- fur ro-St. in Zs., av. xrvl-dru- „der eine

blutige, grausige Holzwaffe fiihrt“, d. i. xruvi-dm s. Trautmann KZ. 43,

174, der aucb lit. kruvi-nas = abg. km;bin, „blutig“ als no-kb\. desselben

i-St. betrachtet), av. xriim Acc. „Stuck blutiges Fleisch“, xrvant- (d. i.

xrlivant-, ..grauenhaft, grausig“ (: lat. cruentus), xrvlsyant- „blutdiirstig,

Grausen erregend“, xruta- „grausig, grausam“, xrfinya- n. ,.Bluttat, blutige
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Mi£>handlung“, xruma- „grauenhaft, grausig"; mit einer Bed. „*geronnen“

= „dick, hart“, ai. kruddyati „macht dick, fest“ (kruddti „wird dick, fest"

Dhatup.), av. xruzdra- „hart“ (daneben wieder mit /- statt ro-St. in der

Zs. xruzdi-vacak- „mit derber, lauter Stimme sprecbemb'
,
xraozdva- „hart“

(vgl. u. lat. crudus
,

air. cruaid); bierher auch ai. kroda- m. „Brust; Eber"
als „hart“? (Fick I 4 191, Ublenbeck Ai. Wb. 6S; iiber lit. krufts „Brust‘\

Persson Beitr. 329, s. aber u. „Korperw6lbung“)
;
gr. y.osag n. „Fleisch“'

:

lat. cruentus „blutig“ (s. o.), crnor „das robe, dicke Blut-‘ (*qruuos), osk.

krustatar „cruentator £
' (auf Grund eines Adj. *qruues-to-s),

wohl auch (s. u.)

lat. crusta „Kruste, Borke, Rinde, Schale“ (Apex, also wohl mit u
,
obwohl

die rom. Sprachen u fortsetzen), ursprgl. ,,das festgewordene Blut auf einer

Wunde :£
(qriiues-ta, allenfalls qrus-td), crudus ..rob, rauh, hart (Gdf. *qruuo-

do- oder allenfalls *qreuo-do- mit o- statt es'-St. in der Ableitung, Skutsch

Forsch. I 45, oder mit alter Tiefstufe des eS-St. qrfiz-do Johansson IF. 2,

49, kaum *qreud-do~, qru-do Hirt Abl. 103), crttdclis ,.grausam, herzlos;<

(zum Ausgang s. Vf. LEWb. 2
s. v., Leumann Adj. auf lis 6); mir. cro.

cymr. emu, corn, crow ,.Blut“ (kelt. *crovos, s. zuletzt Pedersen KG. I 61,

251 f., f. II 97), air. cruaid „hart, fest“ (Fick II 4 98) = bret. kriz „cru,

cruel
£< (Pedersen KG. 1207; nicht Lw. aus lat. crudus), Gdf. kelt. *croudis

(aber nicht *eroazdis trotz lat. erndis und av. xrRzdra -, xraozdm, da -d air.

dd ergibt); lit. leraujas „Blut‘‘ (: ai. iravya-m), apr. trauyo
,
kraivia ds., lit.

kruvinas „blutig-‘ (s. o.), kruvinu „mache blutig“, Ptc. kriivintas „blutig.

gemacht' - (der Anklang an lat. cruentus scheint also zufallig, s. v. d. Osten-

Sacken IA. 33, 202); ahd. (h)rd, (h)rawer, as. hra, ags. hreair
,

aisl. hrnr

„roh’" (aber ahd. hreo „Leichnam“, got. hraiicadubn „Turteltaube. eigent-

lich Leichentaube“ bleibt trotz Bugge PBrB. 24, 427 fern).

Vgl. (z. T. auch zur flgdn. Gruppe) Curtius 5
1 55 f., Johansson Beitr. 138.

Fick I 4 31, 191, 393, 394, II 4 98, III 4 106, 108, Zupitza Gutt. 124 (Lit.),

Falk-Torp u. ran usw., Vf. LEWb. 2 u. cruor, Trautmann Bsl. Wb. 142.

2. Gr to y.gvos „Frost" (kann lautlich trotz Sommer gr. Ltst. 81 = *hqvoo;
sein, ist aber allerdings viel wahrscheinlicher = *ygvfog, lett. kruves-is,

so dafi es die Hochstufe des Formans gegeniibor dem y.ov-o- der flgdn.

Worte enthiilt), y.ovoTaivco ,,mache gefrieren“, y.gvoialAog „Eis; Kristalb',

y.Qv/Aog „Frost“
(*xgvofi6g), von y.gvog abgeleitet y.gvoeig „eisig, schauerlich’ 1

,

y.gvEQog ,,schauerlicli, kalt“; aisl. hriosa, hraus ,,schaudern“, ahd.
(
h)roso

,

(h)rosa „Eis, Kruste“ (dazu nach Kogel PBrB. 16,511 auch der Name
des Monte Rosa), ags. hruse „Erde, Grund l< (diese s-Formen in Beziehung
zu to y.gvog und :) lett. kritvesis, kruesis „der den Weg holprig machende
gefrorene Kot“, lit. (Zupitza Gutt. 124 f.) atkrusti, Praet. -hr usaii „\vieder-

aufleben, von erfrorenem“ („*auffrieren“). Miihlenbach-Endzelin II 291.

Pedersen IF. 5, 36 und noch mehr Berneker 628 f. neigen zur Verbirulung

von lat. crusta, y.gvog usw.,
(
h)roso

,
hruse

,
kritvesis mit slav. kruclcs ,,Bruch-

stuck", kruiiti „brechen"', lit. kriiiti ,,stampfena (dazu allerdings kruset

„Hagel“, bei Nesselmann auch ,,Eisscholle'‘, lett. krttsa ,,llagel ", Schmidt
Vok. II 341 Anm.). gr. y.govco ,,sto6e‘

:

,
y.goalrw ..stampfe -'* (ags. hruse z. B.

ware eigentlich Scholle‘‘). S. Trautmann Bsl. Wb. 143. Miihlenbach-

Endzelin Lett.-D. Wb. II 288. Doch ist (h)rosu, also wohl auch ags. hrusc

nicht von aisl. hriosa, -crusta schwer von cruor, krustatar zu trennen. und
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andrerseits „gerinnen“ —
,
gefrieren, Eisscholle“ ein sehr einfacher Be-

deutungsiibergang. — Falk-Torp u. ran stellt zu (h}rosa „Kruste“ auch

aisl. hriostr „unfruchtbarer Ort, rauher Boden“.

Ohne -s- vermutlich norw. mdartl. ryijgja „schaudern (vgl. y.gvegog), viel

fraglicber ags. hreoh ,,rauh (vom Wetter), betriibt, wild'- (Fick III 4 106,

Falk-Torp u. r itelse).

Unter einer stark konstruierten Mittelbed. „schaudern machen = betriiben“

stellt man (z. B. die letztgenannten) hierher ahd. Qi)riuwan „betriiben, ver-

driefien“, refl. ,,Reue empfinden' -

,
nhd. reuen, as. hreuwan „schmerzen, leid-

tun !

,
ags. hrr oiran „schmerzen, betriiben“, aisl. hryggr „betriibt“, ags. know

ds., f. „Reue‘‘, ahd. Qi)riuica „Betrubnis, Reue“; ansprechender vereint

Persson Beitr. 1 78 diese Sippe mit ai. karitna- „klaglich, mitleidig“, -u f.

„Mitleid“ und einer selbstiindigen Wz. *qeren, qoreu oder Trautmann Germ.
Ltges. 45 mit y.govco usw., s. qrcu „sto6en“, vgl. abg. sz-krusetibjc „Zer-

knirschung 1

: sz-krusiti „zerbrechen“).

Uber an lat. crusta in der Bed. erinnernde Worte fur Schorf u. dgl. (aisl.

hrudr usw.) s. unter *sqer- ,.einschrumpfen‘‘ und *qreujj- „Schorf ‘.

2. qreu- ..zusammenstiirzen, stiirzen, fallen
- '.

Apr. krut „fallen“, kruiois „Fall -
‘ aber lett. knits „steil abfallend, steil ab-

hangend 1-' als Lw. zu klr. krutoj ..gewundcn, steil, schroff-

', s. u. qert- „drehen“)

vielleicht lett. kraulis „Absturz :
‘ (Zupitza KZ. 37, 388; doch s auch qreu

..stofien", aisl. Itrun n. „Zusammenbruch, Zusammensturz", Tiryniu „fallen“

(Trautmann Apr. 364); mit -s- ags. hrtosan „stiirzen“; mit -d- aisl. Iirjota

.,stiirzen, springen“, mhd. ruyn ,,sich eilig bewegen" (norw. mdartl. rata

„sturmen, schwiemeln" usw.. s. Falk-Torp u. ruttc); mit -t- ags. hrlpig,

„schneebedeckt“, aisl. hrodi „Abfall“, lnydr „es bricht hervor -

' (von Dampf,
Feuer u. dgl.) hrijdja „na8kaltes Wetter, Regen und Schnee", norw. mdartl.

rjoda „auswerfen, herabrieseln, ausstiirzen". Fick III 4 107, Falk-Torp u.

rvtte-ry ,.herabrieseln“. Trautmann Bsl. Wb. 143. — Yon Zupitza KZ. 37,

388 als Anlautdublette neben *ghreu- „fallen“ (lit. griuti usw.) betrachtet.

3. qreu- „stoBen, schlagen, zerschlagen, brechen“.

Die unerweiterte Wz. vielleicht in aisl. hrmnr (auch hrummr
) „gebrech-

lich, schwach, nicht riihrig“, norw. mdartl. rome ,,Lahmheit, FuBleiden"

(doch s. auch u. sqerehh- „drehen“); noch fraglicher ahd. (h)riuican „be-
triiben, verdrieBen", nhd. reuen (Trautmann Germ. Ltg. 45, vgl. zur Bed.
dann abg. sz-kruienbje „Zerknirschung“; doch s. qreu- „Blut, gerinnen“,

wo auch liber lett. kravesis); liber gr. y.goatvco s. u.; vielleicht lett. kraulis

.,Abhang, Bergwand' (,,*Abbruch“?) Doch s. auch qreu- ,,fallen", krauta

,,Ufer {

,
kraujs „steiles Ufer“ (Berneker 628 f., Miihlenbach-Endzelin II 262,

264); fiir sloven, kruliti „verstiimmeln, rings behacken“, skr. mdartl. oak.

kritljav „lahm, verkriippelt“, poln. krdlie (fiir krultc
) „runzeln“ (Berneker 629)

empfiehlt die poln. Bed. eher AnschluB an sqer-, sqereu- „drehen“, s. d. —
Uber abg. knqia „Brocken, Kriimchen" (ware eine ^-Erw.) s. unter qrcup-

„Schorf ‘. — Gesichert ist die Wzf.

;

qreus- : gr. y.govco „stoBe, schlage" (*y.govooo, vgl. ey.govodqv. ygovoreog:

y.oovoriy.og „sto6end, widerhallend“) ; bom. y.goatvco „schlagen, stampfen,
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vom Pferde", (^xqovociv^w, Bechtel Lex. 205, der -oy- aus -ova- ablehnt,

legt die kiirzere Wzf. qreu- zugrunde), xooiog „abgebrochen, von Bausteinen,

denen ein Stuck abgeschlagen ist" (*xqovoios ;
von Persson IP. 55, 200 f.

gewiB unricbtig auf eine eu-Erw. von her- „verzehren" bezogen) ;
lit. Icruszii.

kriisti
(
krimti) „stampfen, zerstoBen", krusd „Hagel“ (bei Xesselmann

auch „Eisscholle“), lett. krusa „Hagel“, lit. krustine „Graupe“, lit. kriau-

saii, -yti Iter., lett. krauset „stampfen“, lit. kr(i)amius, pakrauiius „Abhang-;

abg. u-kruchz (ksl. auch kruchz „Bruchstiick, Brocken'-, ahg. sz-krusiti

„zerbrechen (trans.)“, sz-krusenzje „Zerknirschung“ (poln. s-krucha „Reue“),

krzcha „Brocken, Kriimchen" (russ. krochu „Stiickchen“), hzehzkz „zer-

brechlich, sprode", krzsiti „zerstiickeln, zerbrechen" (usw., s. Berneker 628

bis 650; iiber die hier in Erwagung gezogenen Worte ags. hruse ,.Erde“,

ahd.
(
h)roso „Kruste, Eis“, lat. crusta, gr. y.Qvog, y.ovaxallog s. u. qreu- ,.Blut,

gerinnen").

J. Schmidt Yoc. II 341 Anm., Solmsen KZ. 29,97, Trautmann Bsl. Wb.

143. — Uber aisl. lupysar u. dgl. s. u. *qrtiu- „aufeinanderlegen“.

qreut- „schiitteln, scliwingen, lebhaft bewegen".

Lit. knitit, -eti „sich regen, sich riihren", krutiis ,.riihrig, regsam"

;

mhd. riitlen (*hrudjan)
„riitteln, schiitteln", nhd. mdartl. Renter ,.Sieb

li (wie

lit. kretalas „Sieb“ : kratyti „schiitteln", s. u. qret ..schiitteln"), engl. rudder,

ruddle „Sieb"; ags. hreapemus „Fledermaus"
;
wahrscheinlich aisl. hraustr

,.rasch, mutig". Zupitza Gutt. 123, Fick III 4 108, Trautmann Bsl. Wb. I43f.

Nicht ganz sicher ist eine Gdbed. ,,sich schiittelnd, schwankond" fur ahd. hriot,

nhd. Riet, as. hriod, ags. hrcod „Schilfrohr“ (Fick III 4 108, Falk-Torp u. fit,

wo noch aisl. [*h]rod-Inifr, -ansa „Hamen aus Weidengeflecht", norw. mdartl.

rodda „Weidenkorb“, schwed. mdartl. rodda ,,Reisig“ angereiht wird;?), die an

sich auch auf eine Wzvariante qreudh- bezogen werden konnten (: ai. krud-

lujati .,zurnt'‘, wenn eigentlich ,,ist in starker Bewegung", krrdha- „Zorn‘- ?

Uhlenbeck Ark. f. nord. til. 15, 157, Ai. Wb. 68); Zupitza KZ. 35, 63 ver-

gleicht abweichend, ags screadian „schneiden“ (s. sqer-, .sqrcnt- ..schneiden")

von den schneidend scharfen Blattern (gewiB nicht nach Wood I A. 1 I, 205

Ablautneubildung zu got. hnurds usw., *qert- ,,drehen“). — Mit ags. gehrodcn

„beladen, geschmiickt", ahd. hrust „Rustung“ usw. (s. qrait- ..aufeinander-

legen") ist trotz Zupitza Gutt. 123, Johansson IF. 19, 123 kein Zusammen-
hang herstellbar.

qreup- ,.Schorf, sich verkrusten“.

Aisl. hrjiifr „rauh, schorfig“, liryfe „Schorf“, hnlfu ,.Wundrinde", ags.

hreof „rauh, schorfig, aussatzig“, ahd. riob „aussatzig“, hriujn „scabies“,

(h)ritf, pi. hruvi, mhd. ru/' „Blatter, Schorf, Grind, Aussatz", nhd. bair. ruff f.

„Kruste auf rasch getrocknetem Erdreich", riife, riefe (auch schweiz.)

„Aussatz, Schorf", ahd. ge-rob, nhd. grob ; kelt. *kreu[p\ana (Fick II 4 97) in

cymr. craiveii „crusta“, crawennu „incrustare‘‘, corn, crevan, mbret. krevenn

„Kruste“; lit. su-si-kraupti „zusammenschauern I£

,
nukriipcs „schorfig <

‘, krau-

pus „rauh“, lett. kraiipa „Grind, Warze", kraupis „Grind; Krote" (von der

unebenen, warzigen Haut; apr. crupcyle „Frosch“), kraupit „trocken werden,

von Wunden", kraupes PI. f. „Runzeln“, kriipu, I’rupu, kiupt „verschrumpfen‘‘.
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krupis „Krote, Zwerg", krupis „Zwerg“ ; vom Rauhwerden der Haut („Ganse-

haut") auch lit. pakraiipti
,
kruptis „schaudern, erschrecken". Trautmann

Bsl. Wb. 143.

Dagegen russ. Icnqmyj „grobkornig; groB, bedeutend", cech. knipy „rudis“

(B. bei Fick II 4
97) zunachst (s. Berneker 630) zu abg. krupn „Brocken,

Kriimchen", russ. krupa „Griitze, Graupen, schneeiger Hagel“ usw. (dazu

ablautend nach G. Meyer Alb. Wb. 206, Alb. St. Ill 4, Jokl IA. 35, 36,

alb. kripe, gegen kriipe f. „Salz", vgl. zur Bed. lit. druska ,,Salz“ : lett. druska

„Kvume !

); diese Sippe wolil eigentl. „abgebrochenes" oder dgl. (nach Meillet

Et. 253 f. zu qreu qreu-s- „brechen, y.govm“‘l oder nach Persson Beitr. 862

zur «<-Basis von sqer- „schneiden“? Trotz Bruckner KZ. 42, 353 f. nicht mit

abg. krayrh ..contractus" — s. u. sqerebh- „drehen“ — zusammenzuwerfen).

Lit. bei Zupitza Gutt. 126; you den Bed. -Yerhaltnissen gilt das unter

sqer- „einschrumpfen" Bemerkte. Als Formen mit bewegliehem s- dazu

schwed. skroflig „uneben, rauh, heiser“, alter dan. skrub ,,Unebenheit",

norw. dan. skrubbe
,

schwed. skrubba „scheuern" (eigentlich „etwas rauhes

reiben"), mnd. schrobben, schruhben (nhd.schmbben) ,,reiben, kratzen" Fick III 4

476, Falk-Torp u. skrubb, skrubbe, wo dieses skru- „rauh sein, kratzen"

vielleicht richtiger zu sqer- „schneiden“ in Beziehung gesetzt wird.

(qreq-?j qroq- ..(ragen, hervorragen?) vorspringender Balken oder Pflock

u. dgl.“

Gr. y.gooaai ,,Mauerzinnen, Absatze, stufenartig an der Mauer hinauf-

gefiihrte Steine". Trgoy.goooog „staffelformig nebeneinander gereiht" (*qroqiu ;

dazu wohl auch als „vorspringender Faden" y.gooaoi .,Troddeln, hervor-

ragende Einschlagfaden, Verbramung"); mhd. ragen (: Zupitza Gutt. 122 *) i;

slav. *kroky
,
gen. -zee in russ. krokva .,Stange; Knebel, Packstock; Dach-

sparren. Dachstuhlsparren", cech. krokva
,

alt krokcv
,
gen. krokve „Sparren,

Dachsparren", poln. krokietv, gen. krokwi „Dachsparren“ (Bezzenberger

BB. 12, 239. Berneker 621); aber lett. krak'is „H6rner am Dachgiebel;

holzerne Bank" (Miklosich EWb. 141, Berneker aaO.) ist wohl germ. Lw.,

vgl. mnd. krark ..Unterholz", an. kraki „Stange mit Haken" (Mikkola IF.

23, 121).

Die als ..Hals" = „Siiule, Pflock" von Zupitza und Berneker aaO. zw.

angereihten ags. hracca „Nacken, Hinterhaupt". hrccca „occiput“ (mhd.

ric ..Hals" s. vielmehr unter ucr „drehen", auch alb. rek „Hinterkopf“??

von G. Meyer Alb. Wb. 362 ebenso fragwiirdig ’mit dt. Rticken verbunden,

Wz. sqer-, sqeren-q- ,,drehen“) sind eher fernzuhalten, so da6 nur idg. qroq-

,,Pflock" iibrigbleibt.

Nicht besser iiber slav. krokva Wiedemann BB. 27, 251 und Reichelt

KZ. 46, 330. — Yon y.ooaoai zu trennen sind fgegen Bezzenberger aaO.

und BB. 27, 1 70) einerseits y.gooTtva' rpv/.axqoia Hes., got. hrot „Dach“, abg.

kmda „Scheiterhaufen“ (s. *qred- „Gebalk"), andrerseits ags. In of „Dach"

(s. krapo-).

1) Das von Zupitza angefiihrte ags. oferhragian ..uberragen" existiert gar nicht:

das Wort heifit ofer-hragan (metrisch gesichert!) und sein 7e kann nur germ, e oder

i-Umlaut von d <[ ai sein (Holthausen brieflich).
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qreq- qrq- „Froschlaich, Fischlaich, schleimiges Zeug im Wasser".

Lit. kurkle
,
kurkulal PI. „Frosehlaich“, lett. kurkuV

i

ds., lit. apkurkoti

„sich mit Wassermoos beziehn"; aial. hrogn, ahd.
(
h)rogan

,
rogen „Rogen,

Laich" (Persson KZ. 33, 293, Falk-Torp u. rogn I; ags. hrog „Nasen-

schleim“, Liden Stud. 51, bleibt fern, da hrot [= Rotz] zu lesen); viel-

leicht dazu (Zupitza Gutt. 126, Bezzenberger BB. 21, 315, s. bes. Ber-

neker 613 F.) die lautlich schwierige slav. Sippe von serb. okrijek „Wasser-

moos, Algen", slov. Are/.
-

,
zabo-kreiina „Froschlaich“, poln. krzek „Frosch-

laich, Wasserlinse“ usw., abl. slov. krak „Froschlaich; griiner Eberzug an

Pfutzen, Wassermoos", mit auffalligem ja: russ. krja

k

„Froschlaich", cecb.

mdai'tl. okfaky „Sammelname fur Wasserpflanzen" (Berneker erinnert

andrerseits an lett. krecumi „Froschlaich“ : krecet „gerinnen“, s. u. sqer-

„einschrumpfen"). Anders Miihlenbach-Endzelin II 323 Trautmann Bsl.Wb.

145 f. Wegen der Bed. kaum hierher cymr. corn, crogen
,

bret. krogen

,.cochlea concha" (Fick II 4 99; „gallertartiges Tier"?).

qrek- (-&-?) „sclilagen", auch vom Festsehlagen des Gewebes, des Ein-

schlages in der Weberei, daher auch ,\veben, Gewebe".

Gr. koeuco .,schlage, klopfe; spiele ein Saiteninstrument mit dem Plek-

tron; schlage das Gewebe fest", y.ooxi] „Einschlagfaden, Gewebe", xqo^

ds., xqov.ovv „weben“, xgoy.vs, -vdog „Wollflocke“ (auch fur y.Qoy.g, xooy.dhj

„Kieselstein“ erwagt Prellwitz 2
s. v. und zuversichtlich Reichelt KZ. 46,

326 eine Gdbed. „die im Meer durch das Aneinanderschlagen abgerundeten

Steine" an; doch besser zu ai. carkasa- m., -a f. „Gries, Kies, Geroll, Sand-

zucker", z. B. Boisacq s. v.; iiber xegyig ,.Stab zum Festsehlagen des Ge-

webes u. a m.“, s. Boisacq s. v.);

aisl. hrcell (*hrahilaz
) „Stab zum Festmachen des Gewebes", ags. hreol

(*hrehulaz

)

„Haspel, Weife"; ags. hrtegel n. „Kleid, Gewand", engl. rail
,

afries. hreil; ahd. hregil n. „indumentum, spolium"; lett. krekls „Hemd"?
(Zupitza Gutt. 123, aber s. Leskien Bild. 453 : „scheint dasselbe Wort zu

sein wie lit. kreklas Brust"); wenn das lett. Wort auszuscheiden ist oder

sein zweites k durch westidg. EinfluB oder (Bezzenberger BB. 27, 170)

durch Ass. an den Anlaut empfangen hat, kann auch flgde. Slav. Sippe

angereiht werden (Bezzenberger); russ. kresii, kresatb „mit dem Feuerstahl

Feuer schlagen", klr. kresdty, kremuhj ..Feuer schlagen", mdartl. .,hauen,

hacken, schlagen iiberhaupt", kresdlysa „sich priigeln", skr kre&em, kr'esati

„Feuer schlagen; Steine behauen; Aste abschlagen"' (usw. s. Berneker 611 ;

dessen Alternative, daB „schlagen“ erst aus „Feuer schlagen" entwickelt

sei und Beziehung zu lit. kromis „Ofen" usw., s. u. Wz. ker- „brennen",

bestehe, ist nicht glaublich)
; vgl. Miihlenbach-Endzelin II 27 1 f.

Slav, krosno „Webstuhl" ist bloB zufallige Bedeutungsannaherung, s. u.

*kreil- „Gebalk". Freilich kann si. kres- auch idg. qr-cs- sein und stiinde

dann als eine Wzerw. wie ues- neben eu- „anziehen, kleiden -- nur in ent-

fernterer Bez. zu. qrc-k-, so wie zu qre-t- ..schlagen"' < s. auch dieses); auf

eine andere Erw. qrc-ji bezieht Reichelt KZ. 46. 328 f. sloven. k)T/n :t Priigeh-

usw. (s. Berneker 610; ob ..Priigel zum Schlagen" oder ..Latte, Stange iiber-

liaupt" die Gdbed. ist, steht aber in Frage; lat. creyo zur Schallwz. ken :

desgleichen auf ein gre-m- aksl. kremy , kremnib ..Kiesel". kremykn ..Feuer-

Walde, Etymologisches Worterbuch. I
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stein11

,
lett. krams ds. (s. aber u. sqer-, sprem- „schneiden“; gegen ander-

weifcige weitgreifende Yerbindungen Reichelts s. auch u. her- „brennen“).

qreg- (und qerg-?) „qualen“?

Ai. karjati „qualt, peinigt11 (Dhatup.); aisl. hrekja „plagen, qualen, be-

lastigen, verfolgen“, afries. hreha „reiBen“. Ublenbeck Ai. Wb. 46, Fick III 4

101; schon in der Bed. gibt zu Bedenken AnlaB ir. credit (ricbtiger credit,

a. Pedersen KG. II 661) „Wunde“, cymr. creithen f. „Narbe, Schramme“,

abret. creithi „ulcera“, mbret. cre(i)scnn „Narbe'', auch spricht credit nach

Pedersen fur eine Gdf. *krenhto- (Yerbindung mit lit. hrenkii
,
krekti „ge-

rinnen“ als „Wundschorf“ ist wegen des bloB praesensbildenden n des lit.

Wortes auch fiir Pedersen fraglich).

1. qret- „schutteln“ (ob als „stoBen“ mit qret- „schlagen“ einst dasselbe?

oder Erw. von sqer- „drehen, kreisend schwingen 4'?

Lit. kreciu, kresti „schiitteln, schuttelnd streuen 11

,
Iter, kratau, -yti ds.,

kretu, kreteti „sich hin und her bewegen, sich schiitteln, wackeln", lett. krc-

tulis „Art Sieb“ (usw., s. Leskien Abl. 333, Bild. 174; lett. /, ruitdt ,.taumeln“

Entgleisung von einem *krit- aus; doch ist lit. krintii, kr'isti ,,ab fallen"

usw. etym. verschieden, s. u. sqer-, sqr.ret- ..schneiden"), lit. apikraUn Adv.

„schnell“ (zweifelhaftes Wort; vgl. aisl. hrudr ,,scbnell“, Persson KZ. 33, 291,

Palk-Torp u. raclt): mir. crothaim „sehuttle“ (Fick II 4 99); alul. ndan „sieben“,

nhd. mdartl. rdder, rciilel „Sieb''; aisl. hnutr ,,schnelk, ags. hrcep, hrred

,,schnell, behand", engl. rather „lieber“, ahd. hrad, hrat „velox, strenuus"

(aber mhd. hurt „Stot>, stotiendes Losrennen", nhd. hut tig sind romanisch,

frz. heurt, s. Falk-Torp u. hurtig m. Lit.); aisl. hrceda „erschrecken (trans.)
11

,

hrceddr ,.entsetzt‘‘ [daB auch as. au{t)dradnn, ags. ondradan ,,in Furcht ge-

raten“ hierher gehoren und durch falsche Auffassung von *unt-hredan als

*and-dredan erst ags. on-drxednn; ahd. intratan ..furehten, in Furcht geraten"

aufgekommen seien nach Torp Nord. Tidsk. 16, 146, Fick III 4 102, Falk-

Torp u. reed
,
bestreitet wohl mit Recht Wood Min. 32, 290 f. (Idg. Jb. 7, 62),

der sie ansprechend mit gr. dgwoosi' xpofeTxai Hes., e&goxaosv ,Jnivetro“

Aesch. unter idg. dhredh- „fiirchten, in Unruhe sein'
1 verbindet]; wohl auch

ags. G-hreddan ,,befreien, retten 11

,
ahd. retten ,,bewegen, treiben; befreien,

retten“ (gew. ar-rettan ) als „von der Gefahr wegstoBen'1
(vgl. aisl. forda

,.fortbringen, retten' 1

;
Fick III 4 101. Falk-Torp u. redde ; nicht wahrschein-

licher nach Kluge PBrB. 10, 443, Uhlenbeck AiWb. 318 zu ai. crathndti

,,wird locker, lose"). Ygl. Miihlenbaeh-Endzelin Lett.-D. Wb. II 274, 261, 256.

2. qret- „schlagen“.

Gr. y.nnrog ..jedes durch Schlagen, Stampfen, Klatschen entstehende Ge-
rausch"

;
xqoxuv ..klatschen, klopfen, schlagen 1

', xgoxakov „Klapper“, xQoxaxpog

r
,Schlafe“ (eigentlich „*das Klopfen' 1

,
Brugmann II 2

1, 390), „Berghang;

Kolben am Hammer1

', xooxaqdg ^pitzhammer' 1

; dazu mit ursprgl. wohl

bloB praesentischer Nasalierung aisl. hrinda
,

hratt, ags. hrindan
,
brand

„sto6en'' (z. B. Fick III 4 102; nicht Entgleisung auf Grund eines hrund-

mit idg. u, angeblich zu gr. xgovm, Reichelt KZ. 39, 79): vielleicht die

slav. Sippe von abg. kroitq, krotiti ,.zahmen", krohkz ,,sanft, mild, maBig' 1

,



qred- 485

krotol'nbhCh „sanftmiitig“ (Berneker 624 zw.), wenn „durch Priigeln miirbe

machen" oder (Berneker) „durch Klopfen kastrieren" der Ausgangspunkt

der Bed. gewesen sein sollte.

Ai. katakatd „Larm aufeinanderschlagender Dinge“ (z. B. J. Schmidt

PI. 179, Hirt BB. 24, 273) bleibt fern (wohl junges Schallwort; ygl. For-

tunatov KZ. 36, 17, Uhlenbeck Ai. Wb. 39). Desgleichen die auch im

Dental nicht stimmenden mnd. ratelen „klappern“, ags. hrcetelc „KIapper-

schote" (s. u. sqer-, sqeraxd- „springen“) und die allenfalls (Falk-Torp unter

rasle) damit als s-Formen in Beziehung stehenden nd. schretelen ,.gellend

sprechen", schrcitelen ,.von Tonen, die die Hiihner hervorbringen‘ £ (von

Siitterlin IF. 29, 125 mit xgozos vb.). Ebenso mir. crott „Harfe; Hocker",

cymr. crwth „Geige, Hocker" (Fick II 4 99 f.), da Gdbed. vielmehr .(VYolbung,

gewolbtes Instrument" (s. qrfit- ,,K6rperwolbung“).

Yon sqer(et)- „8chneidend hauen“ (ai. krntdt

i

usw.) ist unsere ¥z. trotz

Fick BB. 1
,
11, Bezzenberger BB. 16,246, Hirt BB. 24, 261, 263. Prell-

witz 2 246 zu scheiden. Wahrscheinlich verwandtes s. dagegen unter *qnk-

„schlagen“; ob auch ursprgl. = qret- „schiitteln
:
‘

?

qretl- „Gebalk" Qcred-t s. u.)

Abg. krcula „Scheiterhaufen, Ilolzstoh" (*i roda; eine an sich mogliche

Gdf. *kordd wird durch klr. Jcoruda „stark veriistelter Baum‘ - nicht gestiitzt,

da dies in der Bed. zu weit abliegt, s. Berneker 605, wo auch gegcn den

Yergleieh mit dt. Herd)-, got. hr<>t n. „Dach", anord. hrot „Dach, Dach-

raum“, as. ags. lirost „Sparrenwerk des Daches" (*krT.d-s-to-) = ndl. roest

„Hiihnerstange, Huhnerleiter", mhd. m3, ray: „Scheiterhaufen ‘ (*/.-rrtlii

;

fem. Kollektiv wie aksl. krada); vgl. Bezzenberger BB. 27, 170, ferner

(aber ohne hrot, s. u.) van Wijk IF. 28, 121 ff., Berneker 605. Mit mhd.
ras(e) „Scheiterhaufen“ deckt sich mhd. ray ray „"\Vabe", aonfr. 1 a/a,

mnl. rate „Wabe“, woneben mit Ablaut mnl. rite ( *hreti»i-
)
und rife,

indartl. noch rote (*hruti- )
„Wabe“: fiir diese nehmen Kluge 8 u. K 06 2

,

Schrader RL. 81, Hirt-Weigand u. R0B 2 eine Gdbed. „Gewebe, Flecht-

arbeit" an, woraus „Holzsto6“ (*„verflochtene Holzer)" und van Wijk ver-

legt diese Bed.-Entw. bereits in die Grundsprache
;

viel wahrscheinlicher

ist mir aber eine Gdbed. „Gebalk, Balkengefuge, Holzbau, Zelle“, woraus
„Wabe“.

Gr. xgoaaa „Mauervorsprung, Zinne, Absatz, Stufe“ (Bezzenberger aaO.;

ware *krod-s-&) bleibt fern, s. qreq- „ragen“; dentaler Wzauslaut wird da-

fur nicht erwiesen durch das nur mit Vorsiclit zu beniitzende y.ooatira-

ffvlaxrqQia Hes.
(*krod-ti

-

„Gebalk als Schutzwehr ' 1

??).

Als „Sparrenwerk, aus Latten usw. gezimmertes" kann hierhergehoren

:

poln. krzcslo, cech. kfeslo „Armstuhl' :

,
lit. kreslas ,,stattlicher Stuhl", lett. krests,

apr. creslan „Lehnstuhl'‘, lit. krdse „Stuhl“ (Trautmann Bsl.Wb. 141: nicht nach

Meringer SBAk.Wien 1 44, YI 95 f. zu sqer-, sq(e)rct- „schneiden“, s. auch Ber-

neker 615), sowie ksl. krosno ,,liciatorium‘‘, r. krosno ,
Webstuhl" ; Stuck Bauern-

leinwand‘‘, klr. krosno
,
gewohnlich PI. krosnct „ds.; Rahmen, Stickrahmen".

bulg. krosno „Aufzug beim Webstuhl: Torriegel", krosna f. ,,\Viege“, skr.

krosna ,,Webstuhl", rech. krosna
,
krusna (alt krosna) „Traggestell. Roff ;

,

poln. krosna PI. n. „Webstuhl" (s. zur Sippe Berneker 623 f., auch 624 iiber

30*
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slav. kroina; Gdbed. „Holzgestell, Stange, Holzgerat11

;
den Bed. „Wiege,

Torriegel, Traggestell - wird Bezzenbergers BB. 27, 170 Verbindung von

krosuo mit gr. xqsxoo „schlage, webe“, xpoxy „Einschlagfaden, Gewebe 1-

nicht gerecht.

Got. anord. hrot wird abweichend von LidenNord. Stud, tillegn. A. Noreen

1904, 432 ff. (s. auch Uhlenbeck PBrB. 30, 292, Falk-Torp u. rot m. Lit.,

van Wijk und Berneker aaO. und 633) mit iran. *srada- in npers. sura(y )

„Palast“, jiid.-pers. sarah „Vorhof“ verbunden (aaO. Charpentier BB. 30.

1 55 ff. reiht als *krad-s- -f cpvyeiv „Zuflucht unter ein Daclr" auch gr. jon.

xoya-qjvysTov ..Zufluchtsort" an), doch s. kcr- ,,Kopf-£

;
doch ist Trennung

des got. anord. Wortes frir „Dach“ von hrdst, rdf, usw. wenig iiberzeugend

und muB andrerseits das pers. Wort nicht ursprgl. „Dach“ bedeutet haben.

Vielleicht aber ist krada und die iibrigen bsl. Worte ein Fall von Storung

der Gutturalreihen, die Wz. samtlicher obiger Worte daher als bred- an-

setzbar.

1. qrep-, qrp- „Leib, Gestalt'-

(qtrep-1 s. u.).

Ai. k’pd instr. sg. ,,Gestalt, Schonheit --

, av. karaf's, gen. kahrpo „Gestalt,

Leib --

, mp. karp „K6rper' ;
(av. xrafstra- n. ,,Raubtier“ aus qrrp 4- [e]d-tro-

zu eel- „essen--
? Bthl. Wb. 538); aber av. hu-karopta- „schongeformt“

ti. kljitd- „geordnet, hergestellt“ (von Haaren und Nageln: ,,beschnitten“),

kulpatP ,,wird geordnet, wird zuteil
1-

,
kalpdynti „ordnet an, verteilt, teilt

zu -

sind wohl Abkommlinge von (s)ijrl-p- „schneiden“ (Persson KZ. 33,

289 f., Uhlenbeck Ai. Wb. 48 f.: an aich ware „verteilt, disponiert“ gleicher-

weise aus (s)qer-p- ..schneiden" gewinnbar, zu welchem Uhlenbeck Ai. Wb.
63 f. das Nomen k>'p- stellt, als ,,Schnitt, Gestalt 11

,
s. u.).

Alb. (Jokl SBAkWien 168, I 80) wahrscheinlich s-krep
,

s-kep ,,gleiche

ein wenig -- = idg. sent, som, sm-, vgl. zur Bed. ahd. gi-I/h ,,gleich“ : hh
„Leib --

). Lat. corpus
,
-oris „Leib, Korper1-

,
auch mir. erz .,Leib“ (*q)-pis, Fick

II 4 97 zw., Stokes KZ. 36, 275; unsicher); vermutlich ahd. Qi)ref m. ..Leib,

Unterleib, Mutte rleib“, afries. href
,
hrif, „Bauch“, ags. hrif n. „Mutterleib,

Bauch -- (Fick IP 97; das von Trautmann Grin. Ltg. 13 eingewendete ags. -i-

ist aus *hrcfiz- = qrepes- zu rechtfertigen, vgl. den es-St. lat. corpus; anders

Fick III 4 103: als *qriji- von einer sonst ungestutzten Wzf.
(
s)qreip

-

neben
sqer- ..schneiden --

,
und van Wijk IF. 28, 1 23 f. : zu lit. kreipti

,
*sqrr-, **qreip-

..drehen 1-

, in der Bed. unbefriedigend), ags. mid{h)rif
,
afries. midref „Zwerch-

fell
-<

(„*in der Mitte der Leibeshohle"). Wahrscheinlich arm. (Liden

Arm. St. 22f.) orovnin „Bauch, Wanst, Gebarmutter, Mutterleib 11

(*qrop

-

n-io-; nicht besser Persson, s. u. oreu- .jDarm 11

,
und Pedersen Pron. dem

324: -r-Suffix wie in abg. qtro-ha „Bauch“).

Gr. jigamg, meist pi. -ids; „Zwerchfell -1 (Havet Mai. 6, 18, Wiedemann
BB. 28, 5) das den Anlaut als (ft erwiese, ist in seiner Zugehorigkeit ganz

fraglich, da die entsprechende Bed. von ags. mkl{h)rif doch wesentlich

auf dem I. Gliede der Zs. beruht; es miiBte denn Tioamz eine Kurzfonn
zu einer iihnlichen Zs. sein (s. Prellwitz 2 382, Brugmann IF. 2b, 363) Und
ugerca) fFiekI 4 30. Brugmann-Thumb 4

133) hat idg. p- (s. prep- ..in die

Augen fallen
--

).

Gegen Deutung von ksl. krasu ..Schonheit 1 aus qrop-s-a s. *ker- ..brennen -

.
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Je nachdem man idg. q- oder eft- annimmt, vermutet man Beziehung
zu (s)qer-p

-

„scbneiden“ „Schnitt = Gestalt" (s. oben), oder zu <fier- „machen“,
air. cruth „Gestalt“ (z. B. Yf. LEWb. 2 u. corpus

,
Brugmann IF. 28, 361 ff.),

vgl. zur Bed. „Gestalt“ dann lat. facies
,

frz. facon : lat. facerc).

2. qrep- ,,gro£Se Tasche“.

Lit. krepsas, krepiys „groBe Tasche" vielleicht nach Zupitza Gutt. 157 zu

aisl. skreppa „Tasche zum Tragen an einem Bande iiber den Riicken" (s. auch

II S. 588 u. sqercbh- ,,drehen“; auch wohl air. crlol (zweisilbig) ,,Lade, Koffer"

(crepolo-; niebt besser nach Fick II 4 97 zu ai. curpa- ,,geflochtener Korb
zum Getreideschwingen, Wanne", s. auch u. *kuerp- „sieh drehen").

qrep- „stark, fest".

Abg. krcjiz, krppzkr, „fest, stark"
;

aisl. h reefa ,,ertragerr' (vgl. russ. krf-

piibsja ,,ausdauern, beharren"); reduktionsstufig cymr. eraff ,,stark" (qropnb-)-,

Anreihung von cymr. cryf ,.fortis, gravis", corn, crif „fortis", bret. creff als

*qr[p\-mo-
1
was eine leichte Wz. qrep- und fur eraff eine Gdf. qrepnd- vor-

aussetzte, ist unwahrscheinlick wegen der Annabme eines adj. -weo-Suffixes.

TJber ir. crip
,
crib „schnell" s. u. sqcr- ,,springen‘\

Vgl. Ebel KSB. 2, 174, J. Schmidt Voc. II 72, Fick II 4
96, Zupitza Gutt.

149, Berneker6l4: daB kn'po (etwa als ..gedreht — drall”) zu lit. knipti
,

kraipyti ,,drehen" (s. sqer-, sqreip- „drehen") gehoren miisse, ist Bruckner
KZ. 46, 238 nicht zuzugeben.

krok- ,,Krug ?

Gr. yycooaog „Krug‘‘ (*xgu)y.iog)

;

Froehde BB. 3, 130, Fick II 4 99 ver-

gleichen mir. crocan, cymr. crochan ,,Topf" (urkelt. *krokk-ayno-1
),

wiihrend

Thurneyson IvR. 97, Zupitza KZ. 36, 236 (als Alternative) darin Entleh-

nungen aus ags. rrocca ,,Topf" sehen. was durch die Ubereinstimmung in

der Geminata empfoblen wird
;
daB auch die germ. GefiiBbezeichnungen

wie ags. cruccu
,
mhd. kruche und ahd. kruoy (s. u. yrr-, grey-, qrcu-y ,,drehen")

in Lehnbeziehung zu einem mit y.gwoaog verwandten Worte einer andern

Spracbe stehn, ist nicht erweislich, aber . trotz der abweichenden Ver-
tretung des an- und auslautenden k in kruoy) im Auge zu behalten (Lit.

unter yer-). Aus nd. krTg stammt wieder lit. kidyas
,
apr. kiayis „Kanne,

Krug". —• Gegen Heranziehung von arm. karas ,.groBer Krug" (Bugge
KZ. 32, 51) s. Pedersen KZ. 39, 378).

Das also wohl alleinstehende y.gwooug als ,,rundes oder gebauchtes oder

geflochtenes GefaB" auf eine Erw. qr-elc- von (s)yir- ..drehen" zu beziehen.

ware eine ganz vage Yermutung.

qroni- „Gestell aus Latten, hdlzerne Umzaunung".
Ags. Iranman „einengen, behindern" (wolil aus .,*einzaunen"), ndl . reinmen

„(ein Rad) hemmen. sperren" (,*mit einem Balken"), vermutlieb auch aisl.

hrefni „unterste Planke iiberm Schiffsboden" (s. u. sqcr-, sqrem- ,,schneiden")

und got. hramjan ,,kreuzigen" (als ,,an ein Gestell heften": kaum zu *krein-

..hangen". DaB ahd. rama „Stutze, Gestell, Webe- oder Stickrahmen"
ursprgl. mit hr- angelautet habe, ist sehr fraglich; s. u. >ni- ..ruhen -

':
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russ. hronly PI. ..WebstuhF, zakromitb „mit Brettern umstellcn"', klr. pry-

kromyty „bandigen“, poln. s-kromie „zahmen, besanftigen“, po-s-kromic

„hemraen, bandigen, maBigen", russ. s-kromnyj „bescheiden“ usw. s. Zupitza

Gutt. 122, Berneker 622 (slav. kromd „Rand“ vielmehr zu sqer-, sqreni-

„schneiden").

Anders liber hremman, rernmen Falk-Torp u. rome, auch rampe, doch siehe

iiber die hier verglichenen Worte wie mnd. ramme „Krampf“, ags. scrim-

man „sich zusammenziehen" unter sqcrebh- „drehen“.

qrio)sqo-, -u- „Arm u. dgl.‘-

Ai. kiskit- m. „Yorderarm; Stiel einer Axt; ein LangenmaB" (mind, fiir

*krsku-), alb. hake „Oberarin, Arm, Schulter, Fliigel" (*qrosqo-); Liden

Stud. 43 f. •. wahrscheinlich weiter (s. Liden nach G. Meyer Wb. 203, Alb.

Stud. Ill 6f., sowie Berneker 571 f.) zn lit. kdrka „Oberarm; SchweinefuB

von der Klauc bis zum Knie; Vorderbein des Schweines mit der Schulter“,

slav. *korko- in skr. krdk „langes Bein“, kraca „Vorderschinken“, kra'em,

krdkati „schreiten“ usw., slav. *korako- in skr. koruk „Schritt“, hordedi

„schreiten" usw., slav. *kroko- in ksl. o-krociti „cingere“, skr. krdk „Schritt u
,

krbrim, krbeiti „lange Sehritte rnachen" usw., obgleich das lautliebe Yer-

hiiltnis nicht eindeutig ist; wahrscheinlicber als Lidens Ablosung sow'ohl

von -sq- als von -q- als Suffixen ist mir wzhaftes qordq- (: qroq- : qorq-;

zum Ablaut s. auch Berneker), so daB das ai. und arm. Wort das wzausl.

q- vor einem s^-Suffix diss. eingebiiiit hatten. Hinsichtlich der drei slav.

Ablautformen scheint die am diinnsten belegte vollste Form korah- teils unter

Anlehnung an das Formans -alb, teils unter EinfluB der slav. Iterativ-

dehnung durcb Kreuzung von *kork- und *krok- zustande gekommen zu sein

zu einer Zeit, als die Yollautentwicklungen nocli nicht ihre einzelsprachlichen

Endpunkte erreicht hatten.

kros-uo-, krs-no-, -na „Quelle, flieBendes Wasser" ?

Lesb. y.gdrra „Quelle“ (thess. Stadtname y.gavvovv

)

= dor. y.gdvd ds. (urgr.

-»t- wohl aus -ov- \ jon.-att. xgqvq ds. (att q statt a durch Entlehnung aus

dem Jon. nach Wackernagel KZ. 29, 126, Danielsson gr. u. et. St. I 25?

durch Ass. an das ausl. -q nach de Saussure Msl. 7, 91? Unwahrschein-

lich ist eine jon.-att. Gdf. *krOs-na
! ;

xgovvog „Quell, Springquell", y.govvar

y.ofjvai tekeiai Hes. urgr. *y.govro-, -vd, wohl aus *krosno-, -na).

Dazu fnach Zimmer Yominalsuffix a und n, 29 1 f., de Saussure Msl. 6, 119)

vermutlich aisl. hronn f. „ Welle" i wenn als *krosnft = gr. y.oovvai), ags.

hram. hceni f. „Welle, See, Flut“. Aber alb. krua, PL krone „Quelle“
' G. Meyer BB. S, 185, Alb. Wb. scheint Lw. aus y.gqvq oder xgavd (Thumb
IF. 26, 13f.). Auch Yerwandtschaft des mir. FluBnamens Crond (d. i. cronn

)

als *kri>ftnoa (Stokes KZ. 40, 247) ist ganz problematic!) (ob z. B. als

„Biegungen machend" zu mir. cruind ,,rund“?).

Ygl. liber die strittige Sippe (fiir deren gr. Anteil man — aber wegen
xoovvdg kaum rich tig — an xgdva ' xtq ah) Hes., y.dgqvov usw. als „caput

fontis" angekniipft hat. Lobeck Rhem. 128. Crutius 3 143, Solmsen KZ. 29,

69, Schmidt PI 365, s. dagegen Sommer GrLtst. So, Brugmann IF. 18, 430
Anm. 1) noch Brugmann MM. II 173, Solmsen und J. Schmidt aaO., Boi-
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sacq u. xgrjvi], Petersson IP. 24, 46 f. (Lit.). Letzterer setzt *qrenuu (xQtjvrj,

alb. kritu) : *qromia, -uo- (xgovvog, hronri) :
qrnua ; y.odvva, y.odvd) an, wo-

bei aber att. xgovvog und dor. xgdva wie auch das lesb.-thess. -vv- sich

nicht fiigt, und legt eine Wz. qreu- „kalt sein“ zugrunde (angeblich in

xgvog, xgvoxaXXog, doch s. dariiber u. qreu- „dickes Blut“ und „Eis a
).
—

Als sicher kann die Zugehorigkeit der germ. Worte freilich nicbt gelten,

wenngleich ikre Yerbindung mit dt. ruhren, as. hrora „Bewegung, Aufruhr“,

so dab *hraz-no etwa die aufgeregte Brandung ware (Lit. bei Falk-Torp

u. r0re Nachtrag), kaum vorzuziehen ist.

qrut- „Korperwolbung (Brust, Bauch)".

Nir. emit, mir. crot(t
)
„Hocker; Harfe", cymr. erwth m. „Hocker, Geige",

croth f. „Baucb, uterus", abrit.-lat. chrotta „Harfe" : lit. kritfis „weibliche

Brust'', kritfuie „Brust", lett. h uts „Brust“. Zupitza KZ. 36, 242, Pedersen

KG. I 121. Wohl zu qreu- „wolben“ (s. unter (s)qer-, (
s)qereu

-

„drehen -

').

— Arm. JcurcR „Brust", poln.-arm. grucJc (Bugge KZ. 32, 46) ist fernzuhalten.

krus- „Schienbein, Unterschenkel“.

Lat. crus
,

-ris „Unterschenkel“
;
arm. srunlc, gen. srunk; PI. „Schien-

beine, Waden“ (*hrusni-, Hiibschmann Arm. St. 15,- Arm. Gr. I 493 f., Zdmg.

35, 176, oder nach Pedersen KZ. 39, 343 aus *kerus-ni oder korus-, kurus-

ni mit zweisilbigem Ablaut wie lat. gru-s : lit. gerv-e
,
wenn niimlich hr- im

Arm. durch r- oder rs- vertreten sein sollte).

crus nicht mit dial, cr- aus cn- zu gr. xvfjfxr) usw. (s. qonumo-), womit

es auch sonst ganz unvereinbar ist (s. Boisacq s. v. m. Lit.). — Weitere

Beziehung zu ai. cant- „Pfeil, Speer, GeschoB", got. halms „Schwert“

ist trotz Hirt BB. 24, 263 (Gdbed. angeblich „Knochen“) abzulehnen; siehe

iiber diese u. ker- „versehren“.

qla- (qlo-?) „breit hinlegen, darauflegen“.

Lit. kloju, kloti „hinbreiten, breit hinlegen“, lett. kldjit, kldt ds., lit. klota

„das Pflaster im Hofe“, idklodas „Bettdecke“, paklode „Bettlaken“ {-tl- aus

einem d- oder rf/i-Praesens wie :) abg. kladq, klasti „laden, legen“ (usw.,

s. auch russ. kladu „verschneide“ unter qel- „schlagen“)
;
GPraesens (z. T.

vielleicht auch urspriingliche ?o-Nomina) in got. afhlapan „iiberbiirden u
,

aisl. hlatfa, ags. as. hladan
,
ahd. hladan (Ptc. gildatan) „aufscliichten, laden“

;

aisl. Mad „Pflaster im Hofe, Stapel, Haufe“, ags. Meed n. „Erdaufwurf, Haufe“,

Mcedcl „Sch6pfl6ffel“, und vollstufig (vgl. lit. klota), isl. Mod n. pi. „Herd“,

sowie ags. Mop f. „Beute; Menge, Schar“, anfriink. Jilotha ^Beute", mhd. luot,

md. lat „Last, grobe Menge, Rotte“; -to-, -sto-, -s?i-Nomen zu *hlapan ist

aisl. Mass m. „Last, Ladung“, agst. hhest n. ahd. last, PI. lesti f. „Last“.

Persson Stud. 46, Osthoff It. 5, 300 f., Johansson IF. 19, 1 16 f., Fick III 4
I 10,

Berneker 507, Trautmann Bsl. Wb. 135f. Bei Johansson aaO. auch Lit. zur

Sonderstellung von ags. Mod „Diebesbande, Schar“, Modcre „pi’aedo‘‘ (: ahd.

lander

i

„latro“, aisl. hlnini „Rauber, Dieb ;
‘, Manna „rauben ;

‘, germ. Manp-);

da auch mhd. luot
,
md. lilt, die nicht aus *Manp- zu gewinnen sind. die Bed.

„Rotte“ hat, ist nur fair ags. Zsfliefien zweier verschiedener Worte zuzugeben.
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qlau- „weinen£I
.

Gr. xXalm (jon.), y./.am (att.) „weine“ (*xXaf-ico : xXavao/iai, exXavaa,
xlavzog und x.Xavarog) : alb. kVan

,
tan „weine ££

( *qlauniu). G. Meyer Alb.
Stud. Ill 4, s. auch (gegen Yerbindung von xXruoo, xX.avtog als *xXa$.~ mit
ahd. hhV „laut“) Boisacq u. y.Xaico.

kladhra ,,Erle“.

Gr. y.hjdga ,,Erle, Betula alnus L.“, nhd. mdartl. (Zillertal hitter
,
ludere

,

ludern (Schmellerl 2 1542) „Alpenerle, Betula nana L.“. Schrader BB. 15,
2S9, RL. 199.

klei- „neigen. lehnen"; vielfach von angelehnten Stangen (daher Zelte
mit Stangengerippe : Sattelstangen

,
Leitern, leiter- oder gitterartigen

Holzkonstruktionen (s. zum Sachlichen Meringer IF. 1(1. 1 I7ff.), andrer-
seits von Berglehnen, Hiigeln u. dgl.

Ai. crayaft „lehnt, legt an“, erayate „lehnt sich an, befindet sich“, oritd-

= av. srita- ( : sray-) „gelehnt".

Arm. lathi, gen. lerin „Berg“ (Hubschmann Arm. Gr. I 451 m. Lit., Liden
Arm. Stud. 101. Gdf. *klei-iio- mit r- und w-Formantien weitergeb.? Schef-

telowitz BB. 2S. 292 setzt kleitra an, was lautlich nicht moglich scheint).

Unsicher arm. Itmin ,,werde. entstebe. geschehe. bin -

' (Bed. ware dieselbe
wie ai. erayate ..befindet sich ££

, M-Praes. wie im Gr., Lat. und Germ.:
Bugge Beitr. S, Hiibscbmann Arm. Gr. I 451 ; dagegen von Pedersen KZ. 30,
341: 39. 343 mit alb. /?/>, fee .,war“ verbunden, idg. Anlaut tjl-).

Gr. y.Xrvo >, lesb. y.Xfvvco (*xXlv-ico) „neige, lebne an“ (Fut. x/jvm, Pf.
y.sy.Xnad, y.Xao

g

..gelegem", x.Xioi? „Neigung“, y.Xtola „Hutte, Zelt“ (s. dazu
auch Fraenkel KZ. 45, 108), dry.7.<V5sg PI. ..zweifliigelige Turk y.Xivi] „Bett‘ £

,

xXirnjn, y.Xiofuk „Ruhebetf\ xi/avg (y.Xeavg Hrdn.) „Abhang, Hugel £

(hellen.
y./Jrog, y.Xirog „Hugel‘ £

), xXJna ,-Neigung. Gegend, Weltgegend x/.iuag
. .Leiterb

Lat. rltno. -are
;
,biegen. beugen, neigen" (beruht wie die iibrigen w-Praes.

der Sippe auf *llf-na-mi, s. bes. Pedersen IF. 2, 303), aeelin is ,,angelehnt £

,

t> irllnnm ,,Speisesofa £
‘, aliens

,
-Us ,,der sich Schutzes halber an jemanden

anlehnende, Iloriger. KlienY (s. Vf. LEWb. 2
s. v.: dagegen ist demens

wohl kein "deirmvnos .,geneigt“, s. u. gletn- ,,schlaff
l<

: es ware wenigstens
*clriomcnos zu erwarten, d. h. lat. *cleo»ienosj

; elltdlae ..Saumsattel, Pack-
sattel fiir Esel und Maultiere 1 (von den gegeneinander gelehnten Sattel-
stangen), Deminutiv eines kleitra = umbr. kletram ,,fenetrum, lecticam' 1 fund
got. hleipra : s. Yf. LEWb. 2

s. v.): citrus „Hugel“ (=got. hlahc, s. Solmsen
KZ. 38, 453, Sommer Hdb. 2

70). divins „schief = unglucklich. von Yor-
zeichen'-' (vgl. zur Bed. got. hleidnma, ir. clr „links“);

mir. dr, cymr. dedd, bret. kleiz, corn, cledh „link ££

(= ..schief'. wie got.
hleidnma. lat. divins; Gdf. klcios oder kliios), mir. fo-dtla , cymr. yo-ghdd
,,Nord“; mir. den (Stokes BB. 25, 253 f.) „Neigung, Wunsch\:

air. elr,in, doen schief" (auch ..krummriickig", siehe Thurneysen
ZfcPh. 8, 72 f), „schielend : ungerecht“

;
mir. dlath ,,crates££

,
cymr. dwyd

„Hiirde, Barriere". acorn, diiit gl. ,,clita
£

\ bret. kloued-enn „Hag££
(klrito-.
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-ta
;
gegen Entl. aus mlat. cleta s. Thurneysen I A. 4, 44, Vendryes De hib.

voc. 127);

vielleicht cymr. dyd „geschiitzt, behaglich" (eher als zu lit. sziltas

, ;
warm“

; Zupitza KZ. 35, 256); mir. dethe „Dachbalken, Dach", clithar

„Hag“, cymr. cledr-en „Sparren, Latte, Zaun“, mbret. clezr-en, nbret. hler-

enn „piece principale de la claie“ (abl. mit umbr. hlttram, lat. dltellae,

got. hleiprn und ahd. leitara; Zupitza KZ. 35, 250, Pedersen KG. I 121).

Ahd. (fi)lincn „lehnen (intr. )“, as. Jilinon (bis auf 1 = lat. dmare
,

ags.

hlinian. hleonian ds.; ahd. Mina „reclinatorium“, ags. hlinbedd, hlinung
,,Lager“, ahd. Mina „cancelli"; kaus. ahd.

(
h)lcinen

,
ags. hlcenan „lehnen

tr.)“; got. Maine G. PI. „der Hiigel", aisl. hleinn ,,Felsvorsprung‘‘, norw.
mdartl. lain f. ,,Halde, Abhang" c lett. slains); got. Maiw ,,Grab‘, urnord.

Muiwa ds., ahd. as. Meo „Grabhligel, Grab", ags. Maw „Grabhiigel, Grab-
stein" (= lat. clivus : s. auch Heringer IF. 16, 1 1 7 ff

. ,
Uhlenbeck PBrB. 30.

291); aber aisl. lily, Me, ags. Meo(w), afries. hi

l

,
Schutz", as. Idea ,,Schirm,

Obdach, Decke", mhd. lie, lieice ,Laube, Zelt" (s. auch Iviick [IA. 21. 60]
besser zu kel „warm“); got. Mija ,,Zelt, Hiitte" (fiir Anderung in *Miwa

,

s. zuletzt Uhlenbeck PBrB. 30,291, Stokes IF. 12, 1 S6 f. liegt kein Grand
vor); ahd. (h Ilia, nhd. Lcite „Bergabhang‘‘, aisl. M/d f. ..Abliang, Berg-
halde" (vgl. gr. y.Xntg, lit. siaitas); aisl. Mid f. ,,Seite“, ags. M'id n. ..Halde,

Hiigel" (: y.Xtxog, lit. islite); got. hleiprn „Hiitte, Zelt“ (s. o. zu lat. dltellae,

ir. clithar usw.); ahd. (h)leitara ..Leiter", ags. Mced(d)er ds.
;

ags. -hlldan

„bedecken“, Micl n. ,,Deckel, Tiir", ahd. Id „Deckel" (nhd. AuyeMid), aisl.

hlid „Tur, Gattertiir"
(,,Deckel" also ursprgl. ..gitterartiger YerschluB"

;

nicht besser nach Zupitza Gutt. 1 19 zu lit. ap-skleidziu „bedecke". uz-sMaida
„Riegel", uz-sklaidyti ,,verriegeln“, deren s- in jungerer Zeit vorgetreten

sein konne), got. Meiduma ,,linker". d-Praesens vielleicht (s. Falk-Torp
u. tide III) in aisl. hllta „vertrauen auf, sich zufriedengeben mit".

Lett, sl'tenu, slid ,,anlehnen, stutzen", slains ,,einschiissig, d. h. wo man
einsinkt", lit. ati-lainis .,Erker, in Samogizien ein geringer Anbau an ein

Gebaude", sliejit, ilieti ,,lehnen" altes Praes. pri-sleju = ai. rayati

,

v. d. Osten-Sacken IF. 33, 199 ,
slijcs ,,schief geworden" sldjos, diijes

PI. „Schlitten", apr. slayan „Schlittenkufe“, slayo PL n. „Schlitten“ (Traut-

mann Apr. 431); lit. s le'tvas ,,krummbeinig‘‘ ; lit. at-slehnus, -dai/nas „Vor-
hof"

;
sla'das „Bergabhang ‘, ditis, ditc ,,Garbenhocke“, alit. di/e ..Leiter •.

lett. slita ,,aus liegenden Holzern gemachter Zaun".

Uber die hochst zweifelhafte Zugehorigkeit von abg. usw. khds „Ge-
mach, Zelle" (lit. Metis „Yorratshiiuschen, Schlafgemach fiir Miidchen" ist

si. Lw.) unter Annahme von westidg. Gutt. s. Berneker 5 1 7 f

.

S. led- „neigen" und vgl. im allgem. Curtius 5 150, Zupitza Gutt. 186,

Pick I 4
48, 210, 424, 426, II 4 101, III 4 82 f., Ill, Persson Wzerw. 30. 100,

172, Falk-Torp u. led III, leider, li, lame, Vf. LEWb. 2 u . dino, Trautmann
Bsl. Wb. 308 f.

Unter nicht iiberzeugenden formellen Voraussetzungen (idg. /-Schwund)
will Siitterlin IF. 25, 66 xXeire?, dalfas, Leite mit Halite in ein Ablaut-

verhaltnis (*!:deit- : kd[i]t-) bringen und s. 72 Mains mit lat. collis, lit. kdt-

nas „Berg", aisl. hallr ..Hiigel" unter <j(o)loino- : ijol[i\no- vermitteln.
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qleik- „(schmerzhaft) driicken, quetschen, klemmen, zwicken".

Ai. kligndti „qualt, belastigt", kliryatc ,,wird gequalt, leidet", Mega- m.

,,Schmerz, Leiden, Beschwerde“, sq-klig-
,,
quetschen": lit. Jcl'tse „Krebs-

schere" (davon wohl auch ITiias „schiefbeinig“,- mit schiefen, nach innen

gebogenen FiiBen", kleisiuoti „mit krummen FiiBen laufen“); ksl. klesta

„Zange", klesiiti „premere“ (usw., z. B. russ. klesnjd „Zange, Krebsschere"),

abg. sb-klistati se ,,crueiari
1
', russ. dial. klestitb (= klestitb) „driicken, pressen,

klemmen" usw., eecli. s-klesnouti „zusammendrucken, -legen, (die Lippen,

Zahne) zusammenpressen, zusammenbeiBen“, russ. klescb (fur Mein) „Zecke,

Milbe, Holzbock" („sich festkneifend" i usw. S. Bezzenberger BB. 12, 78.

Fick I 4 31, Berneker 5 1 6 f
.

(gegen dessen Grundformen nicht zutreffend

Bruckner KZ. 46, 211, Trautmann Bsl. Wb. 137.

qleu- (auch qleu- ?) und qlau-, vielleicht eigentlich „Haken, krummes Holz

oder Astgabel, Pflockchen", verbal einerseits „anhaken (sich anklam-

mern), bangenbleiben machen, (durch Anbinden an einen Pflock?) in

der Bewegung beschranken, hemmen, auch von solch hinkendem

Gange infolge eines Gebreehens", andrerseits „durch einen vorge-

steckten Haken, Riegel, ein Pflockchen verschlieBen". Unsicher sind

auch die Ablautverhaltnisse der doch wohl zusammengehorigen Gruppe,

sowie die Beurteilung einiger mit d- und q- Formantien gebildeten

Formen.

Gr. xbyg -Ido

g

(jon.), altatt. xbjg, att. xleig, dor. y.Xdig, -tdog „Schliissel‘
£

(auch „Riegel; hakenformige Ose; Ruderdolle“j, dor. y.M£, epidaur. gen.

xhiixog ds., xbjim (jon.), xbja> (altatt.), y.Xe’m (att.) „verschlieBe mit einem
Balken, einem Riegel, einem Schliissel", xb’fi'&gov (jon.), xXf)dgov (altatt.),

x/.eX&qov (att.) „YerschluB" (aber y.Xryia „Ranke“ trotz Prellwitz KZ. 47,

302 nicht aus *x/.uf
l
ua, s. qel- „schlagen“; sehr fraglich ist Zugehorigkeit

von xXoiog, xXcgog „Halseisen fur Yerbrecher, Halsband fur Hunde“ als

*yJ.coftog, Boisacq s. v. m. Lit. Nicht zu lat. collum, dt. „Hals‘, s. qel-

„ragen").

Lat. clavis „Schliissel“ (kaum aus dem Gr.), Demin, claviculae „Wickel-

ranken des Weins", von Prellwitz KZ. 47, 302 noch als Nachwirkung der

\Yzbed. ..anhaken" aufgefaBt, aber wohl bloB „kleines Hakchen", clavus

„Nagel (zum uageln) : Steuerruder, Ruderpflock", claudo, -err „schlieBen,

sperren" (eher *qlaui-do als *qlaud- oder *qlnul-, das freilich wegen afries.

slftlu, ahd. slioym nicht ganz auszuschalten ist; qliiui-d- : gr. xXdftd-1 oder

praesensbildendes d ?j ; dazu wohl claudus „lahm, hinkend" (zu cludus
,

chains s. Yf. LEWb. 2
s. v.

,
claitdeo

,
-ere „hinken“ vgl. zur Bed. zunachst

(nach Fick KZ. 20, 164) lit. kliaudd „korperliches Gebrechen", klidudq

pnduryti ..Possen treiben, indem man sich z. B. lahm stellt" (zum -inn- vgl.

u. abg. kljucb ,.Schliissel‘‘ : cluvis); wie alt die Bed.-Ubereinstimmung ist,

blcibt freilich zweifelhaft, denn kliaudd hat im Lit. selber AnscliluB an
kliuHth/fi

,
khudyti, kliausti

,
und auch dnudns konnte allenfalls Sonder-

entwicklung aus claudo in einer altern Bedeutung „anhaken, hemmen"
sein (*claudfre ,.angehakt, gehemmt sein i£

? Unwahrscheinlich verb. Wood
IF. 18.28 clan-dus unter Idea- „biegen" — Yok.? ~ mit cltlni* u. dgl.).
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liber abweichende Deutungen von claudus s. Yf. LEWb .

2
s. v. (liber ai.

crdvana crona - „lahm“ : lat. clunis s. u. Jdounis und u. her- „versehren“).

Air. clo
,
PL doi (fiber mir. clothi s. Kieckers IP. 35, 341) „Kagel“, mcymr.

do „Riegel, YerschluB‘ !

,
PI. doeu „clavi“, doi „verschlieBen, verriegeln“,

mbret. clou „ferrement“ (Entlehnung aus lat. davus ist kaum angangig,

Pedersen KG. I 63; fern bleibt air. doim „vinco“, s. Pedersen KG. II 493 f.

gegen Windisch IF. 3, 82, Fick II 4
103, da Gdbed. ,,wenden“).

Aus dem Germ, wohl hierher (mit beweglichem s-) abd. slio^an, mnd.
slfitun

,
afries. sliitn „schlie6en“, abd. slu^il, as. slutil ,,SchltisseL‘, abd. slo?, n.

,,SchloB“ (si- aus ski-, vgl. bes. v. Fierlinger KZ. 27, 191, Johansson PBrB.
14, 289 ff., 294, Berneker 529; die Moglichkeit, daB ahd. -io- sekundarer

Ablaut von fi sei, Hirt BB. 24, 269, dart angesichts des lit. -jau

slav. -ju-, s. u., nicht fiberschatzt werden; Entlehnung aus lat. excluders,

Breal Msl. 9, 93, wobei ebenfalls Ablautneubildung erfolgt sein miiBte,

uberzeugt nicht. vgl. die in Form und Bed. doch sehr selbstandigen Worte
wie mengl. slote = nd. slaten „Riegel“, auch mnd. slot aus *sleuta- „bieg-

same Stange“, wenn aus „Pflockchen, Aststuck“, Falk-Torp u. slot, slyde).

Ohne s- vielleicht anord. hliotu st. Y. ,,losen, erhalten", ags. hleotan, as.

hliotan „losen, erlosen' -
', ahd. hlio^nn „losen, wahrsagen, zaubern“, got. hlants

„Los, Erbschaft“, aisl. hlautr „Los ;

‘, ahd. hld$ n., as. hlut „Los, zugeteiltes

Recht oder Eigentum“, aisl. hlutr „Los, Anted, Ding, Sache -£

,
ahd.

(
'h)lu7,

„als Los zugefallener Anteil, LandanteiF, afries. ags. Idot n. „Los“, ndl.

lot ds. (Zupitza Gutt. 119, Fick III 4 113, unter bes. Vergleich mit lett.

Id'n

t

„werden, gelingen, erlangen“, kl'utus „SchicksaF, lit. nekliutas „MiB-

geschick, UnheiF, und lit. klmdyti „anhaken rnachen"; wenn die germ.

Sippe verwandt ist — nicht besser dariiber Fick II 4 102 —
,

ist eher

von „Pflockchen, Aststfick als Losstabchen“ auszugehn).

Lit. kliuvit
,

JdiiUi „anhaken, hangenbleiben“, klint'ts
,

kliate „Hindernis“,

kHaute „Hindernis, Gebrechen“
,
pasildidu-jn, -ti „vertrauen auF (*„sich woran

klammern“), lett. kl'iistu
,
IT tit „(hangenbleiben), (wohin) gelangen, werden“,

pie-kVau-juos
,
-ties „sich anstemmen“, Maustities

,
hangenbleiben“, ld'um-s,

-o, -e ,,Hindernis“ mit -d- lit. klhulau, -yti „anhaken machen“, kliaudzu,

kliuusti „hindern, aufhalten“, kliaudau
,
-yti „hindern“, kliauda „korperliches

Gebrechen“ (s. o. zu lat. claudus
),

lett. kl'udU Iter, zu Id' tit s. die bait.

Sippe bei Leskien Abl. 299, Trautmann Bsl. Wb. 137 f.).

Sehr fraglich (trotz Berneker 527, da die Bed.-Entw. noch unklar) russ.-

ksl. kl’uditi
,
d/ideiv, scherzen" susw. s. Berneker: „sich an jemanden

heften, vor Reden nicht loslassen“?Y): mit ^-Formans (das mit dor. xlaiy.-

wohl kaum vergleichbar ist), kljnd „Haken, SchlfisseF, kljur-ii, -iti ..zu-

sammenschlieBen“; russ. ldjukd „Krficke, Krummstab, Ofenkriicke“, kljukdtb,

kljurdb ,,mit der Krficke gehn, hinken“, serb. kljuka „IIaken, Schliissel,

Klammer“, alt kljuc-im,-iti ..biegen, krummen“ (usw., s. Berneker 528 f.,

auch ksl. kljuka „List, Betrug :£
u, dgl., und als „anhaken = sich zusammen-

fiigen, passen, sich ereignen“ abg. kl'w'iti se „passen, zusammentreffen”

u. dgl.); wohl auch serb. ldjiina „Art Haken, Krarnpe' Idjun ,,etwas ge-

bogenes, krummesF
Wegen der bait. Bed. .,anhaken, hemmen, hindern“ erwagenswert reilit

Persson Beitr. 158 ai. viklava- „benommen, befangen. kleinmiitig, verstort"',
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klavita- „gestammelt ausgesprochen" an, die freilich der einzige unzwei-

deatige Beleg einer leichten Basis qleu- in dieser Sippe waren (der Yokal-

stufe qlau- wird freilich auch Perssons Ansatz qleiie-, qleu-, qlm-, qlu nicht

gerecht).

Vgl. im allg. Curtius 5 149 f
. ,
Pick I 4 395, II 4 103, III 4

541, Vf. LEWb. 2

u. claudo
,
claudus.

1. kleu- „horen", vielfach im Sinne von „wovon man viel hort, beriihmt,

Ruhm"; set-Basis l.ieiij-, Jclu- (vgl. dazu Persson 652 gegen Schulze

KZ. 27, 427).

Ai. rrnoti „hort", cntdhi „hore“, Ptc. cruta (— y.hnog, inclutns
,
ir. cloth n.,

ahd. Hlot-, arm. hi) usw., cracdyati ..laSt horen", crnyate .,wird gehort",

criiti- „das Horen";

av. sarunaoiti ,,hort, steht im Rufe, heifit" usw. (s. Keller KZ. 39, 158ff.,

Bartholomae Airan. Wb. 1639f.. wo Formenbestand), Ptc. srfita- „gehort,

beriihmt'', * inti

-

,,das zu Gehorbringen, Vortrag"; ai. crotra- n. „01ir\

av. srno&ra- n. „das Singen" (= ags. 1ticodor
,
ahd. hlioilur

),
av. sraota- n.

,,das Horen' -

(= got. hlhip, vgl. serb. shitHi), av. snuman- n. „Geh6r“ (: got.

hlhma), ai. ctomata- n. „guter Ruf-‘ > = ahd. hliumuni).

Arm. lu „kund 1- (= yJ.vrog usw., s. Pedersen KZ. 39, B bS), lur „Kunde,

Geriicht, Nachricht '. Ison, Aor. liuij „hore, horte
1

' (Hiibschmann Arm. Gr. I

453, Seheftelowitz BB. 28, 292: das -.s- des Praesens ist am wahrschein-

lichsten -sko- naeh Brugmann II - 3. 351. kaum *-s- odor-/.-, Seheftelowitz

aaO.. Meillet Msl. 15, 338, Persson Beitr. 334).

Gr. y./Jo) ..mache beriihmt. ruhme". yJJo/iat ..werde beriihmt 1

', exXvov

..horte". y./.vfli. yjy./.vdi ..hore!'', y.hnog ,,beriihmt', y.ksnog ..beriihmt 1 '

( y.kef-ero?, wie yeveu), tjcnitns
),

yb/t^uj
,
ruhme; rufe, nenne 1,

(*yJ.efe-

[oj-Co) voin r.s-St., s. u.; vgl. dazu Boisacq s. v.
,
y.bqbibr, y.lqdun', -ovog

..y/.tog usw." (s. dazu Boisacq s. v.: trotz Persson 652 koin Beleg fur eine

Vollstufe *klruf- der set-Basis).

Lat. cluco, -ere (spiiter auch r-hio, -cm ..genannt werden, heifien" (nicht

aus *cloveo — ai. crarayati“

,

sondern als e-Yerbum mit der Schwundstufe

Idu -, Solmsen Stud. 1 33 ), chieior (Gl.) ..nobilior", inchthts ,.beiiihmt“ (aueh

wohl lat. fiiis-culto o., s. Yf. LEWb. 2
s. v. und u. kel- „neigen !

'), osk.-umbr.

in ISamen (Klnmtiis ,.Clovatius ", u. Kluviicr ,.Cluvii" u. dgl.).

Ir. cloth n. ,.Rubin" = ai. cruta-), cymr. clod „laus“.

Cymr. clytcctl ..auditus, audire", meymr. clyiraf. corn, cletcuf „ich hore";

bret . cltrout- ,,boron", air . ro-clui-ncthur (umgestellt aus cli-nu-, idg. kl-)

..hort", Perf. ro-chuahi, cymr. ciylcu „audivi‘' (usw.. s. Fick II 4 101f., Peder-

sen IvG. II 495). air. Konj. rocloor „ich hore". rocloss „wurde gehort" isetzen

nicht die Wzerw. *klru-s-, *klu-s- voraus, s. Thurneysen Hdb. 362, 404).

Got. hlhip ..Zuhoren, Aufmerksamkeit. Stille", aisl. hljud ..Zuhoren, Stille:

Laut" ;= av. sraota-), ags. hlcodor ..Ton. Melodie", ahd. hlioilur n. „Ton,

Schall " (= ai. crotra-), got. hliiuna m. „Gehor'‘. PI. „Ohren" (= av. sraoman
,

ahd. hhnmnnt, nhd. Leitmunil (= ai. cromutn-), Ptc. *hlupa-. *hluitn- in ahd.

Hindi rich, Hlothnri, ags. Hlop-wiy, -here usw.; daneben mit >7 (set-Basis.

s o.\ ahd. hint. ags. as lilud, nhd. laut.
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Lett, sludinat „verkiinden“; lit. slave „Ehre“ (nicht aus dem Slav., siehe

Meillet Et. 208); abg. slovq, sluti „heifien, beriihmt sein“, sluva „Ruhm‘‘,

slaviti „beriihmt machen“, serb. slutim, slutiti „ahnen“ (Denom. eines *sluts-,

sloven, slut „Verdacht“ halt v. d. Osten-Sacken IF. 33, 200 fur postverbal),

slytije,, Ruf, Namen“. Mit westidg. Guttural messap. klohi ,,hore' (Deecke

RhMus. 40, 142), alb. Jcuhem „heiBe“, yuan
,

liuau „nenne“ (Pedersen

IF. 5, 36).

es-St. : ai. gravas

-

n. „Ruhm“, av. srnvah- n. „Wort“, gr. y.Xefog „Ruhm‘.

illyr. EN. Ves-klevesis, lat. cluor (Gl.) „<5ofa“, air. clu „Ruhm“ (aber cymr.

clyw „Gehor“ ist eine jiingere Bildung, s. Foy ZfePh. 3, 271).

•s-Erw. : ai. grosati ,,h6rt, horcht, gehorcht“, crusti- „Willfahrigkeit‘ -

, av.

sraosa- „Gehor £ ' usw.; air. chias „Ohr“
(
klousta

)

= cymr. dust „Gehor“;

aisl. Mer „das Lauschen“ (aus *Moza alter *Muza-) ahd. Mosen „zuhoren.

horchen", nhd. (bair.) aletn. losen ds.; aisl. Must „Ohr“ (= ai. crust!-), ags.

hlyst „Gehor“, as. Must f. „Gehor Ohr, Horen, Lauschen“, aisl. hlusta, ags.

hlystan (engl. listen) „aufkorchen, zuhoren“; mit u (wie ahd. hi Tit, s. o.).

ahd. lustcm, nhd. (schwab. -bair.) laustern „zuhoren, horchen", nhd. lauschen

(*hlus-skon); ags. Meor, as. Mior, aisl. hlyr „Wange“ (= abg. sluchs; vgl.

Wheeler Nominalakzent 83, Zupitza Gutt. 54: nicht uberzeugend von

Wood IF. 18, 28 mit lat. clunis, aisl. Maun. ai. crTni- unter einer Wz.

*lleu- „biegen“ vereinigt; auch nicht zu gr. xXevqov, s. Bois., s. v.); arm.

In? „schweigend‘ ("klus-ri-, Bildung wie Tdgig; Bugge und Torp KZ. 32, 9);

abg. shjsati „horen“, slacks „Gehor“, slusati (serb. sluiati
,

also set-Basis

wie slysati) „horen". Mit westidg. Gutt. (nicht nach Hirt BB. 24, 285 f.

durch Entlehnung aus dem Germ.) lit. klausau
,

-ifti „horen“, lett. kldusit

,,horen, gehorchen“, apr. klaustton „erhoren“ (usw., s. Trautmann Apr. 359),

lit. paklasnus ,.gehorsam“ (dagegen lit. klausiu „frage“ = „*will horen"

aus *kleuo-s-io hat futurisches s, s. zuletzt Persson Beitr. 652 m. Lit.); daf!

Diss. gegen das wzausl. s die Ursache des bait. /<- sei (Patrubany It. 32, 328),

ist wegen alb. Ihihem usw. wenig glaubwiirdig (auf Zugehorigkeit auch von

ai. kurna- m. „Ohr‘‘ zu crt/oti
,
Brugmann I 2 546, ist freilich nichts zu geben).

Ygl. im allg. Curtius 5 151, Fick I 4
,
47f., 2 1 1 f

. , 427, II 4 101 f., Ill 4
1 I2f.,

Zupitza Gutt. 186 (Lit.), Persson Wzerw. 123, Yf. LEWb. 2
u. clueo (fern

bleibt dims, s. klei- „lehren“), und gloria (s. eine zw. Yermutung unter *yal-

,.rufen“), Boisacq 467 f., Trautmann Bsl. Wb. 307 f., Muhlenbach-Endzelin

II 216.

2. kleu- (klo[u]-, klu-) „spiilen, rein machen 11

,
Erw. *kleu-d-, lett. auch

*klou-q-.

Gr. y.Xv^m i *y.Xv5uo) „spule", y.Xvdotv „Wellenschlag‘\ y.Xvofta n., y.Xvo-

yog m. „Platschern", ylvazijo ,,Klistierspritze
u

,
Wznomen a. sg. y.Xvdn

„Woge“; altlat. duo „purgo“ */cluuo, oder fdrno'i s. Solmsen Stud. 132,

Sommer Hdb. 2 110): lat. cloaca < cltuica ,
cloviica ,

vgl. Solmsen St. 141 If..

Sommer aaO.) „Abzugkanal“;

ir. Cluad
,
Ptol. KXimn ..FluBname" (kelt. *kloula). cymr. dir ..hell, klar,

heiter. rein" (
*klu-ro-s,

Osthoff ZfePh. 4, 395 f.); got. Mritrs, ags. M uttor.

as. ahd. Iililttar „hell, rein, klar", nhd. tauter ; anord Mir ..See. Meer"

I *Meiva~, Noreen IF. 26, 222 f. 4

;



496 qleg-, qlog-, qlag-, qlang-; qleg-; ql5q-, qlsq-; qleig-; qleiq-

lit. sluoju, slaviaii, sluoti „fegen, wischen", Uuota „Besen“, lett. sluota ds.,

slaiicit ,,fegen, wischen 1
'', slaukset „platschen, pladdern“, slaukt „melken“.

"Vgl. Curtius 5 151, Fick I 4
48, 427 (unter Fernhaltung der bait. Sippe),

II 4 102, III 4
113, Vf. LEWb. 2 u. cluo, Trautmann Bsl. Wb. 307. — Ai. fra-,

cruvati „zerflieBen“ (Froehde BB. 8, 162) ist eher ortbographische Yariante

von sru- „fliefien‘'. — Fernzuhalten ist cech. kliditi „reinigen“, russ. kljudb

,,Ordnung“, cech. klouditi „sauber machen“ (s. Berneker 527 m. Lit., der

sie nun an russ.-ksl. kl'uditi ankniipft, woriiber u. qleu- „Haken“) und alb.

Jiul ,,Mehlbrei‘‘ (G. Meyer Alb. St. Ill 4; sei qlud-lo-; weder die Bed. noch

der Gutt. fiigt sich).

Petersson LUA. 1916, 60 f. halt '*kleu- fur Erweiterung eines *kel- „feucht,

naB“, das auch folgenden Wzln. zugrunde liege : kb:})- „feucht“ (s. d.), klcq

(lit. slah'i, -cl

i

„tropfeln“, ilckli
,
sliknoti „spritzen“ usw.), abg. slota „naB-

kaltes Wetter" (s. z. Bed. v. d. Osten-Sacken IF. 33, 1 94 , serb. slota „feiner

Regen“ aus *kloq-fa oder klop-fa (doch viel besser zu ncrw. siair n., sletta f.

,,Schneeregen“, s. u. hit- „feucht‘ £

, ai. claksnd- ,.glatt, weich, zart“; s. auch

u. sresq „tropfen“), khg(h) (russ. slcza „Trane“, aksl. shza ds.). Wenn
dies zutrafe, ware fur kleu- : kel- das Verhaltnis sreu- „HieBen“ : ser- ent-

weder Vorbild oder Parallele.

qleg-, qlog-, qlog-, qlang-: qleg-; qloq-, qloq
;
qleig-: qleiq- „schreien,

klingen', verschiedene Erweiterungen des Schallwortes qcl- ,,rufen“

(Persson Wzerw. 13f., Vf. LEWb. 2
u. clangu).

Gr. *xtuy$, dat. y.kayyi
,
Schrei“, y.Aayyq „Ivlang, Getose, wirrer Larm einer

Menge“, xXayydgio, -alvco, -dro> ..einen lauten Schrei tun, anschlagen worn
Hundc)", yJA£(o ..klingen, schallen, bes. von wirrem Getos; erschallen lassen"

(*y.kayy>(o; y.kdyl-or, ryj.ayov
,
yJy.kayya

,
y.ey.b]y<6g)\ y.kcbCco „schnalze, schreie";

lat . cliingo, -/ re „schmettern (Trompete ; schreie, krachze (von Vogeln)
danger ,,Vogelschrei"; [nicht hierher mir. ro-chiehlaiy (Zupitza Gutt. 118),

da nach Pedersen KG. II 493 „wurde erschiittert“, unter Verb, mit cluiche

..Spiel, spielen 1

, ebebtabn ,.pflege, iibe aus“, die trotz Fick II 4 103 der Bed.
wegen nicht mit y.kd)ooco

,
got. hlaltjan zusammenzubringen sind; iiber ir.

dess s. u. sqcr-, sqcrei-s- ,,drehena
]

;

aisl. hlakkn (=Iat . ciangoi „schreien i Adler), jauchzen"; ags. hlacermuj

(Ilolthausen IF. 25. 151) „Geschwatz, Larm‘‘; lit. IdagH't. lett. kladzet

,.gackern", lett. li.lgdt „schreien“, lit. klcgcti „laut lachen‘‘;

/-Formen lit. sukl'igo „er schrie auf‘, lett. liidsmdt „schreien wie ein

IIabicht“, lett. kTicdzu, Id'teyt, Iter, liaigdt „8chreien“ (Leskien Abl. 275,
Muhlcnbach-Endzelin II 231 f.) ; ?t-Form lit. klugeti ,,glucksen“

;
russ.-ksl.

klcgztati, Mehdnti „schreien, bes. vom Adler“, abg. khcbfo ,,Zahneklappern“
(usw., s. Berneker 511), abg. klokostq, -otati „glucken, gackern“ (usw.,

Berneker 521); mit ebensolcher ausl. Tenuis:

Gr. y.hboaw ,.glucke“ (spat, vielleicht eher Ruckbildung aus y.kcoygog,

Debrunner IF. 21, 248, Boisacq s. v.), mir. docc. cymr. usw. doch „Glocke“
die Quelle von dt. lilocke usw.; s. Vf. LEWb. 2 u. clango mit Lit., Falk-
Torp u. klokke.

Got. hlahjan
(
hloh ), ahd. (usw.) lahhcn, lahhan „lachen“, Muhtar n.

..Lachen, Gelachter“, ags. hleahtor „Gelachter, Jubel, Lust“, afries. hlacha
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„lachen“, Kaus. aisl. klpgia „zum Lachen bringen'-. got. ufhlohjan „auf-

lachen machen'-.

Ags. Jiltgan „to give a reputation for (wisdom); attribute to“ hlisa, hligsa

„Bericht, Ruf, Ruhm“, mndl. lien be-hen
,
liken „sagen, melden“, ndl. belijden

,

afries. hUa „melden, bekennen“(Fick III 4 112, Franck- van Wiik EWb. 2 47 f.),

lit. klinku M'tkti ,,plotzlich pfeifend aufkreischen“, klykiii, klf/kti „kreischen“,

Mykauti „quietschen“, abg. kliknqti „aufschreien“, klicati „schreien, rufen“,

Mill* „Geschrei“ (usw., Berneker 519, Trautmann Bsl. Wb. 136).

Ahnliche Schallworte sind lat. glocio, -Ire „glucken“, mhd. klukken, ags.

cloecian ds. (nicht nach Zupitza Gutt. 163 zu lit. ehugauti „schluchzen“,

auch Falk-Torp u. klukke ), ksl. khcati ,,klopfen“, lit. klnksiti ,,glucken“

(u. dgl., Berneker 525 u. khcajq 1.2.), aisl. klaka „schwatzen“, engl. clack

„Rasseln, Klappern; Muhlglockchen", mhd. Klechcl, Kleckel „Glocken-

schwengelY Reimworte bietet die Schallwz. qer-. Vgl. Curtius 3
3, Fick I 3 70,

I 4 395 f., II s 103, III 4
1 10, J. Schmidt Yoc. 497, Zupitza Gutt. 118 KZ. 36

241, Vf. LEWb. 2 u. clavgo.

klep- „feucht“.

Gr. y.Mjia? • voteqov jrgkcbde;, >j Saar, fj vygov Hes.

;

air. claain „Wiese“ iklop-ni-);

lit. slampii, siapti „nafi werden“, slapuma „nasse Stelle auf dem Felde“,

ilapias „naB"', lett. slapet „naB machen“.

Fick I 4 428, II 4 103, Zupitza Gutt. 37 (: Wechselform lit. szldkns

, Tropfen“ . Die germ. Sippe von nhd. Schlamm und schlabbeni halten

Fick III 4 537, Falk-Torp u. slabbe und slam ,
Kluge und Weigand-IIirt

s. vv., Trautmann Bsl. Wb. 306, mit Recht fern.

S. noch u. lieu- „spulen“.

klep- „verheimlichen, verstecken, stehlen“.

Gr. xkenTco „stehle“
(
y.ey.kocpa

,
iy.Mjirjv und ex/Jqp&rjv I, y./J.~tos n., y./.eupa

„Diebstahl“, y./Jzirr]i; (daraus lat. clepta ), y.konos, xkonevg, y.hbip ..Dieb“,

xlonrj „Diebstahl“;

lat. clepo
,
-ere „heimlich wegstehlen“, got. hlifan „stehlen“ (hbftus ,.Dieb‘‘ ); mir.

claain (*klopni-) „Betrug, Schmeichelei“, duainech ,,triigerisch“; apr. auklipts

,,verborgen“ (ohne Grund von Hirt BB. 24, 269 ferngehalten). Schade Ad.

Wb. 406, Curtius 5 149, Fick 1 4 395, II 4 103, III 4 111, Zupitza Gutt. 118,

Vf. LEWb. 2 u. depo (und clipeus; s. iiber letzteres u. kel- „bergen“), Traut-

mann Bsl. Wb. 137. Anders Buga Kalba ir s. I 71 (
anklipts zu lett. klip is

„SchoB“); s. auch u. qlcp-. Mit anl. si- aus sql- scheint verwandt lit. slepiu
,

slSpti „verbergen“ (s. Siebs KZ. 37, 285, van Wijk IF. 34, 375 f.).

Fern bleibt arm. koloput „Diebstahl“ (s. Pedersen KZ. 39, 378); des-

gleichen abg. mklenqti, Aor. saklepe „schlie6en“, ksl. sa-klejn, za-klojrb

„SchloB“, za-lclopiti „zuschlieBen“, poklopz
,
.Deckel, Tiir“, deren Bed. viel-

melir auf der Scliallvorstellung „zuklappen“ beruht (Berneker 5 1 2 ff. ).

Die Bed. macht wahrscheinlich, daB klep- Erw. von kel- ,.verbergen“

sei (Curtius aaO., Persson Wzerw. 51, Brugmann IF. 20, 223, vgl. die unter

kel- erwahnten Labialerw. von einer ?«-Basis *kclfi~; mhd. hu!ft „K6cber“

scheint geiadezu Tiefstufe unserer Wzf. zu sein, wie apr. auklipts); apr.

auklipts zeigte dann westidg. Guttural.
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qlep- „mit den Armen und im SchoB zusammenhalten“?

Mhd. lafter „Klafter“, lett. kl'epis „SchoB, SchoBvoll", lit. klebys „Arm-
weite, Klafter, Armvoll“ \b vielleicht naeh glebys „Armvoll“). Persson Beitr.

592 f. a 1, der wegen ai. kalapa-li „Bimd, Biindel“ eine zweisilbige Wz.
qolep- „umfangen“ ansetzt, wenn letzteres nicht etwa doch nach PW. und

Siitterlin IF. 19, 567 f. aus kald „Teil“ und CLpa- zusammengesetzt ist, als

„was die Teile aufnimmt, zusammenhalt 1
'; anders, aber verfehlt Charpentier

IF. 29, 394). Buga Kalba ir s. I 71, Miihlenbach-Endzelin II 224.

Anlautvariante neben lit. glebys
,

dt. Klafter ? (s. u. gel- ,,ballen“). — Ahd.

halftra „Halfter“, lit. k'l
lpa „Schlinge, Steigbiigel“ (Persson) s. u. sqel

,,spalten‘\

klem-, klem-, kleiu- (kaum besser als Idem- : khm- anzusetzen) „schlaff,

matt, siechA

Das Ai. bietet einerseits klanryati, klamati ,,\vird miide, erschlafft", andrer-

seits gramyati „wird miide, miiht sich ab, kasteit sich“, granta- „ermiidet,

abgearbeiteU, grama- m. „Ermiidung, Mudigkeit, Erschopf‘ung“ (idg. Reiben-

wechsel? auch die Doppeldeutigkeit der Liquida erschwert das Urteil; von

germ- „ermiiden“ jedenfalls wenigstens durch die Yokalstellung geschieden);

gr. ydapagav 4 n/.adaQav. aa&evi] Hes.; air. clam „aussatzig“, eymr. acorn.

claf

,

mbret. claff
,
nbret. klahv, linu „krank“. Fick I 4

48, II 4
100, Peder-

sen KG. I 163. Sehr unsicher lat. dement „mild, sanft“ (Fick II 4 inO,

Thurneysen Thes. zw. ; iiber andere Deutungsversuche siehe Vf. LEWb. 2

s. v. mit Nachtrag 868; nicht iiberzeugend Petersson LUA 1916, 61: *klek-

sment- zu ai. glaksnd- ,.glatt, weieh, zart“).

Ai. klamyati nicht zu qel- „schlagen <-
' (Petersson LUA 1916, 27 zw.).

qleno- ,,Ahorn“, z. T. mit noch ungeklartem i, ei.

Maked. y.hroxoo-yov (s. G. Meyer IF. 1, 325 f.) „Ahornart !

% gr. ykeivor

(Lw.)

;

mnd. loncnholt „Ahornholz“;

nd. lone
,

lane in pomm.-riig. Ion usvv. „Ahorn“
(
*hluni-s

; s. Schroder

IF. 17, 316; aus dem Nd. nhd. Lehne, Lenne „Spitzahorn“) = aisl. hlynr

(hlunr), dan. Ion, schwed. lonn „Ahorn“, ags. hlyn ds. (wohl besser als

him). Daneben ahd. mhd. lln-, Ihn-boum
,
nhd. Lein-, Leim-banm, -ahorn.

Lit. (mit ganz unklarem v) klevas „Aborn“.

Russ. Idem „Ahorn“, serb. kl'en und lljen ,,Feldahorn“, /, tin
(
*khnx>

)

„Art Baum“ usw. ;s. Berneker 512) s. G. Meyer IF. 1, 325 f.. Schrader

RL. 33, Falk-Torp u. Ion. Berneker aaO
,
Trautmann Bsl. Wb. 136.

qleng- und qlenq- (letzteres durch Ass. an den Anlaut?) „biegen. winden,

zusammendrehen".

Lat. dingo, -ere ,,cingo oder cludo“ (Paul, ex Festo 49 L., GlossenJ;

aisl. hlekkr ..RingA PI. hlekkir „Fessel, Kette“
(
*hlnnki =) ags. hlence

,
Glied oder Ring in einer Kette“: ahd.

(
h)lanca „Hiifte‘ £ (,.Einbiegung ‘

oder ..Stelle wo man sich abbiegt 11

), mhd. lankc „Hufte, Seite. Lende.

WeicheA mhd. gdenkc „Biegung", nhd. gebnk Subst., gdmk „biegsam“,

mhd. lenkrn ,,biegenA nhd. lenten ,.leiten". ags. hlanr ..schlank. diinn"
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(eigentl. „biegsam". Ob auch ags. Mine „Abhang, Rain, Hiigel" (Tick III 4

11 Of.)? Mit ausl. Tenuis abg. klec-q
,

-afi „knien“, ksl. klekno
,
-nqti „sich

knien", poMqcn-jq, -ti „sich kriimmen; hinken", russ. kljafo „Knebel, Quer-

holz" („*Krummholz“) usw. (a. Berneker 514f., 524).

Ygl. Johansson PBrB. 14, 298f. m. Lit. (s. auch zu glng- „Milch“). Aber
ai. cfwkhala „Kette, Fessel" (Fick I 4 395, Zupitza Gutt. 69 IvZ.- 36, 58)

s u. her- „drehen, flechten". Alte Beziehung zu
(
s)qel- „biegen" iEhris-

mann PBrB. 20, 53) ist unsicher, dazu vgl. immerhin
(
s)qreng'h)- neben (s)qer-

„drehen". Theoretisch moglich ist es daher, auch die Wz. sleng- „biegen“

(ahd. slingan usw. aus *sqlenq- erleichtert sein zu lassen.

kloibho-, kllbho- etwa „in Pfannen gebackenes Brot“.

Got. hlaifs „Brot“, aisl. hleifr
,
ags. hlaf, ahd. hleib

,
leib „Laib Brot, Brot“;

mhd. lebe-kuoche
,

-zelte „Lebkuchen“: gr. yJJfiavog - att. y.otjiavog) „Geschirr,

in dem man Brot buk“ (stammt zugleich mit der Sitte, das Brot in

pfannenformigen Gefafien zu backen, aus einem nordlichen Gebiete, in

dem Med. asp. zu Media geworden war).

Aus dem Germ, stammen lett klaips „gro6es Brot“ und slav. chlf-bi,

„Brot !

‘ (oder urverwandt, falls slav. ch aus kh 1) ; aus wruss. chleb (gesprochen

chln>) durch Kreuzung mit lit. kepnlas „Laib Brot" stammt wieder lit. kliepas

„ein groBer Laib Brot".

Die Anlautfrage wiirde (wenn slav. chlrfjz nicht fur urspriingliches qh- aus-

zubeuten ist) sich erst dadurch komplizieren, wenn auch lat. llbum „Kuchen,

Fladen" verwandt ware, was nur unter einer wenig ansprechenden s-

Dublette s(q)!oibho-, s(k)libho- moglich ware: doch ist lilmm als sakrales

Wort vielleicht doch mit libdre zu verbinden (Persson Beitr. 303 f. ; un-

glaublich ist die Ankniipfung an lit. Idibas „schlank, diinn", ksl. libim

„gracilis“ als „diinner Fladen" durch Wood MLN\ 24, 49, Berneker 389).

Lit. bei Yf. LEWb 2 u. llbum, Berneker 389.

klou-nis „Hinterbacke, Hiifte".

Ai. eroni- m. f., av. sraoni- f. „Hinterbacke, Hiifte", lat. dunis „Hinter-

backe, Hinterkeule, SteiB bei Menschen und Tieren" (elunacuhini „kleines

Schwert oder Dolch, das man hinten trug"), cymr. corn, chin Hiifte",

hret. klun „Hinterbacke“, aisl. Maun n. ,,Hinterbacke“, lit. szllimits ..Hiifte,

Oberschenkel, Deichselarm", apr. slaunis „Oberschenkel". Die Lautform

von gr. xlovig, -tog ..SteiBbein" (xkoviov „Hiifte", xXortargg • nagapgQtog

p,a%aiQa Hes.) ist weder aus *y.lo^-vig (Fick I 4
48), noch aus idg. Yokal-

alternation (Pedersen KG. I 121), noch durch Annahme von w-Epenthese

in den iibrigen Sprachen (Kretschmer KZ. 31, 449) zu erklaren; auch

Kreuzung von *y.Xovvig mit xlovog „heftige Bewegung" (Brugmann Zum
heutigen Stand d. Sprachw. 70, Schulze Qu. ep. 105 Anm. 1, Brugmann
Festgabe f. Kaegi 7' oder mit yow (Holthausen PBrB. 13,590) floBt wenig

Vertrauen ein; daher vielleicht als idg. *ql-ono- zur Wz .
qel- „drehen“ wie

abg. kotino „Knie“, klr. cilcn (ursl. *,'dm „Glied" usw. (Petersson IF. 35.

269 ff).

Ygl. Curtius 5 150
,
Zupitza Gutt. 186 (Lit.

,
Fick 1

4 48. 210, 428. TI 4 102.

IH 4
109, Yf. LEWb. 2 u. clftnis, Trautmann Bsl. Wb. 306. Zu ai. eroni-

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 33



500 qlon kse-, ksa-

zunachst nond- (und rravana-) „lahm“ (Gebrechen haufig vom betroffenen

Korperteil benannt; v. Bradke KZ. 34, 152ff., Wood IF. 18, 28; aber lat.

claudiis s. vielmehr u. *qleu- ,.Haken“). Weiter scheint idg. *klou-ni-s als

,,Stelle, wo der Korper einknickt“ auf einer Wz. *klou- (^klent) etwa

,,knicken“ zu beruhen, vgl. lit. slu-mas
,
-has „hinkend“, slubuoti ,.hinken“.

Got. hlaupan „laufen“ (Lit. u. quelp- „mit den Knien einknicken -1

). Gegen
Anreihung von aisl. hlyr „Wange‘‘ usw. (Wood IF. 18, 28 unter einer an-

genommenen Gdbed. „biegen“ der Wz. *kleu-

)

s. u. ldeu- „horen‘‘.

qlon- „Nasses“.

Lit. Manas „Pfiitze" : aisl. ags. hland n. „Harn“
(
qlojan-to-m). Zupitza

Gutt. 118, Falk-Torp u. land II, hland nicbt nach Charpentier KZ. 40, 437f.

zu ai. ldidyati ,,ist oder wird feueht“, kleda- ,,Feuchtigkeit“ (sei wegen
kladwant- ,/eueht?" AY. 7, 90, 3 Ablautneuerung zu /did- = qhd-) als

Iilo-n-to-; die Annahme von Auslautwechsel d:t in der nur aus zwei Gliedern

bestehenden Gleichung nimmt ihr jede Uberzeugungskraft (auch nladog,

nkadagog reikt er zu Unrecht an
,

hland auch nicht nach Uhlenbeck

PBrB. 30. 277 zu lit. slclistit, sklindau, skllsti „auseinanderfliefien, iiberflie6t“

(/-Wz.. s. Leskien Abl. 283), s. noch sq'id- ,.platsehern“. Anders Trautmann
Bsl.Wb. 136.

ksap- ,,faulen‘‘.

Gr. oanodg ,,faul, ranzig, schimmelig“, oqno)
,

dor. ockrco „lasse faulen".

iousiqv, oeoijna „verfaulen, faul sein
-

‘, ofjytg „Faulnis, Gahrung, Yerdauung'-,

at] (/’, --to? „fauliges Geschwiir". Lit. suptt, siipti ,,faulen“. susziipqs „ver-

fault“. Fortunatov BB. 3, 71, Zupitza BB. 25, 92 f. ; letzterer unter Kon
struktion eines Anlautes /osm-, was entbehrlich ist, da bait, u auch sonst

Reduktionsstufe neben idg. o, d (gegen den Wzansatz snaps G. Meyer
Alb. St. Ill 53, GrGr. 3 298'.

Nicht einleuchtender verbindet Liden Stud. 51 f. ar/not usw. mit ai. kyakn

n. ,.Pilz“, wobei att. a- (statt <-) Ionismus sein miiBte.

kse- oder eher ksa- „brennen (versengt, dunkel??)“.

Ai. ksdyati „brennt“, ksati- f. „Glut“, ksamd- „versengt, ausgedorrt, ver-

ti-ocknet“ (= aisl. samr „dunkelgrau“?? Fick 111* 434), ksara- „brennend,

atzend“ (= gr. gygog „trocken“? s. u.), Kaus.ksCLpdyati „macht brennen“;
zu letzterer p-Form vielleicht (Pedersen KZ. 39, 426) arm. cav „Schmerz“
(vgl. „brennender Schmerz“), rasnum „ziirne“, aor. caseay („*hitzig sein“;

s — ps-); zu ksuma- wohl arm. eamak „trocken“ (s. Hiibschmann Arm. Gr. I,

499; und liber die triigerische lautliche Gegeninstanz cor : grjgog unter

kscr- „trocken“). Die arm. Worte weisen auf ks- ; da ihr a eher a als a

fortsetzt (ram-al; dann = ksamd-, cav- = ksdp-ayaiti
)

und aisl. samr doch

wohl fernzubleiben hat, ist die Wz. eher ksa- als kse-; nur ist dann gr.

grjgov, das in einer Bed. („trocken“ als „verbrannt“?) ohnedies von kidrd-

aktiv „brennend"‘ absticht, fernzuhalten, da es von £eoog, -ov ,,trocken(es

Land)“ nicht abgetrennt werden kann, und ist Dehnstufenbildung von kser-

aus; letzteres ist allerdings vielleicht aus ksa- erweitert.
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qsei- „licht“.

Av. xsae-ta-, f. xsov&ni- „licht, strahlend, herrlich", a-xsae-na- „dunkel-

farbig" (eig. „nicht licht“, Bartholomae IP. 5, 360 Anm. 1 ); xsaeta- = aisl.

seidr „merlangus carbonarius, Kohlfisch"? Fick III 4 422, Falk-Torp unter

sei zw.

qseip-, qseib- „werfen, schwingend schleudern, in schwingender heftiger

Bewegung sein“.

Ai. ksipati „wirft, schleudert", kaus. ksepayati, ksipra-h ,.schnell“; mit

Media aksl. oiiba-jq
,

-ti ,,sich abwenden", russ. sibatz „werfen‘\ sibkij

..schnell", osibdfo „abschlagen“, osi-batbsja „sich irren“. Zupitza BB. 25, 93 f.

Aber ahd. sib ,,Sieb“ (Wood IF. 13, 120 : sieben durch Worfein bewerk-

stelligt) wohl zu *seip- „ausgiefien, sieben '.

Uber den wenig iiberzeugenden Yersuch, qseip-, -b- mit sneip-, -b- (ahd.

sivafan, av. xswiwra- usw.) und mit ueip, -b- (ai. vepate, lat. vihi are usw.)

mittelst eines Anlautes qsu- oder squ- zu vermitteln, s. unter diesen Wzln.

Uberhaupt auf ganz anderer Anschauung beruht gr. oxomog, dt. Scheibe

usw. (s. u. sqei- ,,schneiden“, Wzf. sqei-p-).

qseu-, qsu-(??) und sqeu
,
squ- (besser sqheu-, sqhu-). z. T. mit /-For-

mantien, etwa „Gezweig, Gestriipp"?

Lit. sfcuja „Tannennadel und -zapfen", lett. shuja „Tannenreisig", nach

Miklosich EW. 92 zu russ chvoja f., chvoj m. ,.Nadeln und Zweige der

Nadelholzer", klr. chvoja „Tangel, Nadelbaum", skr. hv'oja ,,Baumzweig,

bes. junger, zarter Zweig“ usw. i Anlautwechsel sq- :
qs- ist trotz Uhlenbeck

IF. 1 7, 9S weniger wahrscheinlicb, als Pedersens KZ. 3S. 394, Jagic-Fest-

sehrift 2 1 8 f
. ,
Annahme von si. ch- = qh, so dafi die Sippe mit sqh- : qh-

anzusetzen ist
;
neben sqtt-ia (lit.) und qsu-oki (si.) als 3. Ablautform viel-

leicht sqou-io- in russ. chujz „penis“ (Berneker 408). Auf *squ-iid mit

<-Weiterbildung fiihrt man zuriick ir. see „Hagedorn“, Gpl. sciad i *squ-

iia-t-), cymr. yshyddad ds., corn, spethes ,,Dornstraucb, Gestriipp“ Peder-

sen Jagic'-Festschrift 218fF., KG. I 68, Lehmann KZ. 41, 394; die slav. Worte
von den bait, und kelt. mit Petersson KZ. 46, I40ff. zu trennen, ist kein

AnlaB). Petersson aaO. sucht die nicht mit i-Formantien weitergebildete

Wz. in ai. Mu-pa- m. „Staude, Busch" (“Yerwandtschaft mit np. cob „Holz,

Stock" und mit arm. cup „Stab“ ist unsicher”, Uhlenbeck Ai. Wb. 72), zw.

in ai. ksit-ma „linum usitatissimum", ferner in slav. *chz-buzz, -bzcdz, -bztz

„Holunder“ (z. B. mit bzzz ds., s. u. bhago- „Buche" und mit *bhutom =
ipvzov), z. B. in poln. chebzina, ruthen. chobza, serb. habat (eine Gdbed.
,,Strauchwerk“ vermutet dafiir auch Berneker 410 unter clizbziz, aber mit

anderer Etymologie : zu russ. usw. chobotz „Schwanz“) und noch fraglicher

in russ. chmyzz „Gestriipp“ (Erw. von *chzmo- : ai. hsunia) und ksl. *chvra-

stije „Reisig“, russ. chvorost „Reisig, Strauch" (qsu slav. orsto- ..Gewachs"

zu abg. rastq „wachse"). Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 268.

qseu-, qsneu, qneu-, sneu- und ahnliche Nachahmungen des Nieslautes;

der ursprachliche Bestand ist nicht scharfer zu fassen.

Ai. ksauti „niest“, kZuti- f. „das Niesen", Hava- m. ds. ; lett. sliaut,

slcaudet, lit. liaudeti „niesen“. Mit Nasal (der vielleicht ebenfalls zur

33*
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Lautnachalimung bei verhaltenem Niesen gehort; man erinnert andrer-

seits an qs-n-m : qs-eu- „kratzen“ zu qes- ds.) **qsneu und — vielleicht

daraus vereinfachtes — *sneu und *qneu- in mengl. snesen, engl. sneeze

..niesen" (ahnlich nd. sniisen, dan. snnse ,,schnobern, -wittern"), npers.

isnosa, asnbsa „niesen“ (ahnlich lit. sniaukti ..schnupfen")
; ahd. niosan

,
mnd.

mengl. ncsen, aisl. hnjosa ,,niesen" (wieder verschieden, aus *pneus, ags.fnco-

snn
,
hoW.fniesen „niesen", vgl. aueh mhd. phmtsen

,

niesen, schnauben"; esspielt

wohl die Wz. von gr. nveco , zivevya herein). Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 266.

Im Slav, ein kwh-, kyeh- aus Ms- (z. B. skr.-ksl. kshnovenije ,,Niesen'',

klr. kychaty) und rsch- cich- (*kts- ; z. B. russ. c'echs ,,Niesen", achats
,
cAchcUs

,,niesen").

Ygl. Zupitza Gutt. 9, BB. 25, 95, Uhlenbeck Ai. Wb. 72, Fick III 4 100f.,

Falk-Torp u. fnyse,
nyse

, snuse, Berneker 165, 658.-

kseud- ,,klein stampfen".

Ai. kioduti „stampft, zermalmt", ksoda- m. „StoB, Stampfen, Zermalmen;

Mehl. Pulver. Puder", kinulrd- ..klein. gering; niedrig, gemein", Komp.
ksoihyas-, kmdra- n. ..Staubchen"; abg. clinch ,,klein; diirftig, gering.

schlecht; Komp. chnzds/s i: ai. k^ldiyas-).

Pedersen IF. 5, 60 f. mit fernzuhaltendem, so der u. *qseud- „Fliissig-

keit" behandelten Sippe von ai. k-6das „Flut". ferner — wie auch KZ. 39.

428 — von gr. ipvdgos ..liignerisch", endlich von lit. siaudjs „Strohhalm".

simulaT ..Stroh", deren Bed. mit der von ai. ksocla- nur kiinstlicli zu ver-

einigen ware und die ini Gutt. von chads abweichen wiirden).

qseud- ..Fliissigkeit" (nur arisch).

Ai. ksodas- n. ..bewegtes Wasser, Flut, Wassermasse, Strom" = av.

xsaodah- n. „FIuB, Strdmung, Wasserschwall", xsudra-, xsudra- ..fliissig;

n. Fliissigkeit", xsitsta- (*ksud-ta-) ..fliissig, breiig, geschmolzen‘‘, fsra-

xiuostra- n. ..YorwartsflieBen". Lit. bei Cbarpentier IF. 28, 178ff., der eine

Wzvariante ksn-i-(d-) in folgenden, schon wegen der verschiedenen Be-
deutungswendung auf schleimiges Bedenken weckenden Worten sucht ;

ai. kivrda-, ksvcta- m. ,,Gift“, (mi.) kheta- „Schleim, Rotz", khed aya- „Gift“

(aber k'slra- ,,Milch" nicht mit ks- aus ksu- in denselben Kreis, s. *ksTro-;

und av. xivld- „Milcb" zu lit. svestas „Butter", dessen Anlaut trotz Ch. nicht

wohl aus ksv- herleitbar ist).

Lit.kudus ..ScheiB" (Pedersen IF. 5, 60 f.) ist im Gutt. unvereinbar.

qseubh- ..schwanken, in schwingender Bewegung sein".

Ar. ksiihhyati, ksobhate (ksubhnoti
,

-ndti) „schwankt, zittert", ksobhayati

,,setzt in Bewegung", ksobha-h „Schwranken, Erschiitterung"; av. xsaob-

„in Aufregung geraten" i xsufsqn), np. a-suftun, a-softan ,.in Bewegung
versetzen", yu-iuftan ..zerstreuen", ii->ob „Yerwirrung, Tumult";

poln. chybac, chybnac „schaukeln. hin- und herbewegen; sich riihren.

bewegen", rhybki ,,behend, rasch", klr. chybdty ..zweifeln, unschliissig sein".

chyba ..Mangel, Fehler" usw. Zupitza BB. 25, 94; Berneker 4 1 2 f

;

mit lit.

s- aus qs- (doch s. Berneker aaO.), vielleicht nach Trautmann KZ. 43, 109

auch preuli-lit. snubid, saiibti, lit. sianbiii , siaiibti ..spielend toben, rasen.
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von wilden Kindern; Possen reiBen, Zoten angeben" (vgl. dt. Schwank zu

sueng- „biegen, schwingen"), preuB.-lit. suboti
,

lit. siubiioti ..schaukeln, sich

mit dem Oberkorper wiegen"
(
subinS ,,AfterofFnung"?? Leskien Abl. 310),

siubuokle „Schaukel". Lett, schaublt ,,wackeln machen" (setzt ein *siub- vor-

aus, Leskien aaO.), doch konnen die bait. Formen auch idg. seu-bQi)- sein,

s. u. sen

-

,,biegen", wo auch iiber lit. siipti.

Mit aksl. zybati „schaukeln“ ist preuB.-lit. suboti trotz Bruckner KZ. 46,

234 nicbt zusammenzubringen.

kser- „trocken“; vom Himmel und Wetter auch „trocken = hell. klar\

Gr. gegov (*nur Akk.) ,,festes, trockenes Land', dehnstufig gijoog ,,trocken,

diirr ’ (zur wohl triigerischen Gleiehsetzung mit ai. ksard- ,,brennend“ siehe

u. *kse- ,,brennen“); lat. serescunt (Lucil. I 306) „(die Kleider) trocknen

(in der Sonne) 1
' (verschieden von lac frigore seresrit „wird molkig", das

von serum „Molken" abstamint). serenus ,.heiter, hell, klar, trocken 11 (vom
Himmel und Wetter; gegen die Deutung „*hell wie Molkenwasser 1

' spraclie

das obige serescunt, da dessen Bed. kaum erst nach serenus umgewandelt
sein kann, selbst wenn dies von einer solchen Gdbed. aus zur Anwendung
auf lichten Himmel gelangt ware) Prellwitz BB. 21, 02 (s anch Vf. I^EWb. 2

s. v. gegen die Yerbindung mit ai. ksarati „zerflieBt. HieBt", gr. cf Helgco

durch Brugmann BSGW. 1897. 20, Grdr. I'2 428); sehr unsicher mir. surd

„glanzend, hell(?/‘ Fick II 4
306); walirscheinlich ahd. serawen ..trocken

werden, tabescere, languere, marcere 1

', mhd. nhd. serial .,verdorren. welk

werden 11 (Pedersen KZ. 36, 329, KG. I 78, Persson Beitr. 577; nicht nach

Schroeder IF. 17, 465 zu einem idg. *ser- ,.einschrumpt'en = biegen, sich

biegen", s. u. *ser- „Sichel“).

Ir. serb, cymr. chweric, corn, wherow, bret. chouero „bitter“ (von Pedersen

aaO. initunserer Sippe und gleichzeitig mitai. ksard- „brennend. atzend“ usw.

— s kse- ,.brennen“ — verbunden bleibt fern (Anlaut muB wohl sn sein, siehe

auch u. suros ,,sauer"). Desgleichen arm. cor „trocken“ (s Hiibschmann

Arm. Gr. 1 485; arm. r- nicht aus ks-). Formed und z. T. in der Bed.

unwahrscheinlich ist Petersson’s Stud, zu Fortunatovs Regel 58 Zuriick-

fiihrung von cech. chfada
,

chfadu, alt. chrieda oder chi'eda ,,Abzehrung,

Schwund", vhfadnouti „welken, dahinwelken
;
darben; einschrumpfen“, skr.-

ksl. chreds
,
chrudi „crispus“ (Gdbed. wohl „verhutzelt. verkrunkelt11

) auf

ein *ksr-endo-, -ondo-.

DaB kser- eine Erw. von kse- oder eher ksd- „brennen, versengen" sei

(Fick 1 4
31, Prellwitz, Persson aaO.), ist denkbar, vgl. zur Bed. aT&u) „brenne“

: aidgiog, ai. idhriya- ,,zur Himmelshelle gehorig" und lat. areo : ardco.

kslro- „Hilch, Molken”.

Ai. ksJra- n. „Milch"; alb. hire .,Molken‘‘. Pedersen IF. 5. 45, KZ. 36, 277.

Nicht zu rechtfertigen ist Charpentier’s, IF. 28, 17Sff., weitere Ankniipfung

an ai. ksveda- ..Gift" usw. unter einer Wz. *kseu-, *ksu-ei- „FeuchtIgkeit".

ksuelp- „pfeifen“?

Gr. oakjir/g „Trompete“ zu lit. svil/uu, svdjiti .,mit den Lippen pfeifen",

lett. svilpju, svilpt, svilpuot ds., svilpis ..Dompfaflf" ? Curtius 287: unsicher

weil die bait. Worte vielleicht jiingere Schallworte.
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DaB mit Anlaut k[s]u- auch ags. hwilpe „ein schreiender Meervogel",

ndl. wulp ,.Regenpfeifer“, nd. {reycn- ) wilp, ivalp, wolp ds verwandt seien

(-p- aus -pp- aus -jm-h, ist ein schwanke Konstruktion; wohl zu aisl.

hvellr ,.gellend" usw. (s. qkeZ).

kpei- ,,siedeln, sich ansiedeln, eine Niederlassung griinden".

Ai. kheti, kbiyati ,,weilt, wohnt”, av. saeiti ds.. ai. ksiti-, av. iiti- „Wohn-
platz, Siedelung”, ai. ksetra -, av. soidr'- n. ,,Grundbesitz, \Yohnplatz“, ai.

kitma- m. ,.ruhiges Verweilen";

arm. (Hiibschmann StraBburger Festschrift 1901, 70 f. ! bUn, Gen sini

..bewohnt. bebaut, bliihend, Dorf, Weiler” (vgl.bes.gr, y.xoivu)\

gr. y.xpm ,,grflnde‘‘, evy.xif.ievog ..wohl gebaut (Haus, Stadt', wohl an-

gebaut, bestellt (Land/ -

, ex-y.xtxog ds., TxsQixxiovsg, jzEgiy.ztzcu ,.Umwohner,

Nachbarn". auq ly.rioveg .,herumwohnende‘' (zur Form apcpiy.xvovsg Lit. bei

Boisacq 525 Anm. 2 ,
y.xLoig ,,Anbauung, Ansiedelung“, y.xoiva iRhodos,

Karpathos) „\Vohnsitz, Gemeindebezirk”, auch y.xiXog „ruhig, still'' (eigentl.

„an die Siedelung gebannt, gezakmt" nach Osthoff, Patrubany’S Sprachw.

Abh. II 72 ff., 1 30 f. Par. I 68; nicht zu lat silco nach Froehde BB. 21, 329,

Brugmann I 2 791 — aber nicht mehr IF. 17, 320 —
,
Bechtel Lexil 206,

s. iiber dieses u. **ei ,.entsenden, los-, nachlassen”);

lat. situs ..gegriindet (urhs a Philippa sita), gelegen. wohnend” zu-

sammengeflossen mit situs „stehngelassen; beigesetzt, von Toten‘ : das samt

sirw, 2)ono ))Ositus zu *sei- .,entsenden”, s. d.; situs in alien seinen Bedd.

mit OsthotF aaO letzterer Sippe zuzuweisen, verwehrt vor allem die Bed.

gegriindet").

Vgl. Froehde BB. 1, 198, Collitz BB. 18, 214, Kretschmer KZ. 31,429,

Brugmann I'
2 675, 790, Yf. LEWb. 2 u. sittis.

Ahd. Si-dal, as. sethal „Sitz, Wohnsitz“, ahd. sidilo agricola'' s. u. sed-

,,sitzen" idg. *sc[d]-tlo-, de Saussure Msl 6, 246ff. ).

Lit. szrimyna, abg. sctnija „Gcsindea s. u. kei- „liegen‘‘.

qpe ij-, qpa(i - „erwerben, Verfiigung und Gewalt woriiber bekommen”'.

Ai. ksuyati „besitzt, herrscht' 1
[*qpoi-eti) = av. xsayeiti „hat Macht, Gewalt,

herrscht, verfiigt woriiber, besitzt", ai. ksatra- n. „Herrschaft“, av. ap.

av a&ra- n. ,.Herrschaft, Reich
; Herrschergewalt" urar. Neubildung zu ksuyati,

indem dessen y als Praesenssuffix gefiihlt wurde, Kretschmer KZ. 31, 430f.

;

auch der Typus datrd- n. .,Gabe“, idg. *d-e-trom zu do-, wirkte mit
,
ap.

xmyadiyn- „im Besitz der lie rrscherge wait "'

s. dazu Bartholomae Airan.

\Yb. 553 f. m. Lit. , Xsayurban „Xerxes ".

Gr. y.xdouau „crwerbe‘ = kinynti), Pf. xexttj/icu „besitze“, xxeavov (vvolil

diss aus ’y.xd-avov, und erleichtert durch eine Flexion y.xaexat : *y,zeopai

aus y.raoiiai) „ Besitz, Eigentum, Vermogen“, y.xeag, Dat. PI. y.redxEooiv ds.,

y.xijfiu ..Erwerb. Besitz, Eigentum", y.xfjvog n.. PI. , .Besitz, Vermogen, auch

bes. an Herden ", Sg. ,.das einzelne Stuck Yieh "

;
mit demselben Anlaut-

verhaltnis wie zwischen y.xeivxn : gort y.axaoyJxt] auch <PiXo-oy.y =
-y.ryxyg tatt. Vase; Kretschmer KZ. 31.4381.); durch Kreuzung von zy-yztjotg

und x'u-.xnmg i; ,-rd/ta) entstand dial, tyxxaoig wohl a) ,,Erwerb” (Boisacq

u y.xdo/iat m. Lit. . S. Bartholomae Ar. Fo. II 168, J. Schmidt PI. 148 f..
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Kretschmer aaO.; Yermittlung mit der Sippe von na/ia, gxdoaodai siehe

lieu- „schwellen“) ist unmoglich trotz J. Schmidt PI. 41 1 ff. (xxij- : *txjx&- nach

dem Yokal geregelt) und Hirt IF. 17, 390 (qpuc-, woraus qpe- und quP-\

aber ixa/ua hat n- aus Am-!). Fern bleibt gr. icppifiog „machtig, gewaltig,

edel“ (Collitz BB. IS, 226 f.; scheitert am Labiovelar, der dann wegen
ixp&ijuog der Wz. zuzuteilen ware; mit Schmidts obiger Lehre nicht glaub-

lich so zu verbinden, daB man an /?- aus g“ vor i, z. B. in fttog , erinnert)

;

ebenso lat. satelles (s. Yf. LEWb.'2
s. v.).

q|)en- ,,verletzen, toten“.

Ai. ksandti „verletzt, verwundet“ (die weM-Bildung spatatt. xxetvvpu , xxeov-

w/u xxivvvf.u hat damit keinen geschichtlichen Zusammenhang. s. Brug-

mann II'2 3. 328), aor. ksanisthah, Ptc. ksata „verletzt, vernichtet, zerstort“,

aksata- ,,unverletzt
<; = ap. axsata- „unverletzt“

:

Gr. xxeivo) (xxevcb, xaxexxova, sxxaxo. xxdptevog
)

„toten“, avdQoxxaob]

,,Mannermorden“, naxQoxxovog „Vatermorder“; xaxaxaivaj, xaxexavov mit

diss. r-Schwunde gegen das x der Praep., wonach dichterisch auch ein

Simplex xaivco , xexova (Kieckers IF. 36, 233 f. ;
also nicht idg. Wechsel

qp- : q- nach Kretschmer KZ. 31, 428, Schrijnen KZ. 44, 20); gortyn. xaxa-

oxevei (vgl. (Pdo-axt) : -x.xqxqg unter qpe{i)- „erwerben“, Kretschmer

KZ. 31, 438. s. auch Boisacq s. v.).

Curtius 3 157, Fick I
4

29, 392, Brugmann I 2 791. — Uber got. hunsl

„Opfer‘ (angeblich „*Schlachtopfer“ nach Charpentier KZ. 40, 428) siehe

vielmehr u. */cuen- „feiern‘\

kjtlno- „ein groBer Raubvogel".

Arm. ein „Hiihnergeier‘ (o-St., Gen. pi. cnog) = gr. Ixxivog ds. (kons. Kasus
ixxiv-a. -eg ,

Ixxioi Neuerung nach dekxpiv-
;

t-Yorschlag wie in r/dvg).

Hubschmann Arm. Gr. I 499.

Aber ai. cyend- m. ,,Adler, Falke‘ (Fick I 3
55), av. sacna- m. ,,ein groBer

Raubvogel, wohl Adler 1

' (s- aus -s/, s. Bartholomae Grdr. d. iran. Phil. I 37 1

gehort zum ai. Farbadjektiv cytni f. (dazu cycta- m.) „weiB“, gya-wd-, -vd-

„schwarzlich‘‘ (z. B. Uhlenbeck Ai. "Wb. 318, Prellwitz BB. 30, 176, Brug-

mann II 2 1,215); daB auch cin, Ixxivog damit zu verbinden seien, empfiehlt

der Anlaut nicht; denn ein Ansatz kpl- (: kp und : A*/? s. Brugmann I 2 794,

Kretschmer 31,436, Pedersen KZ. 38, 209 ; 39, 397 ;
KG. 1176) ist an sich be-

denklich und hat an den weitern Yerwandten von gya-ma- usw. keine Stiitze.

Unter Ausgehen von einer Farbbezeichnung hat man mit ixxivog noch

gewaltsamer ixxig, -t'dog jjWiesel 11

,
xxig lies., xxiPeq, xvveq ,,Haube aus

Wieselfell' 1' verbinden wollen.

q”hpei- ..hinschwinden, zugrunde gehen“, auch trans. ^vernichten" (z. T. set-

Basis q'i.hpeia?-).

Ai. ksindti, Minot

i

(: gr. *<pihvf-o>), kSayati „vernichtet, laBt vergehn",

Ptc. Mitd-h, „ersch6pft'‘ (= gr. xpdixog; grdvo ’ksitam = gr. x/Jog drpihrov

„unverwustlicher Ruhm‘‘), ksiud-h ds., keiyate ,,schwindet hin, nimmt ein

Ende 1

,
l,iayd-h ,,Abnahme. Untergang“ (: gr. cp&oq f.), ksiti-h ,,Vergehn,

Untergang“ ( - gr. gp&img und -?- lat. sitis; vgl. -tu- St. lat. -situs);
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av. xsyo gen. von „Hinsckwinden, Elend, Not“, xsayo Inf. ,,um zu

verderben" (Bthl. ZDMG. 50, 72!, Wb, 550f., 554);

gr. ep. (p&tvco
,
att. <p&h'<x> (*<p{Hvfco,s. o.) „vernichte“, meist intr. „schwinde

hin, gehe zugrunde". cpdivv-ftto „scbwinde hin, maehe verschwinden“, fut.

<pdlaaoj (att. djiocp&iom), aor. tcp&tcsoa (att. djiecpffioar, s. zur Lesung <p&ao-

Bechtel Lex. 327 f.), irpliiinjc, tp&ipsvog „vernicbten
‘,
pass. „zugrunde gehn 1

',

qp&6>] „Schwindsucht“, ip&iois ds. (s. o.'; durch spiiteres Spirantischwerden

des & iptreadat. ipivd£eiv „Bliiten oder Friichte abfallen lassen. verlieren'
1

,

Riots' dnohia Hes. u. dgl. (Lit. bei Bois. s v.). Z. B. Fict I 4 32,193.
Aus dem Lat. wahrscheinlich situs, -Fts „der modrige muffige Scbmutz und
Schimmel auf lange an dunklen Orten liegengelassenen Gegenstanden, auch
korperliche Unreinlichkeit und alles korperliche und geistige Yerrosten‘‘

(de Saussure Msl. 7. 76, Prellwitz 1 ' 2
' u. qpdt(n. Froehde BB. 21, 329 f.,

Bgm. BSGW. 1897, 19, Grdr. I 2 675, 790f; trotz Osthoff, Patrubany’s Sprw.
Abb. II 72 ff.. I30f . Par. I 68, Pf. 612 nicht besser zu sin

o,
s. aucb unter

*sci- entsenden) und sitis ,,Durst“ (wenn eigentlich „*Hinschwinden, Ver-
schmackten“, dgl. hpos „Hunger“, ai. llyate ,,verschwindet“; vgl. Kuhn
KZ. 3, 77, Osthoff MU. IV 266 A., Prellwitz u. cp&iw, Vf. LEWb. 2

s. v.,

wo iiber andere Deutungsversuche; von seiten der Bed. trotz Kretschmer
KZ. 31, 430 f. sehr wohl moglich; der formale Einwand Jacobsohns KZ. 46,

58, dafi sitim und sitJculosns einen nicht als U-Abstraktum bestimmbaren
Stamm auf -l voraussetzen, ist kraftlos wegen vrficula neben dem sichern
ft-St. vi-ti-s), dazu siccus „trocken“ aus *,siti-co-s (Lit. bei Yf. LEWb. 2

s. v.).

Uber ir. Unaid „verschwindet -
‘ s. u. *ta- „schmelzen“; und auch air. scitli

„miide'' usw. (Zup. KZ. 37, 393 A. 1) bleibt wohl fern (s. auch u. *sketh-
„beschadigen“). Die Gruppe von ahd. swinan

,
abnehmen, schwinden“

(s. *su~>) ist nicht nach Froehde BB. 21, 329 f. mit unserer Wzl. etwa unter
*qhsue i- zu vermitteln. Mhd. senen „sehnenu

hat trotz Karsten PBrB. 28,
254 ff. nicht -c- (*sinan), sondern (- (*sanjan,

vgl. das aus dem Germ. entl.
— oder urverwandte? — spiitlat. sonium, sonidrl .

I!arrn(o-, -a) „Deckel“.

Lat. (aus dem Gall.) parma „ein kurzer, runder Schild“, cymr . parf-aes
„Schild“

;
aisl. hvarmr „Augenlid“. RMuch PBrB. 17,118; lautlich ein-

wandfrei reiht Zup. 9, 55 aksl. skranija, poln. skron usw. „SchIafe“ an als

*sq*<muni-. S. noch Vf. LEWb. 2
s. v.

q
uas- „husten".

Ai. kasatc „hustet“, kasa- m. „Husten“; lit. kosiu, -eti „husten“ = lett. kuset
ds

,
lit. kosul[/s „Husten“, lett. kasa, kusis, gew. kasus „Husten“ kasl'i „Stick-

husten“, apr. cosy „Kehle“, lit. koserl ,,Luftrohre“, abg. *kash, russ.-ksl.,

russ. kasch (usw., s. Berneker 493) „Husten“; alb. (G. Meyer BB. 14, 54,
EW b. 195, kale f.

(
*kosh) „Husten“, kolem „buste“; a.gs.hwustii, ahd.hwuosto,

huosto, aisl. hdsti m. „Husteu“. Mir. casachtach „Husten“, cymr. pas (qlias-to-),

bret. pas, ncorn. paz ds. (Rozwadowski Rozpr. ak. Krak. Ser. II t. 10, 412).
Z. B. Zupitza Gutt. 58 f. (wo, wie bei Noreen Ltl. 45 unrichtige Ver-

quickung mit hues- „schnaufen“, ags. hwcesan ,,keuchen“), Falk-Torp unter
hostc, m. Lit. Trautmann Bsl. Wb. 1 19, Miihlenbach-Endzelin II 203, 205.
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q
nas-io-, -lo- „Flechtwerk, geflochtener Korb".

Lat. qualum
(
quallus

)
„geflochtener Korb" i *quaslom, vgl. das Deminu-

tiv:) quastilus, -um „Korbchen, bes. Wollkorbchen" (dessen -s- weist trotz

Schulze Lat. EN. 462, Sommer Gr. Ltst. 162 Hdb. 2 191, 252 nicht auf eine

morphologisch unwahrscheinliche Gdf. q'ias-s-io-
;

man kam nicht zu

*quarillas weil zur Zeit als der Rotazismus schon in Entwicklung war,

das Grundwort noch quaslo- oder quazlo- lautete, auch Paare wie *lonsles

„toles“ : tonsillue richtunggebend waren)

;

abg. hoib ,,Korb“ (Yann'ek LEWb. 2 60. Fick I
4 377, Niedermann r und

7 60, Pedersen IF. 5, 53 Vf. LEWb. 2 628, Berneker 586 f.j. russ. kosb .,Korb,

Fischkorb, Fischreuse; Hiirde, Schafstall" (usw., s. Berneker, auch :) ksl.

koktr(j)a ,,Hiirde, Schafhiirde" usw., russ. koseh ,,Korb, Heukorb, Brot-

sack", serb. mdartl. Jcoslje PI. „Zaun" (trotz Uhlenbeck PBrB. 29, 332 f.,

zw. Meringer IF. 18, 258 nicht zu dt. Hag, s. *kngh- ..Flechtwerk“). Auch
gr. xgpog (lat. Lw. camus) „Maulkorb, geflochtener Deckel der Stimmurne,
Fischreuse 1

' (mit *qem- „zusammendrucken“ nicht vereinbar ist vielleieht

(nach Prellwitz 1

,
nicht mebr 2

s. v., vgl. auch Sommer Gr. Ltst. 76. 162)

anzureiben, wenn in *qfias-ino-s Entlabialisierung durch diss. Einflufl des

labialen Formans angenommen werden darf. Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 119.

Aber ir. cas(s)-mongach ,.mit krauser Mahne“ u. dgl. (Fick TI 4 57; freilich

auch kaum zu qos- „kratzen, kammen“ z. B. nach Zupitza Gutt. 103) geht
nicht wohl auf eine Gdbed. „Flechtwerk" zuruck.

qSe enclit. „und“ aus ,*wie“, wie auch zum Pron.-St. q'io-, $“e- des Inter-

rogativums und Indefinitums iin selben Verhaltnis stehend. wie *kc ,.hier'‘

zu Ao-, he- „dieser“ und e Partikel zu <•- „der, er“. Damit identisch

quc hinter Formen vom Interrogativ-Indefinitstamme zur Yerstiirkung

des indefiniten Sinnes.

Ai. ca. av. nt
,

ap. ca enclit. ,,und
:

;
phryg. y.e ,,und‘ (Kretschmer WrZ.

f. K. d. Morgenl. 13, 359); gr. re ,,und“: lat. que; ne-quc — osk. ncp, umbr.
nep „neque‘"' = air. na-ch, mcymr usw. nnc ,,nicht“ (zum a aus e s. u. ne

..nicht'
1

'), got. ni-li (usw. s. u. ne) „nicht“; (s. auch ahd. usw. noli unter *nu
„nun“ ; bulg. ce „aber, und, dafl, weil“, cech. alt a-ce ac „wenn“, poln. acz

„obgleich, obwohl" (s. Berneker 22, Osten-Sacken IF. 33, 250 .

Den indefiniten Sinn verstarkend (genaueres bei Brugmann II 2
2, 352 f.)

z. B. Mfca, av. cis-ca „wer irgend, welcher irgend" in Relativsatzen mit

dem Rel.-Pron. ya-, av. ciica auch „jeder beliebige"; arm. z. B. o-Jc

„irgendwer“ (wenn Abfall des e von q
ue von der Palatalisierung; von

Junker mit dem R des Plurals gleichgesetzt); gr. og-te (hier hinterm Re-
lativum; s. Brugmann Thumb GrGr. 4 6461'.;

lat. quom-que, cunquc, umbr. pumpe ursprgl. „*wann auch imrner", dann
mit Verblassen des Zeitsinnes (wie in dt. wer immer) bloB verallgemeinernd,

z. B. qulcimque, pisipumpe ds.; quisque (aus *qu! quisque : ai. yah kagca)

in Satzen relativen Sinnes, quisque (meist angelehnt) ,.jeder beliebige' 1

;

got. -h, -u-h (s. dazu Brugmann IF. 33, 173ff.) ein haz-uli
,
ho-h

,
fva-h

...jeder, -e, es beliebige".

In ahnlicher Geltung auch andere Formen von den Stammen q'io q„a,

q*i- : lat. quis-quam ; ai. cil <cid), av. c/7, ap. ciy Verallgemeinerungspartikel
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(z. B. av. nhamcid
,
kw’-cid) = osk. -phi. -phi. umbr. -pe, -pei (z. B. o. piVii-

rus-pid ..utrique'v u. putres-pe „utrius-que'‘) = arm. -c (in-c ,.irgend etwas");

s. aucb *<]xivni>,

Siehe Curfius 5 487, Pick 1* 20, 1 79 f„ 378, II* 62,111* 1 14, Yf. LEWb.
u. cunque

,
quc (^hier aucb zur rel. Kraft von ai <a „wenn", lat. absque me

es.set ,,si sine me esset"; vgl. zu q'ie hinter Praepositionen auch Thumb
KZ 36. 199), Brugmann aaOO. (auch IF. 37, 1 5S f. : lat. nequus aus einem
*ai ifie mit verstarkendem q'}r ,.gerade in dem Falle, in der Lage“?).

1. q»ei- ..worauf achten, beobachten" ; daraus einerseits ..ehrerbietig, respekt-

voll beobachten, achten, scheuen, ehren“, andrerseits ..animadvertere,

ahnden, strafen. rachen, biiBen; Siihne, Geldstrafe. deren Wert, Preis.

Schiitzung”. woraus ,.Hochsehatzung, Ehre" ebenfalls gewinnbar ist.

Schulze's Qu. ep. 335 Scheidung eines tfiei-, q’il- ..vereri, revereri"

und eines q’ii- „zahlen, biiBen; strafen. rachen” geht nicht glatt

auf, vgl. einerseits ai. ciketi
,
cinoti „nimmt wahr, bemerkt", das trotz

seines leichten Yokalismus der ersteren Bed niiher stiinde, andrerseits

die Yereinigung beider Bedd. in gr. xipy. die trotz Schulze nicht wohl
aus nachtriiglicher Vermischung heider Reihen im gr. Sprachempfinden
zu erkliiren ist. — Gleichsetzung von „Strafe erlegen“ mit q'iei- ,,auf-

schichten” Brugmann II 2
3, 325) ist irrig.

A. ai. cdyuti „nimmt wahr, beobachtet. hat Scheu, hat Besorgnis", caiju-

,,Ehrfurcht bezeugend = abg. raja lajuti ..erwarten, warten, hoflfen“ i„ex-

spectare”; dehnstufiges *q'i<j-o ;
Zubaty AfslPh. 16, 385 f., Persson Beitr.

6TG) ; dazu q'}<'\i]-r<>- in gr. ..schiitzend, wahrend“, rrjQeo) „nehme
wahr, beluite; beobachte, passe ab, laure auf", vielleicht auch (wenn nicht

zu cttrafi ,,bewegt sich", cara-h ,,Gang”, Uhlenbeck Ai. Wb. 90) ai. cara-h

..Kundschafter, Spaber* (Brugmann GrGr 3 315; Berneker 1 33 f ) ; und
etwa ..Himmelsbeobaehtung zur Feststellung der Zeit" (etwas

anders Berneker 137) in abg. cash „Zeit, Stunde“, apr. kisman t *kesman)
acc. ..Zeit •. alb. Ieohs *kfsd) ..Zeit, Wetter" (Zubaty aaO., Pedersen KZ
36, 279, Hermann KZ. 42, 48, Berneker aaO., Trautmann Apr. 359). Darf
wegen ai. cdyuti ..hat Besorgnis” mit Tiefstufe auch gr. uztypai „bin be-

trubt”, r ..furchtsam, betriibt" angereiht werden? (Schulze KZ. 27,

425, Persson aaO.; q’tie- ..quiescere", Lit. bei Boisacq 961, liegt doch in

der Bed. ganz ab).

Fur die erstgenannten Gruppen bloB y“r- als Wz. anzusetzen und ai.

cdyuti
,
abg. eujq als m-Praesens aufzufassen, ist verwehrt durch ai. ciketi,

cnoti ,,nimmt wahr, bemerkt' 1

,
citi-h f. „Yerstandnis“ (s. auch Whitney

Wzln. 46) und gr. mtjo) „bcachte nicht" von einem *d-n-i „nicht achtend"

(

:

ai. ci-t f ..Intellekt, Geist”. Froehde BB 20, 220 f., Boisacq 96).

B. Ai. cdyuti7 ,.racht, straft", altar ,.Racher”, dpa-citi-h f. ,,Yergeltung' :

(= djrmiai;. riot;);

av. Lay- ..vergelten, biiBen”, z. B. cikayaf_ ..soli biitien, strafen, rachen”',

pairi-a-kayayanta „sie sollen als BuBe auf sich nehrnen” (usw., s. Bthl.

Wb. 461), Jarml ,, Strafe, Rache" (= sioivt), si. cilia. vgl. auch lit. kdina),

np kin- ,,Feindschaft, HaB, Zorn”, av. ku&a- n. ..Yergeltung”, i it} i- f. ..Siihne

durch Geld”, ii&n ..ds., Strafe", osset. rdhii ,.Ehre” (wie riui'j).
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Fernzuhalten ist av. tkqesa- m. ..Glaubenslehre", cinahmi „lehre" (Fick
I 3

35, J. Schmidt KZ. 25, 80; a. Bartholomae Wb. 429 f.) ;
auch mit lat.

caercmonia kaum zu verbinden.

Gr. ztco (? bei Horn, im Praea. und Impf., < bei att. Dichtern; ark. zeko

Umbildung nach ezeioa, zsloa>), fut. xtom, aor. eziaa, ppp. zexl/tevog „schatzen

;

hochschatzen, ehren", nokvzizog „hochgeehrt", dziezog „ungeehrt; nicht

ehrend" dieses z7~, tP- von Schulze Qu. ep. 355 zu seinem q'iei- gestellt)

;

hom. xtvzo, att. ztvat (*zivf-oj) „biiBe, bezahle", med. ,,lasse zahlen oder
biiben, strafe'

-

zivv,uevat Eur. Or. 323), hom. zivvzai (ob eig. xsh'vjuai wie
kret. anozeivvxoj nach k'zetaa zsiaco. wie ark. so-zEioig fiir ztoig't oder durch
Einfiihrung von i aus xlvm t c. Brugmann II 2

3, 325): fut. zeioio, aor. ezeioa

(thess. Tteioai, kvpr. jiEtaet u. dgl.), ztoig ..Zahlung, BuBe, Strafe, Rache",
jioivt’i ,,Siihne, Strafe, Rache*' (daraus lat poena), xHar] ..Schatzung; Ehre;
Bul-ie, Strafe 1

', uzT/uog „ohne Ersatz, ohne Entgelt (jz 431 : ungeehrt"
(Meillet Mai. 13, 39 bzw. mit Unreeht die Zugehorigkeit der gr. Formen
mit anl. zi-).

Wahrscheinlich mir. cin
,
gen. cinad ,,Schuld - um-t-s

,
vgl. ztvv-uui; Fick

II * 58, Pedersen KG. I 365 ; fern bleibt min „Gesetz, Strafe“ Fick II 4 5Sj.

Lit. Mina „Wert, Preis", pitskainui „um halben Preis' -

s. dazu Ber-
neker 124): apr. er-klnint „(vom Teufel befreien" (Fick FI 4

58); abg.
earn „xipi) Ehre, Preis", ceniti „zi/uaodai schatzen", r-stufig abg. kajq,
kajati sc ,,Reue fiihlen", pokajati sc .,BuBe tun", okajati „bejammern", ruas.

kdjath „vermahnen, tadeln", ~sja „Reue empfinden", okdjatb ..verhuchen,
verdammen" (usw., s. Berneker 46-9; fiber kasm s. diesen 496 .

Vgl. im allgem. Curtius 488 f., Fick I 4
24, 379, Vf. LEWb. 2 u cacrimona

Berneker 124,469, Boisacq 70, 801, 971, 973. Trautmann Bsl Wb. 113.

Wzerw. q'ieit- (vgl. oben mit form, t ai. fit, citi-h, gr. dz/po)

:

Ai. ccdti „hat Acht auf etwas, nimmt wahr", Pf. cikcta, Ptc. cilcitvams-

,,verstehend, wissend", av. iikikojd „iiberdenkend .iiberlegend", ai. cilti-h f.

„Denken, Einsicht, Absicht", av. cisti- ..Denken Erkenntnis, Einsicht", ai.

anfa „Gedanken, Sorge" [aber air. dull f. „Verstand, Sinn", cymr.piui/ll, bret.

poell da. (Fick II 4
58, Thurneysen Hdb. 10 s

,
Pedersen KG. II 490) erfordert

eine Gdf. (fieis-ld, die keineswegs aus alterem q'ieitsla oder qVieit-tla
;

jedenfalls ist ir. ad-ci-u „sehe" eine sichere Stiitze fiir eine Wzvariante
(fiei-s-, wegen des Pass. Praet. ad-cess, da das .ss kaum sukundar; s. stty*-

„sehen"]: abg. ntq, cisti „zahlen, rechnen, Geschriebenes lesen; ehren -

,

(= ai. citti-h) „Verehrung Ehre"; mit anl. s- lett. ilcictu, Mitu, Mist
,.meinen", impers ..scheinen", skats „Zahl", si a Hit zahlen, Gebete auf-
sagen --

,
lit. skait-ail, -yti ..zahlen. lesen". Lit. bei Berneker I73ff. cbtq

nicht zu sqfi- „schneiden", s. v.
,
Trautmann Bsl. Wb. 135.

lei- ,.aufscliiohten"; daher ..aufhaufen, sammeln", ,,der Ordnung nach
auf oder zu einander legen". ..aufbauen", abgeschwiicht „machen“.

Ai. cinoti, cciynti
, schichtet. reiht: sammelt, hiiuft an; ftigt zusammen.

baut auf". cdya-h ..Anhaufung, Haufe, Aufwurf"; laya-h „Leib, Korper"
(eig.. ,,*Gliederbau": oder *,.Masse"?): ritd „Schiclit, HolzstoB, Scheiter-

haufen", cit>-li f. ..Anhaufung. Schicht. Sehichtung. Scheiterhaufen --
. clit-h f.

,.das Sammeln".
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Av. hay-, cuyeiti, cmvaiti „ Megere) aussuchen, wahlen -
' mit vi- „scheiden,

distinguere“, mit ham- „colligere, (Schrittlangen aneinander legen"; np.

cidan „sammeln‘ :

. Gr. nodco ,.mache“ (arg.-boot. euoifqos u. dgl.), dann
auch ..dichte", Denominativ eines *7ioi-i6-g „aufbauend, machend" (vgl.

doro-Tioiog ,,Backer"). Abg. cim (wahrscheinlich «-St.
;
ai. cino-ti, av. cinv-

uiti
,
docb im Slav, mit 7 der ersten Silbe, wie ai. clti-h. set-Form'i „Ordnung,

Reihe. Rang", ciniti „ordnen, reihen, bilden" (slav. Zubehor bei Ber-
neker 15b f , wohl auch (Berneker 538

. klr. kuju, koj tty ,,anzetteln, be-

reiten (etwas boses “ (wie gr. qovov tioieTv „Mord anstiften"), s-kujity „etwras

anstellen", kojily sa ,,sicli treffen, ereignen (bes. von etwas iiblem poln.

mdartl. Luic sic ..gelingen, von statten gehn‘\

Brugmann BSGW. 41 (1889) 3Gff., Ostlioff BB. 24, 119, Meringer IF. 17,

155f. — Eine s-Weiterbildung in av. lacs (mit Praeverbien) „struere",

fra- ..zurichten. bereiten", v7- „zu-, herrichten" (Bthl. Wb. 429 der auch
gr. rroi'fo- durum aus *iioio-fo- deuten mbchte).

q“eie- „behaglich ruhen" (q'ioi-, q~7-).

Ai. cird-m „Z6gern, Verzogerung", cird-h ,,langdauernd, lang - (Osthoff

MR. IY 151 f.); ap. siyati-s „Wohlbehagen“ (= lat. quits), av. saiti-s „Freude ; ‘

(»- = iy-, vgl. gathav. syeitibyo), av. syata-, sata- „erfreut“ (= lat. quietus),

asiltn- „unfroh‘ : f= lat. inquictus), IJagv-aaTig, av. sdista- „behaglichst, er-

freulichst" (s. zuletzt Bgm. BSGW. 65, 193), np. sad „f‘roh
u

,
oss. angayun

..ruhen" fs. zur ar. Gruppe Johansson De der verb. 12, Bgm. II 1 280, Fick I 4

393, Bthl. Grdr. Phil. I 38); lat. quits, -etis „Ruhe“, quie-sco, -scere, -vi,

-turn „ruhen“, mit Formans -lo

-

(wie germ. *Jmil-) tranquilus, tranquillus

,,ruhig“ (trims in der Bed. von frz. iires, + q'illos
;

s. Yf. LEWb. 2
s. v.,

Bgm. II 2
1, 361); got. heilu, ags. hwll, ahd.

(h)wila „Weile, Zeit“, aisl.

hvlla „Ruhebett“, hvild „Ruhe“, got. heilan „weilen, zogern, aufhoren",
ags. Hwada MY, ahd. wllon, -en „weilen, sich aufhalten"; a.ks\. pokojs „Ruhe",
pokojq, pokojiti „beruhigen, zufriedenstellen“, pocijn

,
pociti „ruhen“ (slav.

Zubehor bei Berneker 166, 538 f.). Z. B. Vf. LEWb. 2 u. quits.

Uber gr. re-tiypai „bin betrtibt" s. aber u, q'iei- „worauf achten".

q°ek-, q?ok-, q“ek-s- .,erscheinen; sehen; zeigen“.

Ai. karate ..erscheint, glanzt, leuchtet“ (nicht mit reinem Yelar zu *kok-
tu-s, s. d.), akacya „im Erschauen", eukaciti, cakagydte „leuchtet, schaut“,
kaga-h „Sichtbarsein, Schein“;

av. dkasaf „erblickte“; np. ug/lh „kundig -

‘, niqah „Anblick“ (fiber ai.

kfistha „Ziel, Grenzpunkt; Rennbahn" s. u. kers- „laufen“) s-Erweiterung
J
q'ieks- (av. q'iays-, s. u.) : ai. taste (3. pi. caksate) „erscheint; sieht, er-

blickt‘‘, in Zs. auch „ankfindigen, berichten, zeigen", caksas- n. „Schein,
Helle, Gesicht", caksu-h „sehend“, n. „Helle, Gesicht, Auge" (verfehlt

Lewy KZ. 40, 423); av. cas(te
,

-Ciite) „lehren, Unterricht erteilen" (eig.

..gewahr werden lassen“), mp. cOsitan „lehren“, av. (und nach Jackson
IF. 25, 182 f. auch ap.) caiman- n. „Auge“, np. laSm ds.;

gr. xexuno, xex/uoq „Zeichen, Merkmal" (*q%ek-m[o]r- oder wegen av.

caiman- eher *q'ieks-m[o]r--, wegen -x,u-, nicht -yji- und besonders Bechtel
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Lex. 3 1 0 f. : *xexxpag
,
-pcov mit gr. xx = ap.-ks-) s. dann Brugmann-Thumb

GrGr. 4 114 (BthlWfklPh. 1902, 630 erwagt Wechsel zw. Formans mit und
ohne s wie zwischen ai. bhnnd-h und bhtsma-Jt).

Mit tonendem Aualaut aksl. kazq, kazati „zeigen, mahnen", u-kazz „an6-

dei£is“ (auch kaznz „S6yjua
,
Anordnung: xipcogia, Strafe"? s. Berneker 496 f.),

wohl idg. *q?cg- neben *q'ick- (vgl *deik- : *deig- ,.zeigen"); fiir einen Ansatz

q'iogh- mit gh will Petersson Stud, zu Fortunatovs Regel 69 ai. cniha-m
„Zeichen, Merkmal" anfiihren, doch tritt vor i = > in isolierten Worten
keine Palatalisierung ein.

Froehde BB. 17, 304, Wiedemann KZ. 33, 162, Bgm. IF. 12, 30 f.,

Grdr. I 2
592, Bthl. Airan. Wb. 461 (541), 563, Berneker 497.

q;et-, quat- „schiitteln, beuteln".

Lat. quatio
,

-ere, quassum „sehiitteln
; erschiittern. schlagen, stoBen, zer-

scblagen“, concutere
;
vielleicht volsk. arpatitu wenn „affundito“ (s. Planta II

652; Bed. wie dt. „schiitten ; sehiitteln"; doch sehr unaichere Hbersetzung

;

nach Skutsch Gl. 3, 96 lat. patetd, aber in trans. Sinne?);

mir. caith „acus, furfur" („*abgebeuteltes“; Fick II 4 57 *q'£dti; Belege
boi K. Meyer, Contr. 308), wohl auch mir. caith- „to throw, hurl, fling, cast;

waste, wear, spend; eat, drink, consume, use", air. nad-chaithi ,,der nicht

iBt", docliaithi ,,verwendet“, nacliitochthad „es soli dich nicht abqualen"

(Pedersen KG. IT 479 zw.):

Gr. jiqxea' Txixvga (Kleie), mjxlxar nixvgivoi ugxoi. ^laxcoveg Hes. vgl.

zu Bed. ir. caith
;
nrj- aus q'tc- Aolismus? oder Diss. gegen das folgende

r?), wovon nixvgov „Kleie" (Fick BB. 18, 137, Boisacq s. v) trotz des noch
unklaren i nicht zu trennen ist.

Da aus „schiitteln" auch ,,ausschiitteln, streuen" entwickelt sein kann,

ist mit quatio nach Bezzenberger BB. 16, 249, Fick BB. 16, 282, Bechtel

Hauptprobe 241, Solmsen KZ. 33. 299 moglicherweise identisch gr. naooco,

att. ndxxco, (7x000), enaoa enaodrjv) „streue, besprenge" (zur Bed. s. u
.
pan -

„Schlamm“; in der Webersprache wurde es zu „bunte Figuren einweben,

gleichsam einstreuen", daher ^gvoonaoxog „goldgestickt", naoxdq „Braut-

kammer. Brautbett", s. Solmsen Beitr. I 4a 2, IF. 31, 485ff., bes. 490f.);

freilich ist naooco zunachst nach Yerhaltnissen wie nrj-fxa :
pa-t-ior

,
cpg-pi :

fateor mit jirjv • nfj y.ai jrfjv ini xov xaxanaooe xal xaxaTidooeiv Hes., epi-

daur. imjxijv xpdgpaxov zu verbinden fFick BB. 16, 282, Bechtel Lexil. 272 f.),

und angesichts des Bed.-Unterschiedes gegen die vorgenannten Worte ist

scheint mir Trennung von diesen vorsichtiger zu sein, als auch deren
Analyse als q~C-, q*.>- 4- ableitendem t.

Anders liber nuooeiv Boisacq 149a 1,750 (: naxog • evdvpa xijs ”Hgag
Hes.), Lagercrantz Z. gr. Ltg. 70ff. (: ahd. faso „Faser, Franse“). — Lat.

quatio nicht als quat- zu lit. kufit ..riittle auf“ usw. (widerspriiche vapor
aus *quapds, s. qeiirp-, und Yf. LEWb. 2

s. v., wo noch mit bait.-germ, gut
aus q'iot- gerechnet wurde, was bes. durch ags. hudenian iiberwunden ist)

Persson Beitr. 530.



r> 1

2

quetuor-

q”etvior- „vier“. Eingehenderes und Lit. siehe bei Bgm. II 2
2, 12ff, 54 f.,

Brg.-Thumb 4 250.

Ai. catvdrah m. (acc. catura/t), catvdri n., catasrah f.: ay. eadwclro m.
gen. caturam), catcmrd f., npers. eahar

; arm. cork (acc. cors; Hiibschmann
Arm. St. I 48, s. zum Lautlichen Bugge IF. 1, 458, Pedersen KZ. 39, 396,

Charpentier IF. 25, 244
;

gr. hom. zEooageg. att. zhzageg, boot. jzhzageg,

ion. ark. hellen. zaaasgsg, hom. :nlavgeg (acc. zilovgag — ai. caturah, lesb.

mavQcov = av. caturam), lesb. auch neoovgeg, dor. wgr. zezogeg; zum Anlaut
vgl ark. zffrpaxaziai: lat. quattuor {a braucht nicht e fortzusetzen, wie auch
slav. *<htyre nach Pedersen KZ. 38, 420 aus cetyrc entwickelt ist; lat. a aus

c wohl zwischen qu- und tu; Lit. iiber andere Auffassungen des a bei Yf.

LEWb. 2
s. v.; nicht annehmbar auch Bgm. IF. 28, 370 a 3); osk. petora

(Fest.j n. (vgl. pctiro-pert „viermal“ aus *pi tria-, das nach *tria in umbr.
triiuper „dreimal“, Bgm. Diatrib . 2b

;
air. cethir (fem. cethtoir aus *q'ietesores

)

acymr. petguar
,
neymr. pedwar (fem. pcdeir), corn, peswar (abrit. Stadtname

llerovaoia); toch. itivar (s. zum Lautl. Siebs KZ. 43. 380ff); got. fidwor
,

nord. u. westgerm. auf Grund einer Assimilationsform *ku< kuor (bis auf die

Zsformen salfr. fitter-. ags. fyder-, aschwed. purifier- : got. ftchir-) aisl. fiorer

in
, fiorur f., fiogor n., ahd. feor, fior, as. fiuwar

,
fior, ags frower; lit. keturi

face, ketin is = ai. caturah
,
fem. keturios; lett. cetri. Aksl. cetyrc m., -i. f. n.

In Zs. fund Ableitungen) q'ietur-, tfiehir-, qtctru- : ai. cdiur-\nr3ga-]\ „vier-

gliedrig‘
-

|, mit Schwundst. der 1. Silbe av. a-xtuirlm „viermal‘', ai. turlya-h

,

hirya-h
,
av. tuirya- „vierter“; av. cadwaro-aspa- (s. dazu Bgm. II 2

2, 15);
av. ra§ru-[gaosa-]

;
gr. T«Tpa-[^oo(ot], -novg, schwundstufig oder durch Diss.

aus rerga- gr. rgdjieCa (Lit. auch bei Boisacq 979); tgv-cpafaia „Helm“ (vgl.

reiod-c/akog „mit vier Schirmen versehen“j wohl schwundstufig *[g'“J(/w-
fj. Schmidt KZ. 25, 46 f., Prellwitz BB. 25, 324, Bechtel Lex. 319; kaum
diss. aus Fick BB. 1 , 64), wie osk. trutom (wenn es „quartum“
bedeutet; sehr fraglich, ob auch in lat. tru-etdo, s. Yf. LEWb. 2

s. v.
;

lat.

qttadru-\pcs]: umbr. pctur[-pursus „quadrupedibus“]
;

gall. Petrti-corius
,
-de-

cametos „14.“ (petor-ritum „vierraderiger Wagen“ wohl mit dem Yokal von
*q'ietuore>>)

;
got. fulur-dogs

,

westgermanisches s. v.); lit. ketur-[kojis „Vierfufi“];

arm. kar-n-sun „40“ ({q’ifiur-V).

O r d i n a 1 e :

Ai. caturtha-h, turJya-h, tiirya-h, av. tuirya-; arm. rorir
,
corr-ord

,
kar-ord ;

gr. TkaoTog , hom. zhgazog, boot, nhoazog; lat. quartus, praen. Quorta (siehe
Vf. LEWb. 2

s. v., Bgm. II 2
2, 54), osk. vielleicbt truto- (s. o.)

;
air. cethramad,

acymr. petuerul : toch. sdardh, itardh
,
sdhardh; ahd. fiordo, ags. feorda, aisl.

fiordi

;

lit. ketvirtas (lett. ceturfais wie ai. caturthd-h), aksl. ceimH.
Yon anderem Zubehor sei herausgehoben lat. quattuordecim

,
got. fid-

wertaihun
, ahd. viorzelian „14“; dor. ion. delph. rezQwxovza (*(pietu 0ro-komta

,

s. zuletzt Yf.) = lat. qundruginta. Av. cafrrus „4mal“ (umgebildet ai. catur
aus *caturs) = lat. quater (wenn nicht aus nach *tris, *duis umgebildetem
*quatris). Ai. catvard- m. „viereckiger Platz“ (s. Bgm. II* 2, 76),lit. ketver'i

..je vier“. aksl. ectven, -o ds. Trautmann Bsl.\Yb. 131 f.



qued-, quod-, quad-, qued-, quod quenth- 513

q-etl-, qSod-, qBed- oder qHed-, qSod- etwa „stacheln (Staehel, Spitz), bohren,

wetzen, scharfen; antreiben, anreizen“, (besser Idled- : Luod- : Jctid-1).

Aisl. hvatr „schnell, mutig“ („*scharf“), f- „Anreizung“, hvata
,
-ada

„antreiben, beschleunigen“, ags. Invest „schnell, mutig“, as. hwat ds., ahd.

(
Ii)w(i3 „scharf, heftig“, got. gahatjan „antreiben, wetzen“, aisl. hvetja ,,an-

reizen, wetzea“, ags. fnoettan ds., mnd. wetten „wetzen“, ahd.
(
K)wezzen

,

mhd. wetzen „reizen, anfeuern, wetzen“; to-Ptc. got. hassabn Adv. „scharf,

streng" (hussei „Heftigkeit, Strenge“), aisl. hvass „scharf, rasch“, ags. hweess

„scharf“, ahd. (h)was ,
mhd. was(ser

)
„scharf, spitzig, heftig, streng“; aisl.

huata „durchbohren“ ; aschwed. hota „Locher in den Boden bohren fiir

Zaunpfahle“; mit einer aus „reizen, sticheln, anspornen“ gewinnbaren fiber-

tragenen Bed. as. for-hwatan
,
ahd. far-hwdgan ,.verfluchen“ und got. hota f.

„Drohung“, Jvbtjan „drohen“, aisl. hot n. pi. „Drohungen“, hota „drohen“.

Wahrscheinlich lat. tri-quetrus „dreieckig“ („dreispitzig“; wohl aus *tri-

quadros, Lit. bei Zupitza Gutt.. 56, Vf. LEWb. 2
s. v.; bei Solmsens Stud. 33

Annahme von idg. e furs lat. Wort mfifite germ, a als idg. b bestimmt

werden)
;

wohl auch mit Nasalierung und Sehwundstufe gr. y.u-v-dakog

,,holzerner Nagel“ (Bugge Nord. Tidskr. f. fil. 3, 264). Lat. cossus ,,eine

Art Larven unter der Rinde der Baume, Holzwurm“ bleibt jedenfalls fern.

Zu weit gespannte Verknfipfungen bei Johansson IF. 19, I25fi‘. — xvdd£a>

„beschimpfe“ usw. nicht mit einer dem got. hota usw. entsprechenden Bed.-

Entw. hieher (z. B. Hirt Abl. 102, Bechtel Lexil. 208), s. qcud- „schreien“. —
Ai. eddati „treibt an“, up. oust „flink, tatig“ als „anstacheln“ nach Gfintert

Reimw. 23 hieher, so dab die Wz. als qeued- anzusetzen ware? Arm. sort

.,Span, Scheit“ von Petersson als kuedri- mit triquetrus, hvatr verbunden,

fiigt sich in der Bed. nicht, ware also kein Gegenbeweis gegen Velar -f-«;

doch ware mir (wegen lat. qu
)
iu das liebste, und ist der Vergleich mit

codati wohl aufzugeben?

Zu triquetrus nicht gr. nexga und aisl. Jmedra „Riesin“ s. die Lit. bei Vf.

LWb. 2 u. triquetrus und petigo, Boisacq 776.

qSenth- „leiden, dulden“,

Gr. sehr wahrscheinlich in nevdog „Leid, Trauer, llDgliick
11

;
nachhom.

nddog
,
was einem zustobt, Leid, Ungliick, korperliches oder seelisclies

Leiden, Leidenschaft“, nao/co
(
q'lnth-sko), fut. netoofiai, Aor. I'nadov, Pf.

nsnovda „leiden, erdulden“ (tie- fiir re- nach den Formen mit na-, no-;

Tsvdevg, IJsv&evg gehort nach Solmsen KZ. 34, 544 zu tevthjg „Nascher“,

bietet also keinen objektiven Beweis fiir n aus q't ;
trotzdem kaum dh-

Erw. zu nevo/xai, novog ); lit. kenciu, Jcesti ,.aushalten, leiden“, palanta

„Geduld“, lane id „heftiger korperlicher Schmerz", ziem-lihtis „den Winter

fiber aushaltend“, lett. ciesu ciest „leiden, dulden“, ziem-ciesis (
*kentsia -)

„Wintergrfin“; air. crss(a) im „ich leide“ (s-Praesens *q“enth-s-ri). cessad „passio“.

Fick BB. 8, 331; 16, 281, Windisch KZ. 23, 206, Fick Wb. I* 383, II*

77 f. (mit fernzuhaltendem), Solmsen aaO. Trautmann Bsl. Wb. 126 f.

Nicht fiberzeugend vermutet Pedersen KG. II 486 einen nasallosen Ver-

wandten in air. ar-cessi, dian airchessi „schont, erbarmt sich“ (Bed. ware

wie in lit. pakenieti „sich gedulden, mit jemands Sehwachen ein wenig

Geduld haben“), cymr. arhedu ,,schonen“, bret. erbedi „empfehlen“ (alter

auch „schonen“), acorn, henbidiat „parcus“.



514 q“em — quel-

q'Aeni „schliirfen, schlucken 11
.

Ai. camati und camati „schliirft“, u-camati „schliirft (Wasser) ein, spiilt

sich den Mund aus“, ptc. dcanta-, camasd-h „Trinkschale, Becher“, cumu-h
„Schussel ‘; np. rant „das Essen11

,
cnmtdan „trinken“, osset. cunnin „sch]iirfen“;

nisi, hvima (aus *hvnma, idg.
*
q't.cmu = ai. camati) „verschlucken, verschlingen 11

,

hvOma f. „Speiserohre, Schlund“; arm. khim-lh pi. „faux, guttur 11

:

mit Ablautstufe <7, npers. i:am „Gaumen“, afgban. kumai ds. Liden Arm.
St. 19 f m. Lit. Zweifelhaft ist gr. exejuev ‘ ij/zeXyev und it.uvovxu [wohl

xepovxa\' apeXyovxa Hes. iTick BB. '28, 108, wobei apeXyetv in der spatern

Bed. „fliissiges aussaugen, auspressen 11 zu fassen ware, Liden aaO.; liber

axjurjvog, y.oiuooa s. aber K
kcmcL „Bissen“). Fernzuhalten ist poln, skoma

,

odkomn ,,gro6er Appetit, groBe Begierde“, wruss oskomci „Appetit“, cech.

o^kominy „Liisternheit
<:

(s. Liden aaO.).

qSel- ,,drehen, sich drehen“ (cficlo-s, q'iolo-s, q'ic-q’ilo „Rad, Drehpunkt“),

schwacher „sicli wo herumbewegen, versari (auch fiirsorglich um
jeinanden herum sein), sich wo befinden, wohnen, sein, werden (to

turn)“ u. dgl.

Ai. curat

i

„bewegt sich, wandert, streicht umher, weidet, treibt“ usw.

( mit set-Fornien wie cdritum, caritd -, rtrnd-. caritra- n. „Futi, Bein“, car-

curyt'tmana -, rarti-, auch wohl tuvi-kurmi- „tatkraftig“ Wackernagel Ai.

Gr. L 24, Persson Beitr. 453;, cdra- m. „Gang“, divU-kard- in. „Sonne“ usw.

(s. auch w. *qcn-q(c)Io-) ; av. caraiti „versatur, obliegt einer Tatigkeit 11 usw.

(s. Bartholomae Wb. 449 f. mit neuiran. Entsprechungen), cnrana- „Feld“,

np. curiilan ,,weiden“. ap. parikrda „pflege! cole!
11

(siehe Meillet Msl.

14, 190).

Gr rre/.(o, Tirlof-iai „bin in Bewegung, versor“ (

n

A-olismus, Bezzenberger
BB. 16, 251, Solmsen KZ. 34, 542; an EinfluB von enXexo, jxoXog dachte

J. Schmidt KZ. 25. 1 38), e.izXexo „versatus est“, negaxXouevog „umzingelnd (eine

Stadt) ; sich herunidrehend. den Kreislauf vollendend (iviavTog)“, mit auBeraol.

rt- = q'Xc- negneX/.oiterog (exog, eviavxog
,
toga) „in ders. Bed.“ (xeXXco „vollende“

Pind.), re/J&o) ,,bin, werde“, kret. zeXopai „eoopat“ (J. Schmidt aaO., Collitz

BB. 5, 101, Solmsen aaO.), auch xeXog n. „Ende, Ziel“ als „Ort, wo man im
Laufe oder bei einer Tiitigkeit kehrtmacht“ (xeXeco „vollende“, zeleiog, xeXeog

aus GeAro-fo-s „fertig, vollendet, reif, erwachsen 11

,
xeXyeig, nach hom. xeXhig

aus *xeX,eofevx-g „vollkommen“, xsXexj „Yollendung. \Veihe“, xeXevxi) „Yoll-

endung, Beendigung, Ende“), wozu xeXoov (agovgyg, retold) „Grenzfurche“
d. i. : ,(W endestelle des Pfluges auf dem Acker" (xeXoag' oxgotpag Hes.;
Prellwitz 2 454 = Festschr. f. Friedlander 386 a, Solmsen BPhW. 1906, 755,

Beitr. I 157
:
gegen den Yergleich mit ai. karXu- f. „Furche, Graben11

s. auch
Berneker I 36, Peterssou Stud. z. Fort. Regel 35 f., Boisacq 953; noXog „Achse
(Drehpunkt)

;
umgepfliigtes fumgewendetes) Land 11

,
veiqt erl xgmoXip „im

dreiinal gewendetcn Acker 11

. mdlco „bewege mich herum, verweile wo“,

aaifirtoXog ,,Dienerin (Horn.), Diener11 = lat. ancuhts „Diener. Knecht“,

(vgl. auch ai. ubhi-cara- m. „Begleiter. Diener11

; Bugge Ait. Stud. 23, Ost-

hoff BB. 14, 316, Yf. LE\Yb.- s. v.). alnoXog „Ziegenhirt“, oio-jxoXog „Schaf-

hirt“ (Einmischnng von pel- „pellere“. vgl. lat. 6piliot s. Yf. LE\Yb. 2
s. v.),

deoTxoXdm ..bin Priester
11 (daneben doj-xb/.og ,,Priester“, DeoxoXog 1

leoeia



Hes.
;
ob mit y aus (jovy.oXog = cymr. usw. bugail, sofern diese aus q'iolos

mit Entlabialisierung nach m? s. dariiber u. qel- „treiben“), nolevay „bewege

mich herum“, ji.yijv „pfluge um“, jon. att. emnoXrjs „auf der Oberflache 11

(nieht zu *pela- „breit und flach“), hellenist. enmob] „Oberflache“, cpir.

ImnoXa, sonst. emnXa, hunXoa „Geratschaften“, lunoXr\ „Handelsware“,

IpnoXolo „handle“; ncoMo/iai „bewege mich an einem Orte herum, korame

haufig hin“; nafov „zuriick“ (Acc. eines *ndXig „Wendung“, Solmsen BPhW.
1906, 755); xvxXog s. u.

;
die gr. jr-Formen enthalten wohl z. T. idg.pel- s. u.

Lat. colo, -ere „treiben, bebauen, bewohnen; hegen und pflegen; ehren;

colonus ,,Landwirt, Bauer“, incolere „bewohnen“, incola „Einwohner“, in-

quilinns „Insasse“, JExquiliae „Au8ensiedlungen :!
.

Zeugen der ursprgl. Bed. „drehen“ fehlen im Lat.; columna „Saule“

ist kaum ein Ptc. zu colo als „gedrehte Walze, Rundholz“ (Thurneysen

GGA. 1907, 805), sondern bed. wohl ursprgl. „Baumstamm, gestutzter

Stamm“ (?) s. qel- „schlagen“ ; dab coins „Spinnrocken“ der „sich drehende"

sei, stimmt sachlich nicht (s. Vf. LEWb. 2
s. v.); xiber coluber s. Yf. LEWb. 2

s. v., iiber collum, Hals s. qel- „ragen“. Fiir Osk.-Umbr. ware „drehen“ zu

erschlieBen, wenn lat. poples
,

-itis „Kniebeuge, Kniekehle" dorther entlehnt

sein sollte, doch s. u.

Aisl. hvel n. „Rad“ (= apr. Icclan ds.; aber cymr. pel „Kugel“ ist nach

Thurneysen GGA. 1907, 805 das iat.pila);

ai. cakrd- m., plur. cakra (dazu nachved. sg. caked- n., Meillet IF. 5, 334)

„Wagenrad, Scheibe, Kreis“, av. caxra- m. „Rad“, gr. xvy.Xog „Kreis“, pi.

v.vxloi und y.vy.la „Rader“, aisl. hjdl, hvel n., ags. hweol (engl. wheel),

hweowol, hwcogol, mnd. wel „Rad“ (Kluge KZ. 26, 100, Osthoff PBrB. 8,

259 ff. m. Lit., Zupitza Gutt. 6f. 65, Siebs PBrB. 23, 255 f., Falk-Torp unter

lijul): auch fries, fial ist wohl nicht nach Zupitza Gutt. 7 als *peplo- zu

Wz. pel- „drehen“ s. u. zu stellen, sondern wohl eine Diss -Form fiir 'hwewla-:

vgl. auch phryg. yJy.Xqv „der groSe Bar“ („Wagen“, Fick BB. 29, 239), lit.

kdidas „Hals“ als „Dreher“, Mikkola BB. 21, 218, Liden Anlautges. 8,

Berneker 549; kaum nach Hiedermann IA. IS, 76 Diss. aus *q"ol-tlo-;

nicht wie lat. collum, dt. Hals zu qel- „ragen“).

Dehnstufig yielleicht (als „gedreht, rund“) aisl. hvaH und hull m. (letzteres

aus dem d. pi. Jtuhtm aus hvOlum) „rundlicher Hiigel 1 (Zupitza Gutt. 57,

Falk-Torp u. hoi m. Lit.): redupl. (*hivehwla-, *hwe[g]ivld-), aisl. hjdl usw.

s. o., apr. kelan „Rad“; abg. kolo „Rad“ (es-St.: einst *q*eles-, aber nach

dem o-St. q'iolo- umvokalisiert, Meillet Et. 357: dagegen abg. koldno
,
lit. kcli/s

„Knie“ besser zu gr. „Kniekehle“ usw., s. Berneker 546 m. Lit. Traut-

mann Bsl. Wb. 125 und Wz.
(
s)qel

-

„biegen“).

Vgl. im allgem. Benfey KZ. S, 90 ff. . Collitz BB. 5, 101, Curtius 5 470,

Fick I 4
25, 386 (aber unter Zswerfen mit qel- „heben <:

u. a., wie auch

Prellwitz 2
454), Yf. LEWb. 2

1 7 7 f.

Got. usw. haldun „Vieh weiden“ vielmclir zu qel- „treiben“; air. ur-foichlim

,,hiite mich vor. . cymr. gogeht „sich huten“ (Fick II 4 82) zu kcl- „c<lare“; alb.

sjel „bringe :

‘ (Pedersen KZ. 36, 322; entspricht in der Bed. schlecht: fiir arm.

holov „das Rollen“, holovem „roIle“, von Aleill et Msl. 10, 282 zu nv/Jvdo),

von Pedersen KZ. 39, 387 zu unserer Wz. gestellt, ist die Annahme von

ho- aus ko-
(
q'io-) nicht geniigend gestiitzt . s. Liden Arm. St. 1 3 1 f. und

Walde, Etymologisches Worterbucb. I. 34



unten. — Unberechtigt verteilt Darbishire Cambridge Phil. Soc. Febr. 9

[IA. 4, 86] unsere Sippe auf zwei versch. Wzln. qcl- „Bewegung“ und q'iel-

„Ruhe“ and konstruiert Meringer IF. 17, 126 eine Urbed. „steehe, ackere

mit einem spitzen Pfahl“.

Wohl aber sind die gr. Formen mit Anlaut n- z. T. auf ein idg.pel-

„drehen“ zu beziehen, u. zw., wie es scheint gerade diejenigen, bei denen

der Begriff des „Drehens, Wendens“ am scharfsten ausgepragt ist (siehe

Wiedemann BB. 28, 21, Fick KZ. 44, 148f., Bechtel Lexil. 264) : noXog

„Achse“ und „gewendeter Acker“ (wie von einer A-Erweiterung ags. fealh

„Brachland“, s. u. ;
freilich auch zeXog, tJ/.oov zeigen den Begriff der Wen-

dung noch deutlich; noXem, das schwer von apyinoXog = anculus zu trennen

ist, wird q'Xol- sein); n&Xiv; naXevco „ringe“ (zum Ausgang s. Brugmann-

Thumb GrGr. 4 355a 3), naXp „Ringkampf“ (vgl. lat. luctari : Xvyi’Qeiv; andere

Deutungen s. bei Boisacq); Foiviv.eg 7ioXvna.ina.Xoi „noXvrgonoi“, namaXoei

g

„wrindungsreich (von Wegen), noXvmvyog (von Bergen, Inseln)“ (ob auch

ndX.Xcot'! s. u. pel- „unruhige Bewegung11

); auch fur nsXe&gov
,
nXeOoov (bei

Hes. auch nXfj&gov
)
„Hufe oder Morgen Landes; Langen- und FlacbenmaB“

(vgl. slav. vrzsta „stadium“ : vrzteti „wenden“) ist es nicht ausgemacht, da6

neXe&oov (nicht *zsXe&gov
)
eingewanderter Aolismus sei (s. Persson Beitr. 663,

Ehrlich Unt. 151). AuBerhalb des griech. lat. po-pl-ts, -itis „Kniebeuge,

Kniekehle“ („*Rad, Drehscheibe“, wie ahd. knie-rado. span, rodilla

:

Zupitza

Gutt. 6, Yf. LEWb. 2
s. v. ;

Entlehnung aus dem 0. U. mit p— q“ ist ganz

unwahrscheinlich, obwohl ein *q'ie-q^Jo- osk.-umbr. poplo- ergeben hatte, wie

auch lit. kaklas a fur e infolge iihnlicher verdumpfender Wirkung der um^
gebenden Gutturale haben konnte)

;
arm. holovem (Petersson FrSn filol.

foreningen i Lund, Sprakl. uppsatser 1Y 1 36 f. ; s. o. Aber iiber fries, full

s. o.
;
mir. imbel, immel „der ringsumlaufende Rand“ ist vielmehr imb- + mir.

bil „Rand, Reifen“; lat. opilio zu pello). S. noch pel- „falten“.

Erw. pe\-k- nach Wiedemann aaO. und Hoops PBrB. 37, 313—324 in

ahd. as. felga
,
nhd. Fehje „Radfelge“ (nhd. auch „Biigel; die Felge beim

Turnen“), ags. felg, fehje „Radfelge“ (*feted; daneben *fateiz in ags. n. pi.

fcelge „canti“), eig. „die Krummholzer des Radkranzes", ags. fealh, fealg

und felcli, felg, ostfries. falge, bair. falg „Brachfeld“ (wie gr. noXog; ein felge

mit der Bed. „Walze, Egge“ gibt es nach Hoops nicht, Kluge 9 unter

Felge II nennt ein gall. -lat. olca „Brachland“; vgl. Hoops aaO S. 316),

wovon ag. fealgian, mhd. valgen, velgen
,
nhd. falgcn

,
feigen „ein Brachfeld

umpfliigen"; *felgan „sich wenden“ in ags. praet. fealh, fulgon, ahd. ungi-

falgan (verschrieben fdr -folganl) „infiexus“, ubertragen and. falga „occasio,

opportunitas“, ahd. falgian „beilegen, zuteilen, beanspruchen“. Ob russ.

polosd „Abteilung eines Feldes, Strich, Streif, Kliige“ verwandt ist (dann

pel-k- mit pol. k) ist ganz fraglich; ebenso ob abg. phzq, russ. poJzii „krieche“

(*pl~g(h)) nach Wiedemann der Begriff des Drehens zugrunde liegt.

Schwerlich in urspriinglichem Zusammenhange mit q'iel- „drehen“ steht,

obwohl reXog „Ziel, Ende“ eine einigermaBen ahnliche Bed.-Entw. erfahren

hat, die z. B. von Collitz BB. 5, 101 f., Zupitza Gutt. 57, Persson Beitr. 674

damit verknupfte Sippe.
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2. qjel- „fern (ortlich und zeitlich)" in:

Ai. caramd- „der letzte, auberste", cirds „lang (zeitlich)", gr. rfjks, aol.

nfjkvi „fern, weit" (rrjXo-'&ev, -ih, -ae), nalai „langst“
(
naXaiog „alt“, nalai-

regos, -ratos), cymr. corn. bret. pel

l

„fern“ (s. dazu Pedersen KG. I 128, 4S1,

Morris-Jones WelshGr. 127, 137, unter einer Gdf. q'iel-s-o-'t), cymr. pellaf„der

aufierste". Anreihung auch von lat. procitl (Lit. bei Yf. LEWb.

2

s. v.) be-

kampft Curtius 490 damit, dab an der Bed. von procul die Praep. den

Hauptanteil habe, doch ware Yerstarkung eines zu kurz gewordenen *quel,

*col (etwa aus *q'ide : gr. rfjke) dureh Yortritt von pro nicbt undenkbar,

und ist die Deutung aus *proco-lo-s (Brugmann IP. 27, 248), Demin, eines

*proco-s „vorwarts gewendet" wenigstens nicbt ganz sicber (Hartmann
Gl. 4, 365).

3. q“el- „Schwarm, Schar, Sippe“.

Ai. kiila-m „Herde, Schwarm, Menge; Gescblecht, Familie"; -t(o)-Bildung

(vgl. lit. Jceltis) vielleicht in Jcutumba-m „Hausstand, Hauswesen, Gesinde,

Familie" (?; Petersson IF. 34, 226; nicbt iiberzeugend reibt derselbe Fran
filol. foreningen i Lund, Sprakl. uppsatser IV 1 20 f. auch ai. kalatra-m

„Ehefrau“ an)

;

Gr. relos n. „Schar“; aksl. celjadb „Gesinde“, Kollektiv zu dem in celo-

vekb „Mensch“ vorliegenden celo- (siehe Berneker 141, Brugmann Festgabe
f. Kaegi 33: iiber koleno „Stamm, Geschlecht = Knie, *Glied“ siehe Ber-

neker 545 f.).

Vgl. Fick BB. 8, 331 ; 16, 282, Bezz. BB. 16, 245, Fick Wb. I* 26, 286 f.

(mit fernzuhaltendem, z. B. dor. aneXXa). Ob hierher ags. sceolu, as. scola

„Schar“ (Ehrismann PBrB. 20, 63) als s-Dublette?? Air. eland „Nach-
kommenschaft, Kinder, Familie, Clan“, cymr. plant „Kinder“ (Fick II 4 63 f.)

ist vielmehr = air. eland „planta“, Lw. aus lat. planta (Thurneysen Hdb.
520, 522, Pedersen KG. I 234, 235).

1. q!er- „machen, gestalten“, vielleicht urspriinglich von irgendeiner nicbt

mehr bestimmbaren Handwerkstatigkeit.

Ai. karoti (Imper. Jcuru), krnoti „macht, vollbringt“, Ptc. krtd-, kara-
„tuend, machend“, m. „Hand, EIefantenrussel“ (kaum in der Bed. „Hand“
zu arm. kil „Spanne“, s. Pedersen KZ. 39, 377), kara- „machend, m. Tat“,

karman- n. „Handlung, Werk“, karmara-h „Schmied“; daneben mit s-

pari-skar- und sq-skar-;

av. koronaoiti „macht, vollfuhrt, bereitet, tut“, ap. akunavam
,
karta-; av.

Sara „Mittel, Hilfsmittel", np. car „Mittel“, cara „Mittel, Ililfe, List" (Bthl.

Wb. 584 ;
cara = si. Sara „Zauber“, s. u.).

Cymr. paraf „bewirke, verschaffe", inf. peri
,
3. sg. Praet. peris, corn, pery

„du wirst machen", wozu redupl. (aus einem redupl. Praes.? Zupitza

KZ. 35, 266) wobl cymr. pybyr „tatkraftig“ (Entlebnung von paraf aus lat.

pario -f- par

o

— s. Osthoff Arch. f. Rel.-Wiss. 8, 63 — wiirde dadurch etwas
fraglich).

Air. cruth „Gestalt“, cymr. pryd „Aussehen“ (iefirtu-, s. Fick II 4
60, Zu-

pitza KZ. 35, 254; Thurneysen Hdb. § 222; cymr. pryd „Zeit, Mahlzeit".

acorn, prit „Zeit" weiB ich trotz Pedersen KG. I 43 kaum damit in der

34*
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Bed. zu vereinen; „aspeetus coeli“??), mir. creth „Diehtung“ (q’irto-), cymr.

pryda „dichten“, prydydd ..Dichter".

Lit. kuriii, kiirti „bauen“, apr. kara „erbaute“ ; ksl. knciji, gen. -ije „Scbmied“

(wie ai. karmdra-li), russ. korciji ds. (Abl. von *lwtcb, s. Berneker 671 ).

Fick I 4 24, 384, Osthoff Par. I 1 ff. m. Lit., Yf. LEWb. 2
u. corpus-, ob hier-

her qrep- „Leib"??

Hierber mit der Bed. „es jemandem antun, verhexen“, auch ai. hrtyd

(„Handlung, Tat“ und :) „Behexung, Zauber" u. dgl., lit. keriii, kereti „je-

manden durch bosen Blick oder durch Worte bezaubern, verrufen, in der

Gesundheit scliadigen", heras „Zauber“, slav. cam „Zauber“ in abg. caro-

dcjb „Zauberer“, cari f. pi. „Zauber, Reiz“ usw. (Osthoff BB. 24, 109 ff.,

Par. I 26, Berneker 136 mit Bed.-Parallelen, Trautmann Bsl. Wb. 127):

Osthoff, Arch. f. Rel.-Wiss. 8, 5 Iff. will auch gr. reoag ,,Wunderzeichen“,

TieXcoQ ,,ubernatiirlich groBes : Ungetiim. Ungeheuer“, rei.mgiog • yeyag, ne-

Icngiog Hes. anreihen, sowie mit anl. s- ivgl. ai. sr-slar-) ai. a-gcarya-h

,,seltsam, wunderbar", n. „seltsame Erscheinung, Wunder", aisl. skars n.

„ein Ungeheuer; Riesin", sl.ersa f. „Riesenweib, Riesin“, skyrsc n. ,,'iibles)

Yorzeichen, Phantom", (welcbe die suffixale Schwundstufe des es-St. regag

enthielten)
;

(sk- statt skw- von skyrse aus verallgemeinert?)

;

fur tf'gag (das scbon Hirt BB. 24, 255, 261, Abl. 77 mit lit. kereti unter

q«ere- verknupfte) sucbt Stokes KZ. 40, 250 anderweitigen AnschluB an mir.

tomthar
,

n. pl. torathuir „monstrous births" i? /o-Praefix? und zu ro-ratha

„wurden gegeben", ro-lr „er gewahrte" usw., s. per- „verkaufen“ mit der

Bed. von per- „gebaren,"? als Gdf. *to-ro-tro-l).

Wolil nicht hierber abg. ertvo, apr. kPnncns „Leib“ (s. u. sqer- „schneiden“j

;

auch nicht alul. h)rco usw. „Leichnam“ (s. u. sqer-, sqerei- „schneiden“.

2. qSer- in \Yorten. die etwas Schiissel-, Schalenartiges bedeuten.

Ai. card- „Kessel, Topf". wozu wohl karkarl „Wasserkrug", karemka-

,.Scbiidel“: air. coin: ijedoch nicht aus *qfterijo-, sonaern aus *q^erijo~), cymr.

pair, corn, per ..Kcssel". tiber lat. cortina s. Bd. II S. 568.

Altn. hverr „Kessel“, ags. hirer, ahd. (h)wer ds.

DaP russ. cam „Glas, Schale" hierher gehore, ist nacb Berneker EW. 1 136

wegen der Moglicbkeit eincr Entlehnung aus turk. ram „groBe Schale", mong.

earn, mm ..Mctallbecken auf Fulien ohne Deckel" sehr unsiclier (Fick I 4

24, 385. II 4 61, Zupitza Gutt. 58).

n-Erweiterung liegt vor in: mir. ccrn „Schiissel“, isl. hvem
,
hvorn „die

beiden bootformigen Knochen im Fiscbgebirn", norw. dial, kvarn ds.
;
got.

lrnhnei „Schiidel". aisl. hvernn „Kochgeschirr“. Doch dtirfte gr y.egvog,

PI. y.enra ,,Opferschussel im eleus. Kult“ vgl. Boisacq s. v.) fernzuhalten

sein und auch russ. ecrem „Salzpfanne der Salzsiedereien" (slav. cerm) usw.

nacb Berneker SEW. I 146 nicht hierber gelioren.

Ygl. Hirt IF. 17. 390, v. d. Osten-Sacken IF. 22. 312. Yf. LEWb. 2
s. v.

cortina. Feist GEW 2
. 209. Zum Bedeutungsubergang „Schadel" : „GefaB“

vgl. Scbcftelowitz BB. 28. Iff.
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qHeru- „kauen; zermalmen, mahlen (Mehl und daraus bereitetes)“.

Ai. cdrvati „zerkaut, zermalmt“ (ptc.), curna-s, -m. „feiner Staub, Mehl“

(im -u- wirkt der zweite Yokal der Basis q'ieru- nach; nicht von einer Basis

g“era*-, von der *cinia- zu erwarten ware);

gr. rogvvr]' encodes re Hes. (ass. aus *Tegvva ),
nogvvav

'
paylda Hes.

(entw. aus ablautendem *q'ioruna
,
oder aol. Form von -cogvvrj), nvgvog, pi.

jivgva (Horn.) „Bissen“ f-v- in noch zu untersuchendem Zusammenhang mit

dem zweiten Yokal von q'ieru-). Fick BB. 16, 284, Wb. I 4
25, 385 (

xogw&og '

juaCys ipcofiog Hes. ist aber wegen seines x- und der Endung -vdog auBer

Spiel zu lassen), Bechtel Lex. 290.

qf'O-, qSe-, fem. qSa; q“i- (vermutlich einst nur im Nom. Acc. Sg.); q“u-

(nur im Adv.), St. des Interrogativums und Indefinitums; einzelsprach-

lich z. T. Relativum geworden. Ygl. im allgem. Curtius 5 466, 489 f.,

Brugmann II 2
2, 34Sff.

1. St. q'io-, q'ie-, fem. q'ia:

A. Kasuelle Formen und nur einzelsprachlich belegbare Ableitungen:

Ai. kd-li, fem ka ,,wer?“ und indefinit;

av. ko i gen. gthav. kalujit, lahyd), fem. Id „wer? welcber ?“, ap. A’as[-c/i/],

als Indef. mit -eft, oder in Doppelsetzung, oder in neg. Satzen, oder in

rel. Satzen (s. BthlWb. 422 ff.) ; av. kd „wie?“; ap . ada-kaiy (Keuausgabei

„damals“ (von Thumb KZ. 32, 1 2 5 f
. ,
Wackernagel KZ 33, 21 f. = gr. tuh

bei Pindar „.to v“ gesetzt; Bthl.Wb. 57 halt cula-kTy fest, was instr. zu q'ii-

ware).

Arm o „wer?“, indef. o-K „irgendwer“ (-K = lat. quo usw ), o-mn „wer‘ -

(relativ or „welcher“), s. Pedersen KZ. 36,317: 39,384 (starke Zweifel

hinsichtlich der Zugehorigkeit dieser und unten zu nennender arm. Formen
bei Hiibschmann arm. Gr. I 450, Junker KZ. 43, 350 f.)

;
arm. leant „wie-

viel“, Kan „als, nach dem Komparativ“, kanak „quantit«“ u. dgl. vergleicht

Pedersen KZ. 39, 374 fF. bestechend mit lat. quantum „wie groti“, umbr.
panta „quanta“, als eine Bildung ahnlich wie ai. khynnt- „quantus“ vom
St. q'ii-; freilich selir unsicher, da qnantus, tantus letzteres miiBte bei

Pedersens Auffassung erst nach quantus gebildet sein immerhin von qnam

,

tarn mit Formans -to- abgeleitet sein konnten, wenn die in qnam, tarn

fehlende Beziehung auf GroBe oder Zahl erst durch -to- (vgl. die Ordi-

nalia quartus usw. ? > hereingebracht ist.

Gr. g. sg. bom. tso. att. roc „wessen?“ i = abg. erso, ahd. laves: s. Brug-
mann II 2

2, 359 a 1); (dat. sg. f.) dor. n«, att, nfj, jon. xfj „wohinV. wozu?,
wie?“; linstr. f. jon. att. rrij „wohin“; (instr. sg m. n.j kret. 6-m~] „wo, wo-
hin“, dor. ny-zioxa, mo-noxa, att. mo-nore ,je einmal. noch je“, rcco. jon.

y.co „'*iiber einen Zeitraum hin, irgendwann =) noch“ und modal „irgend-

wie“ in ov mo ..noch nicht“ und „nicht irgendwie, keinesfalls
-

' vgl. got.

he, sowie lat. quo „wohin“, wenn nicht Ablativ : nwg, jon. xebg ,.wie“: noda-
jtos ,,von woher stainmend'- neutr. qViod -f- Formans -toq'io, vgl. uklod-ano?

unter *alios „anderer“); att. usw. noT „wohin‘\ dor. ::el „wo“ (Loc.): att.

nov, jon. y.ov „wo“ (gen., s. Brugmann II 2
2, 575, 696); nodev ..von wo?“;

hom. nodi, jon. xo&i „wo“; nore „wann?“ 1 dor. mrxa „wann“ mit anderem
Formans, s. Brugmann II 2

1, 734) rrore, lesb. nora, jon. xort ,,irgendeinmal.
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einst“, wozu auch note nach Interrogativen, z. B. u jzote „was dann“ und
— mit erstgr. Red. Tints ds. (s. dazu u. poti-s), none „wohin“ (-Ge aus -re) =
got. hap, had „wohin“ (Brugmann II 2

2, 731 f.), kret. xsiov nolov Hes.,

att. noTog „qualis“ (Gdf. strittig, s. Lit. bei Herbig IA. 37, 34 f. : *noipos :

got. haiwa „wie“, s. u. ei- „gehn“? oder q’ioi-io-t).

Zu den jon. Formen mit x- (auch aol. o-xai) s. Lit. bei Solmsen KZ. 33,

297 ff. oder q'lul zum St. q'li-'t

Alb. Is „wen?“ \*q’io-m), se „was?“ (Abl. *qWd mit analogischer Pala-

talisierung?), si „wie?“ (*qfcei“! s. Pedersen KZ. 36, 309, 31 5 f., 328 fiber

diese und andere alb. Pormen).

Lat. quT (alat. quoi), quae, quod Rel. und Indefinitum, osk. pui, pai
,
pud

„qui, quae, quod“, umbr. po-i, -e, -ei „qui“, pure „quod“, lat. cuius
,
cui

(Lit. zur Bildung bei Herbig aaO.), quo, qua usw., umbr. pusme „cui“; Adv.

lat. quo „wohin“ (Instr. kaum Abl.) = u. pu-e „quo“
(
u = 0, das vor der

Enklitica nicht verkfirzt ist)
; lat. quam „wie, als“ (acc. sg. f.) = umbr.

[
pre-]pa „fprius-]quam“, osk. pruterpam ds. (av. kqincd „in irgendeiner,

jeder Weise“
,

alat. quam-de = umbr. pane, osk. pan „quam“;

lat. quom
,
cum „wenn, als; so oft als“ (aec. sg. n. wie pritnum usw.,

Brugmann IP. 15, 69, BSGTW. 60, 81 f., Yf. LE\Yb. 2
s. y.) ; = got. han „wann“,

apr. Ian
,

lit. (dial.) /.« „wenn“; av. kom „wie“, (Meillet Msl. 15, 193ff., Traut-

mann Apr. 352

;

mit -de erw. umbr. pon(n)e, osk. pan „quom“; lat. quando „wann“ (*quam
Acc. der Zeiterstreckung, -+- do umbr. pann-pci „quandoque“; quantus, umbr.

panta „quanta“ (s. o.).

Air. t/a„wer“, cyrnr. pvjy, corn, pyuj, bret. piou „wer“ (*q*ei; nicht nach Yen-
dryes Msl. 13, 396 f., wo uberhaupt fiber unseren St

,
im Irischen aus alterem

q^oi = alat. quoi\ s. noch Pedersen KG. II 198 f. auch zu cia „wohin“, cia

,.obgleich“), verbunden cymr. py, pa, p- usw. (dab cote, cate „was ist“ oder

„wo ist“ *q*od enthalte, lehnt Pedersen KG. II 2 202 ab); air. nech, adj.

(proklit.) nach „aliquis; ullus, quisquam“, cymr. corn. bret. nep (*ne-q'io-s
,
mit

Yerblassen der Negation in neg. Satzen mit wiederholter Negation, s. Bgm.
II 2

2, 35 I f., ebenso lit. laz-ne-kds „etwas“, kada-ne-kada „zuweilen“, abg.

nck^to „jemand“); air. cadi, verb, each, meymr . pawp, verb, pop, corn, pup,

poj>, pep, bret. pep „jeder“ (*q”a- oder q“n-q«o-s; zu abg. kal% „welcher?“

fragt Pedersen KG. II 2 1 2 f.), ir. cech „jeder“ (s. dazu Thurneysen Hdb. 293 f.)

;

air. can, meymr.pan, mbret. pc-bun „woher?“ (zur Gdf. s. Pedersen KG. II 205,
ebenso wegen air. cuin „wann?“, meymr. usw. pan, pann „als, wenn“).

Got. has „wer?“ und indefinit (gen. his
,
ahd. hives = abg. ceso

,
gr. rso),

aschwed. hvar, liar
,

adan. hva
,

ags. hwa „wer“, mit dem e des Gen. as.

hwf, ahd. hwer „wer“; neutr. got. ha, ahd. hwa3, an. heat, ags. hwcet, as.

Incut „was“; fern. got. ho „wer, welche?“; got. han „wann, wie“, as. hwan
,

ahd. Invanne „wann“ inaherer Yergleich mit air. can „woher“ ist wegen
der Bed. fraglich. solcher mit air. cuin „wann?“, me. pan „als, wenn“ wegen
des ausl. pal. Yokals von cuin nicht zuzugeben; gr. nrjvixa „wie lange“,

Solmsen KZ. 35, 469, weicht auch vokalisch ab : *7tavi), as. hwanda „weil“,

ahd. Jnvanta „warum“; got.he „womit?“ (Instr.).

Lit. kds „wer?“ auch indefinit, fern. /.«, apr. kas m., ka n. ,.wer?“, las f.

quai, quoi, n. ka (acc. auch kan. lat) „welcher, -e, -es; lit. And„wenn, daB,
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damit“ (Konjunktion wie lat. quod
,
aus dem fragenden Gebrauch, vgl. ai.

lad, ay. lat adv. Fragewort „nun, ob?“); lit. kai, kai-p, apr. kai-gi „wie?“

(= ab. ce ; aber fiber gr. xai s. u. *qai „und“; dafi bait, kai „wie“ n. a. sg. n.

sei, erwagt abweichend Brugmann II 2
2, 368 f.).

Abg. lb-to „wer?“ (gen. ieso), kyjt, f. kaja, n. loje „qui, jiologV\ ce, ,.xai-

toi, xaljieg, eineg'
1

(s. o.). Trautmann Bsl. Wb. 11 Of.

B. Ableitungen, die sich durch mebrere Sprachen verfolgen lassen:

Ai. katara-, av. katara- „wer von zweien“, gr. Tioregos, jon. xoxegog ds.,

osk. puterei-pid „in utroque“, umbr. podruh-pei adv. „utroque“, putres-pe

„utriusque‘
:

,
got. hapar

,
aisl. huarr, ags. hwceper „wer von beiden“ (ahd.

hwedar
,

nhd. nocb in iceder, mit e, wie Inver „wer“ : got. has), lit. katras

„welcher (von beiden, von vielen)?“, abg. koteryfb
,

kotoryjb „welcher“.

Komparativbildung (Beschrankung auf die Wahl zwischen zwei Gegen-

satzen); superlativisch ai . katamd- „welcher von mehreren“. Ygl. vom St.

q’iu- lat. uter.

Ai. kadci
,
av. kada „vrann ?“, lit. kada „wann“ (Konj.) ; zum Ausgang siehe

de do- Pron.-St. (auch ffir abg. kqdu, hade „woher“, lat. quan-do).

Gr . nyU-xog ,,wie grofi? wie alt?“, lat. qualis „wie beschaffen“, lit . kolei,

kol' „wie lange“ (vgl. Buga Kalba ir senove 155); vom St. q'io- aus abg.

kolikb „wie grofi“, koh „quantum“ (z. B. Brugmann II 1 256, 274, Prellwitz

BB. 22, 96, Trautmann Bsl. Wb. Ill; gegen eine andere Zerlegung s. u.

leiq- „Gesicht“).

Ai. kdti „wie viele“ = lat. quot ds. (vom apokopierten quot aus dann
quotas „der wievielte”), ai. kali-thd- „der wievielte“ = lat. *quotitei- loc. m.

cottl-die „am wievielten Tage aucb immer, taglich"
;
gr. lesb. uoooog (hom.

nooorj/uag), att. noaog, jon. xooog „wie gro6“ (*q'ioti-os ; noaro? „der wie-

vielte“ aus *nooaoarog, s. Brugmann II 2
2, 63); daneben mit idg. e av. caiti

„wie viele“, bret. pet in pet dez „wie viel Tage“, petguez „quotiens“.

Ai. kar-hi „wann?“ = got. har, aisl. hvai\ ags. hwar „wo?“ und relativ

(davon got. hurjis, aisl. hverr „welcher“, eig. „wo er“, wie aus lit. kuf

,,wo“ q- pis „er“ das lit. Rel. karis, kufs „welcher“ erwuchs, J. Schmidt

KZ. 32, 401): e-stufig ags. hwcer, ahd. as. hwar „wo“; o-stufig lat. cur

„warum, weshalb“, alt quor (s. zur Uberlieferung Solmsen IF. 31, 477a 1;

daB cur nicht der Nachkomme dieses quor
,
sondern eine Parallelbildung

vom St. qpu- sei, Persson Beitr. 535, 958 — der schon IF. 2, 248 *qou-r

oder *qur als Gdf. erwogen hatte —
,

ist verfehlt; vgl. fur aus *fdr).

Eine Parallelbildung *qu.u-r vom St. q’iu- liegt vor in lit. kuf „wo“
(
karis

,

kufs
,

s. o.), vgl. J. Schmidt KZ. 32, 400 f. (nicht aus *cfior, Hirt IF. 1, 30,

Streitberg IF. 1, 27 If.; 2, 4 1 5 ff.

Alb. kur „als, wann“ (Pure „je“, mit Negation „nie“, aus *kur ne(i),

Pedersen KZ. 36, 317); eine solche vom St. qH- in alat. quir-quir „ubi-

cunque" (Carm. augurale bei Varro 11. VII 8); J. Schmidt aaO. 415ff.

2. St. q’ii-

Ai. him „was? was“, na-ki-h „niemand“ (mit k statt c; letzteres laut-

gesetzlich in) ai. cit
(
cid

),
av. cif ap. ciy Verallgemeinerungspartikel (ursprgl.

n. sg. n. *qii-d; s. auch u. (fie „und“); av. cts „wer“, cisca = lat. quisque,

ap. cis-ciy ds.
;

ai. ma-kmi (erstarrter Acc. sg. fern., s. Brugmann II 2
2, 349)



522 q^o-, q;e -, q“a; qjji-; q”u-

„daB nicht“, av. ci „wie“ (instr., Bthl. Wb. 584), arm. -c in in-c „etwas“

(= ai. kim-cid, Heillet Msl. 7, 162,Pedersen KZ. 39, 384), das auch im ersten

Glied hierher, mit Abfall des qt- wie i (z-i) „was ?“
(*<ftid-), instr. i-v

„wodurch. womit“ (Meillet Zfarm.Ph. 1, 148, Hubsehmann Arm. Gr. I 450,

Pedersen KZ. 36, 316; 39, 3S4ff., Brugmann II 2
2, 349, s. auch oben zu

arm. o „wer“)
;
zum Alb. s. o. unter 1

;
gr. rig (thess. xig, kypr. oig, ark.

Mantineia qig), n. n „wer? welcher, -e, -es?“ und rig, rl „(irgend)wer,

was“, acc. m. *nv erw. zu riva „wonach rivog, Tin, n. a. pi. n. q'ija in megar.

ad /uav „wieso ? rt juqv (Aristoph. Ach. 757, 784), boot, xd „warum“ = lat.

quia\ dafi aber deswegen schon voreinzelsprachlich in der Bed.

„warum“ festgewesen sei, ist Wackernagel IF. 31, 267 f. nicht zuzugeben,

da auch sg. quid, xi die Entw. zu „warum“ zeigen, s. auch Hartmann

Gl. 6, 342), auch in jon. aooci
,
att. ana „tivu n. pl.“ (durch falsche Trennung

aus ojroid. aaa
,

s. Wackernagel KZ. 27, 90; 28, 121 ff.) und mit dem rela-

tiven a verbunden daaa, att. dxxa.

Lat. quis, quid „wer, was“ ( fragend, indefinit, relativ, s. zu letzterer Geltung

Kroll Gl. 3, 3 ft'., auch hinsichtlich qui), qu) Adv. „wodurcb, wovon (rel.)

;

wie denn, warum (frag.): irgendwie (in Wunschformeln)“ (konnte Abl. q'itd

sein, aber doch wohl auf Gd. eines Instr. *q'ii = av. ci, slov. ci „wenn“,

cech. ci „ob“, ags. usw. JnvT „wie, wozu, warum“, J. Schmidt KZ. 27, 291,

weitere Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.), qui-n (aus -ne) „wie nicht; daB nicht,

ohne“ (Bgm. IF. 4, 226 ff.), quia-nam (Naevius) „warum“, quia „dafi, weil“

(s. Wackernagel Beitr. z. gr. Sprk. 22, IF. 31, 267 f., und oben zu gr. oa).

Osk . pis, pul „quis, quid“ (fragend. indefinit, unbestimmt-relativ), umbr.

svc-jds „si quis“, pis-i .,quis, quisquis“. Gedoppelt osk. pispis, lat. quisquis

(nicht nach Lagercrantz Eranos 18, 111 aus quis est quis), argiv. rlong

(Kretschmer Einb. 160) in verallgemeinernd indef. Sinne.

Air. cid „was? :
‘ (adj. ced aber *ce ed: Yendryes Msl. 13, 396 f.

;
anders

Pedersen KG. II 198).

Got. hi-Uiks, ags. hwilc „wie beschaffen"; ags. luci, liwiu , as. hwi, aisl.

livi „wie. wozu, warum“ (q%7 Instr., J. Schmidt PI. 43).

Abg. ib-to „was“; Instr. qTi (s. o.) in slov. ci
,
wenn; auch Fragepartikel“,

cech. ci „ob“, poln. czy „ob“. russ. alt. ci „wenn“, abg. ci-ms Instr. daraus

erweitert (J. Schmidt PI. 43, Berneker 155).

3. Stamm q'iu- (J. Schmidt|KZ. 32, 394 ff.).

Ai. kti, av. L/l „wo?“, ved. Luv-id „ob, etwa -t

,
av. iii „wie, in welchem

Mafic ?“ (c- nach ci „wie?“); ai. huea, kid „wo, wohin“; ai. kiifra, av. kudrn
„wo? wohin?“; ai. kiitah „woher“; ai. ktiha = gathav. luda „wo“ (= abg.

kbdc
;
idg. q'iu-dhc

;
s. u. lat. ubi)

;
av. L id)a „wie“; hierher auch ar. lu als

1. Zsglied. zum Ausdruck des schlechten, mangelhaften (eig. „was fur

ein . . . !“), z. B. ai. l.u-putra-h „schlechter Sohn“, av. ku-ndiri „Hure“,

vgl. boot. novhpog „Heifihunger‘‘ abbot. UvXipi&dag (Fick I 4 189,

Schulze KZ. 33, 243: so auch von den St. qV:o- und q'ii- ai. Im-, Im-, lad-,

kim-, z. B. ka-purusa-h „Wicht“, ka-puya- iibelriechend“, kis-purusu-h

„Kobold, Zwerg“).

Kret. d-nvi „wohin“, syrak. nvg {*nvi-g), rhod. o;ivg „wohin“ (*nvi kaum
nach Schmidt = ai. luvid

,
sondern wohl parallel mit not). Alb. lur „als,
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wenn“ (s. u. 1. bei den r-Bildungen; = lit. lair), ku „wo“, ku-s „wer“, kiis

„wie“ (u aus idg. u; s. Pedersen KZ. 36, 315 f., 328).

Lat. ub% „wo ‘ (dazu unde gebildet nach ibi : inde), woneben ini. -cubl

in ne-cubi, si-cubi
,

ali-cubi (so, nicht alic-ubi zu trennen, siehe Persson

Beitr. 534 a 1, Sommer KE. 69; Bed. wie ali-qnis), nescio-cubi, nim-cubi

(ne-cunde usw.); es ist das durch die Stamme lat. quo-, qua
,
qul vor der

Entlabialisierung durch u bewahrte qu- vor u zu qw- geworden und qwu-
hat anl. wu-, u- ergeben, wahrend in *ne-qmibi usw. infolge der Silben-

trennung ncq-wubi der Gutt. erhalten blieb; s. J. Schmidt aaO., Yf. LEWb. 2

m. Lit., Brugmann II 2
2, 350 m. Lit. (mit mil- unannehmbarer Alternative),

Sommer Ildb. 2
185, KE. 69 (der "Widerspruch Perssons Beitr. 533 f. iiber-

zeugt mich nicht); ubT ist nach Loc. auf -7
i *ei, *ot) aus *ube = ai. kuha

,

abg. Ibde umgebildet, wie evrav&oi aus ivTav&a
,
= osk. puf „ubi“ (umbr.

erweitert zu pufe
,
pufe „ubi‘

:

),
s. Brugmann IF. 15, SOa 3. Entsprechend

lat. ut „wie, damit, daf.i“ (uti-nam, -que) und uti, alat. utei (Umbildung wie
in lib1) aus *q'iu-ti tus-piani , -qiuini „irgendwo“ aus ut -f adv. s), liter, utra,

-urn „welcher von beiden“ aus *q'tu-feros (parallel mit jzotsqos usw.; kaum
zu abg. vzton s. u. «-Pron -St. : Lit. bei Yf. LEWb. 2

s. v., und Brug-
mann II 2

2, 350), unquam ,
umquam „irgend einmal“

(q'ium - temporaler Acc.);

ob umbr. pu-e (-o Part.) „wo“ = ai. ku ist, oder *q'io, ist fraglich.

Mcymr. cw , cwd, cict „wo, wohin“ (Zupitza KZ. 37, 403a 1). Lit. lair

„wo“ (s. o. 1 B,); auch lit. (dial.) ku „was?“ aus *kunl (Bezz. KZ. 47, 158);
apr. quei „wo“ nach Bezz. KZ. 44, 310a 1 aus *q“u-ei, und wohl der Aus-
gangspunkt des qu- statt k- im fem. nom. quai, qitoi usw.

Ags. lift „wie“ ist aber = as. hwn, gr. tkx>.

qSrrai- „Wurm, Made“.

Ai. krmi- „Wurm. Made“; np. kirm „AYurm“; alb. krimp
(
krimb-i

), geg. I rum
ds. (G. Meyer EW. 206). Ir. crunn „Wurm“, cymr. pryf, corn. ds. „Wurm“
(brit. p- sichert Ansatz eines idg. Labiovel.), bret. preuu ds. Apr. ginnis
(leg. kirmis

,
vgl. Trautmann Bsl.Wb. 134) „Made“: lit. kirm'is usw. (vgl. Traut-

mann aaO.) ds., lett. cirmins ds.. lett. cerme „Spulwurm“ Miihlenbach-End-
zelin I 378 u. 386. — Slov. am ,,Karbunkel, Fingerwurm“, poln. csein (fiir

*< zerm ? vgl. skr. chi „robigo“ fiir *crm '!) „Wurmer im faulenden Fleisch",

czermicfi „Schlangenkraut“, czermicwka „Natternkraiit‘' (vgl. Berneker EW.
169). Dazu Adj.-Bildung si. *h,r»ibm „rot“, abg. inwbiiz „rot“, innib-
uovati sc „feuerrot werden‘ ; usw.

Die e-Hochstufe scheint in lett. cerme f. „Regenwurm“, cerme ,,W
T
urm“

vorzuliegen. Neben si. *cbm>ib findet sich *Zwtb mit eigenartigem iv-Suf-

fix: abg. cbrvb „Wurm“, russ. cercb usw. Etymologischer Zusammenhang
ist sehr wahrscheinlich.

Ygl. Fick I 4
30, II 4

63, Zupitza KZ. 35, 254, Trautmann, Berneker aaO.
Nach TIhlenbeck Ai. Spr. 55 ist skr. k7td-h „Wurm“ mittelindische Form
fiir *kTrtuli : kfmi-h.

• o

qHrei- „kaufen“, Praes. (piri-na-mi

Ai. krindti „kauft“ (7 nach krltd- ptc. ; ved. auch krtndti nach Ausweis
des Metrums, wie auch poll kindti, s. Brgm. II 2

3, 299 f.), krayu-h „Kauf,
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Kaufpreis“ ;
np. (Horn Np. Et. Nr. 482) xarldan „kaufen“; gr. nqiapai

„kaufe“

;

air. crenaim „ich kaufe“, Konj. ni-cria crlth „Bezahlung, Kauf“,

crTthid „emax“ ; cymr. prynu „emere, redimere 1

(3. sg. acymr. prinit), corn.

prenne, pcma
,

bret. prana „kaufen“, cymr. prid (= ir. crlth) „oppigneratio“

;

mir. tor]i ra „Umwerben“ (,,*Brautkauf“), t-ind-s-cra „Kaufpreis fur die

Braut“ (scheint q’ireio- = ai. krayd-h ), cymr. g(w)o-br „Preis, Belohnung“,

corn, gober, bret. gobr da., cymr. auch go-brwy da. (-my Suffix? oder *q'ireip-1

S. ZupitzaKZ. 35, 457 f., Pedersen KG. II 16); Inf. (acc.J mir. creicc (formal

nach re ire „verkaufen“, woriiber s. *per- „verkaufen“), air. fochricc f. „Be-

lohnung 11
(s. zum kelt. Formenbestand Fick II 4

60, Pedersen KG. II 497 f.,

Stokes IF. 26, 142);

alit. (Gen.) krieno „pretium pro sponsis“, lett. kriens
,
kricnis (kricna nauda

)

„Geschenk an die Braut, Krongeld", wohi auch lit. kravtis „Brautschatz,

Mitgift der Braut an Sachen“; aruss. krtnuti
,
krenuti „kaufen“, russ.-ksl.

einmal auch u-krijem
(
*ti~kn>jem) „gekauft“ ohne den praesentischen Nasal

(Bernek. 633).

Fick I 4 30, Bezzenberger BB. 12, 78; 16, 238. Trautmann Bsl. Wb. 142,

Hiihlenbach-Endzelin II 284.

qjies-no- „Eiche“?

Cymr. bret. prenn, corn, pren „Baum“ (*kurc,e-no-), air. crrmn, Gen.

cruinn, Dat. crunn n. „Baum“ (mit unerkliirtem a des Nomin.; a. Thurneysen

Hdb. 47, 137) wird von Pedersen (KG. I 44) zu gr. nglvo

g

„Steineiche“

(*k“r-sno-s, mit oi angeblich wegen des folgenden s, KZ. 30, 351 ff.) und
weiter zu ai. kri-no- „schwarz‘ usw. gestellt (s. jedoch oben s. v. 1. qers-).

Jedenfalls ist aber gr. noiuvov „Stammende, Strunk" trotz Boisacq (s. v.)

fernzuhalten, ebenso lat. cerrus „Zerreiche“ (trotz Ehrlich KZ. 46, 479 f.,

Unt. 139), das nach Schuchardt (SB. W. Akad. 1918, 188. Bd. 4. Abh.) ha-

mitischer Herkunft ist.

qSsep- (?) und einigermafien anklingende Worte fur „Dunkel“.

Ai. kidp, ksapa „Nacht“, av. xsap- „Dunkelheit“; gr. ipecpag, ipspog „dunkel“,

ysrpagog, iperpgvog „finster, dunkel“; gr. cp statt n kann von den folgdn. gr.

Worten bezogen sein, deren Zugehorigkeit oder auch Yerwandtschaft unter-

einander nicht behauptet werden kann (es handelt sich z. T. um Reimworte
noch ganz dunkler Vorgeschichte, s. Wood &x 3, Giintert Reimwortbildungen

[1 12 ff.j

;

gr. werfag (auch y.virpog Hes. Suid. Phot.) „Dunkel“ (eine Gdf. *q'is-n-pe(h)-

ist ganz fragwiirdig, ebenso aber Pedersens KG. II 97 zw. Yergleich mit

air. yne ^ussehen", cymr. gne „hue, tint“); dvocpog „Finsternis“, spater

yvocpog ds., drocpegog „dunkel“, hom. lodvcjpqg „dunkelviolett“ ; t,6cpog

„Dunkel“, gocpeoog „dunkel“ (s. Boisacq s. vv. m. Lit.). DaB lat. crepero-

„dammerig, dunkel, ungewiB, zweifelhaft"
(
*crepeso-), crepiisculum „Abend-

dammerung" (die scheinbare Deminutivform nach di-liiculum „Morgen-
dammerung", Leumann Adj. auf Ai.s 94) mit sabin. cr- aus cn- und p- aus

-bh (was iibrigens entbehrlich wird, wenn y.vkcpag analogisches <p fiir n hat)

mit xvixpag zu verbinden sei (s. Ernout El. dial. lat. 145 f.), ist wegen cr-
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ganz unsicher (s. Yf, LEWb. 2
s. v.); andrerseits ist freilich auch Jokls,

SBAk. Wien 168, I 64, Yerbindung von creper mit alb. ngrils, ngris „mache
Abend", -em „verbringe den Abend", ngrisete, ungrts „es dammert, wird

Abend" (sei *n-Jcrp-tio-) hochsfc fraglieh (fiber andere Deutungen s. Yf.

LEWb. 2
s. v. und fiber die dort genannten gr. xqvjixco

,
lit. foopti „betrfigen“

unter qran- „aufeinanderlegen“).

S. im allgem. Curtius 5 705, Bersu Gutt. 164a 1, 177, Johansson BB. 18, 7.

Uber lat. niger s. neig- „unrein“.



gha glia, ghe glie u. dgl., Lautnachahmung fur Gackern, Schnattern (vgl.

*ghans- „Gans“) und einer ahnlichen Lautvorstellung entsprungen, wie

gJic(i)- „gahnen“. Wieweit Urverwandtschaft oder jiingere Schopfung

blofi mit gleichen Mitteln vorliegt, bleibt noch offen.

Mhd. gagen, gagern (auch ylgen) „wie eine Gang schreien, schnattern
11

(nlid. Gdgag, G'/gag u. dgl. fur „Gans“, s. Hauschild ZfdtWtf. 11, 159 f.),

ahd. gackizon, gagizon, gackazzen „mutire, strepere
11

,
nhd. gacksen, gatzen,

gackern
,

tirol. usw. gaggezen gackern, wie eine Henne stoBweise Tone
hervorstoBen 11

,
schweiz. gaggelen, gagelen „gackern, stoBweise lachen -1

,
mnl.

gagelcn
,
niengl. gagelin, nengl. gaggle ,,gagen'‘; ahnlich ahd. gickazzen, mbd.

giksen
,
gekscn, nhd. gicksen „feinere unartikulierte Tone ausstoBen11

(i nicht

eigentlicher Ablaut, sondern den hohern Ton malend); aisl. gaga u. gagga

„spotten“ (Falk-Torp u. goal).

Lit. gaga, -cti ,,schnattern", lit. gaga ,,Eiderente“, gagenii, gagenti und

gagnoti „schnattcrn“, gagonas „Ganserich“ (etwas ahnlich gegl „Kuckuck“)

;

lett. gdgut „wie Giinse schreien11

,
gaga „Art Ente“, gcigars „Gans“ (Traut-

mann Bsl. Wb. 74 f. '. Russ, gogotdth ..gackern, schnattern; laut lachen 11

,

mdartl. „wiehern“, eech. alt hohtati „heulen‘ £

,
poln. gogotac „glucken‘,

osorb. gogotac
,
gigotac (wegen g statt h jiingere Lautnachahmung) „schnat-

tern 11
(s. Berneker 319); russ. gagah „schnattern, von Gansen 11

,
gaga Eider -

gans 11

,
gagctra

,
Taucher 11 usw. (s. Berneker 290).

Alb. gogesh't „gahne, rulpse'
1

(u. dgl., G. Meyer Wb. 126).

An Yogelnamen auGer den genannten noch hierher aisl. gagl „Schnee-

gans" (s. Falk-Torp u. gaul\ die von B. Schmidt IF. 33, 329 betonte for-

male Gleichheit mit ags. geagl „rictus, fauces11

,
mnd. go.gel „Gaumen“ be-

weist nicht, daB noch die Yorstellung des gahnend fauchenden Schnabels

hier namengebend war); lit. gagalas „Storch“, gaigalas „Enterich“, lett.

gaigale „Movenart“, pr. gegals ^aucher11
(trotz des wecliselnden bait. Yo-

kalismus der 1. Silbe, der an gacksen : gicksen, gagag : Gigag entsprechen-

des hat, brauchen diese Worte nicht Red.-Bildungen mit z. T. intensiver

Red. -Weise zur Wz. ghel- „rufen, schreien11 zu sein, wie Berneker 31Sf.

vorzieht): russ. gogoh „Quak-, Schellente, anas clangula 11

,
poln. gogol, gg-

gol „Clangula glaucion", alt gogolica „fulica !1 'Berneker aaO.)
;

air. gigren,

giugrann „Gans“, cymr. givyrain „anas scotica 11 (Gdf. scheint *gigur . . .??

Fickll 4 109, Pedersen KG. I 103, 337, II 57; anders unten S. 592); air.

ge.il, cymr. yinjdd
,

acorn, gait, bret. goaz, gicaz „Gans“ i *gigda; Fickll 4

109, zum d-Formans vgl. ags. ganot u. *ghans- „Gans“).

ga[i]-, gl- „singen, rufen. schreien 11
.

Ai. gaijafi
,
gati „singt“, gttd- „gesungen“, goto- m. „Gesang“, gdtha „Ge-

sang, Yers 11 = av. agM „Lied religiosen Inhalts 11

;
lit. pra-gystu. gydau,
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-gysti „zu singen anheben", gedu
,
gedoti „singen“, lett. dziedu

,
dsieddt . lit.

gaidffs „Hahn“, lett. gailis ,.Hahn“, lit. gesme „Gesang“, lett. diesma „Lied,

Gesang“ (s. Trautmann, Bsl. Wb. 76); russ. alt gajq
,
gajati „krahen“, russ.

gajb „Dohlengekrachze
;
Geschrei, Geheul, Larm“, gukatb „achzen, krachzen“

u. dgl. (s. Berneker 29 1). Langdiphthongische Basis erkannte Schulze

KZ. 27, 425; die Abnlichkeit mit der M-Wurzel gou goto-, gu- (Persson

Beitr. 897) ist nur auf den Anlaut beschrankt. Auch diese Ahnlichkeit

ware triigerisch, wenn unser *gdi- mit anzusetzen sein sollte; doch hat

lat. vitulor (von Wood KZ. 45, 68 mit ai. glti- „Gesang“ verglichen) wohl
idg. u- (s. ui in Schallworten) und ist Yerwandtschaft der Wz. *g"ei- „klagen,

jammern“ (Thumb KZ. 36, 196, Uhlenbeck Ai. Wb. 79 zw.) wegen deren
anderer Bedeutungsfarbe ganzlich unbewiesen.

ghait-a, -es- „krauses oder gewelltes Haar“.

Gr. yang „Lockenhaar, frei herabwallendes Haar
;
Mahne (von Pferden.

Lowen)
; Baumbart“.

Yon *ghait-{e]s- aus av. gaesa- m. „Kraushaar, Lockenhaar", npers. ges

„herabhangende Haare, Locken“, av. gaVsu- ,,kraushaarig, lockenhaarig;

(beim Kamel:) zottelhaarig“;

nir. gaoisead t aus *ghait-s-
)

,.crinis
c

.

Liden IF. 19, 318 f. und Charpentier KZ. 40, 272 f., beide mit Kritik

abweichender Versuche.

gliaido- oder ghaido* „Ziegenbock, Ziege“.

Lat. haedus „Bockchen, junger Ziegenbock“ (dazu die, dialektischen und
vulgaren Formen hedus, edus, faedns, fedits s. Ernout El. dial. lat. 154f.);

got. gaits und ahd. geiz fi
,

aisl. geit f„ aschw. get
,

gcet f., ags. gat f.,

as. get f. (konsonant. Stamme) „Ziege“.

Yon ghaido- abgeleitet *ghaideinos : lat. haedinus „von jungen B6eken“.
ags. gcet'U, ahd. geizin „caprinus“, got. gaitein n. „Bocklein“, ahd. geizin

n. „Bock“. (Zur Bildung vgl. sivein und Kluge, Nom. Stammb. § 57, 5S a
.)

Ob die Ziege als „die springende“' (Prellwitz s. v. yaha
)

zu ai. jihlte

„springt auf, setzt sich in Bewegung, lauft“, hdyah „RoB“, arm. ji ds.. aksl.

zajecb „Hase“ (Zupitza Gutt. 200) oder naeh FickI 4 433 zu lit. zaidziu

„ich spiele“ gehort, ist fraglich. Ygl. Yerf. LEWb.'2 359 (die Yerwandt-
schaft des lit. und ind. Wortes ebenfalls zweifelhaft). Abzulehnen mit

Liden IF. 19, 319 fF., Charpentier KZ. 40, 472 die Zusammenstellung mit

gr. yang, s. u. ghaitd-.

Ahd. ziga, wozu ags. ticccn und ahd. siclil mit hypokoristischer Konso-
nantendehnung (s. Kretschmer Glotta 14, 321, ist nicht mit Kluge in alteren

Auflagen der E. Wb. (spater ist die Kombination aufgegeben), Ipsen

IF. 41, 143, Hirt idg. Gr. I 85 und 187 , ;
durch tabuierende Lautumstellnng“

aus idg. gidlids entstanden, vielmehr als Auslautsdublette zu gr. di'Qa • at$.

Ady.covsg (Hes.) < *<ligi/i, arm. tik „Sehlaucha zu stellen. (Liden Arm.
Stud. 10ft', Meillet MSL. 15. 356 = Bezzenberger BB. 27. 165. Fick KZ.
42, 14S.)

DaB alb. kid „Bockchen £

,
mir. cit ,,Schaf-

‘ (Marstrander, ZfcPh. 7, 4(>3), an

kip „Tierjunges“, ahd. hi:si ds. „kosende Umgestaltung“ von ghaido- sind.



528 ghais- — ghaisos

ist eine unnotige Annahme Kluges (EWb. s. v. Kitze) und Falks und Torps

(506). Yielmehr sind die genannten Worte direkt aus dem Lock- (oder

Scheuch)ruf, der als Tcitz, gitz, Mtz, hetz usf. aus den verschiedensten Sprachen

und Dialekten bezeugt ist, entwickelt. (Ygl. Reinius Nord. Studier 420

AI, Hellquist SvEO 309).

gliais- „haftenbleiben, steckenbleiben, saumen“.

Lat. huereo
,

-err, haesl, haesum „hangen, stecken, kleben, festsitzen“,

haesitare „z6gern‘'', vermutlich (Fick KZ. 22 383, Wb. I
4 414) zu lit. gais-

tu
,

-aft, galsti „saumen, sick aufhaltcn, zogern, nachlassen“, gaismti

„hindern“. Schwerlich hierher aber dt. Geisel usw., s. u. gheis- „biirgen“.

Nicht einleucbtender verbindet Bezz. KZ. 44, 22 lit. galsti mit lat. faex

„Hefe“ (sei eig. „der Riickstand beim AusgieBen“).

DaB lit. galsti in der Bed. ,,nachlassen, schwinden“, gaismti in der

Bed. „tilgen“ vom obigen galsti, gaismti ursprgl. verschiedene Worte

gewesen seien, iiberzeugt nicht (vgl. auch Prellw. 2 u. fiaios). Unter dieser

Yoraussetzung verglich man dies andere galSti mit gr. fiatog ,,gering,

wenig, schwacb“ (aus Schulze Qu. ep. 61 A. 2; dazu wohl

gfiatog „klein, wenig“, s. Boisacq 313 m. Lit.); so Fick BB. 6, 211, Wb.
I 4 397; Wood KZ. 45, 64 sucht darin weiter eine Fortbildung der Wz.
g*ei-, der er den Bed.-Umfang „zerdrucken, bedriicken, iiberwaltigen, ver-

derben, aufreiben usw. ;< zusckreibt. In letzteren Kreis mag zwar vielleicht

got. qistjan „verderben“ gehoren (Fick aaO., Ill 4
63, Wood aaO.; andere

Deutungen siehe bei Boisacq 856 und u. g'ieclh- „stoBen“, g'ics- „l6schen“),

aber fiir lit. galsti (wenn iiberhaupt ein von g. „saumen“ verschiedenes

Wort) ware dessen a-Yokalismus (idg. oiVi) nicht leicht zu nehmen. Zu-

dem ist der Vergleich von galsti mit lit. fiaio? in der Bed. sehr vage

(Kretschmer Gl. 6, 305).

ghaisos „Stecken, auch als WurfspieB“ (bei Zugehorigkeit von ai. hesah

— allerdings neutr. -es-St. — mit gh- anzusetzen; liber die vokalische

Schwierigkeit der Yermittlung mit ghei- „antreiben“ s. d.).

Ai. hesah n. „GeschoB“ (doch s. u. ghei- „antreiben“);

gr. %aio

g

„Hirtenstab“; gall. -lat. gaesum, gall.-gr. yaloov „schwerer eiserner

Wurfspie6“ (gaesatl ,.gall. Soldtruppen"), air. gae „Speer“ {guide „pilatus“\

fo-gae
,

mir. fo-ga, fo-cha „WurfspieB“ = cymr. gwaew (siehe dazu Stokes

KZ. 33,77, Thurneysen IA. 26, 25, vgl. auch abret. guu-goiou „spiculis, telis“,

Bezz. BB. 17, 139);

ahd. as. ger, ags. gar, aisl. fteirr „Wurfspeer“.

Dazu auch ahd. geisala, nhd. Geifiel „Peitsche“, aisl. geisl, geisle „Stock

der Schneeschuhlaufer“ (jiingeres nordische bespricht Falk-Torp u. geir-

fugl
,

gil, Fick III 4 120) und mit Ablaut (idg. e*? «?) langob. gisil „Pfeil-

schat't“ (aber iiber ahd. gisal „Geisel = Burgschaftsgefangener“ s. u. gheis

„biirgen“; gegen LEWb. 2 u. gaesum).

Ygl. Kluge KZ. 26, 87, Yf. KZ. 34, 488 ff. und LEWb. 2 u. gaesum, Zup.

G. 202 (Lit.), Uhlenbeck PBrB. 30, 279.

Ahd. gaisala nicht nach Pedersne IF. 5, 68 zu aksl. zila, lit. gysla „Ader'‘,

lat. filum, s. Yf. LEWb. 2 s. v.
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gau- ,,sich freuen, sich freudig briisten 44
.

Gr. yrj&eco „freue mich 44 (aus *ydf€'&em, trotz der von Jacobsohn KZ. 43.

44 beanstandeten, bei Homer bereits iiberall durchgefiihrten Kontraktion

zu yt] die Folge dreier e im jon. *yr]fe§eco fiihrte in Yerbindung mit

metrischen Riicksichten — woriiber Kretschmer Gl. 4, 324 — zu friihem

y-Ausfall mit anschliebender Kontraktion oder unmittelbarem Uberspringen

der 2. Silbe), ygdofiai
,

dor. ya&ofiai ds., pf. yeyiy&a
,

dor. yeyada „bin er-

freut44 (nach Ausweis des Akzents erst auf Grand der kontrahierten Praes.-

Form geschaffen); *yafeftsco = lat. gandeo „freue mich44
(die Mittelstufe

*qauideo fiihrte nach video zur Neubildung gdvlsus
;

auch im Lat. fehlte

also urspriinglich ein Perfekt), gaudium „Freude“; ftov-yaiog „Prahlhans44

;

/o-Praes. yaloj {*ydf-tco)
,
freue mich 44

; Praes. mit ue-Infix (idg. *ga-ne-u-mi)

in ydvvyai „freue mich 44

,
wozu yavvgog „heiter“, sowie als sekundare Bil-

dungen mit yav- als Stamm ydvog „Heiterkeit, Glanz, Erquickung 44
(also

nicht nach Pedersen KG. I 96 zu mir. gen „Lacheln 4

‘), yavaco „schimmere“,

yavsgog „glanzend 44

,
yavoco „mache glanzend 44

;
yavgog „stolz (sich briistend)

44

,

yavgai; „Prahler 44

,
yavgiaco „bin iibermiitig

44

,
yavgioco „mache iibermiitig44

(ayavgog „stolz, prangend 44 scheint Kreuzung mit ayavog „trefflich, erlaucht44

,

dessen Zugehorigkeit nicht glaublich ist, s. Boisacq 6 m. Lit.); mir. guaire

„edel44
(aber ai. garva-h „Hochmut44

s. unter *g*< r- ,.sch\ver“).

Curtius 172, Yanicek LEWb.2 84, FickI 4 397; anord. katr „vergniigt,

froh44

,
das hochstens auf *gauedo-, nicbt auf *(jauedlio- (

:
ygdeoy, gaudeo)

wiese, bleibt wohl fern (andere DeutuDgen verzeichnet Liden Arm. Stud. 72,

Falk-Torp I 480 und 1492). — Umgestellt lit. dziuugius „freue mich 44 (aus

*gaudsius; Hirt BB. 24, 280).

Fern bleibt lett. gawilct ,,jauchzen
44

(Prellwitz 2 unter yavgog
;

s. Traut-

mann Bsl. Wb. 81 und *gou- „rufen44

)
und aksl. goveti „religiose vereri 44

(trotz Pedersen KZ. 38, 199; s. u . ghou-).

ghaua-, daneben ghau- „rufen, anrufen44
.

Ai. hdvate „ruft, ruft an, . . . herbei
44 (andere Praesensbildungen in livdyat i,

huve, homa, juhumasi), pass, huyate, hfitd „geladen“, Inf. haiitavc, havmian
„Anrufung“, liava m. n., hdvas, hdvana n. ds., homan n. „Rufen des Preises44

,

hvatar „Anrufer“; av. zavaiti „ruft, ruft an, verruft, verwiinscht44 (daneben die

Praesentia zbayeiti. zaozaomi), zavana n. „Ruf, Anrufung44

,
zavan ,.Ruf‘

4

,
zbatar

m. „Rufer, Anrufer44

;
arm. jaunem „weihe“ (hierher nach Osthoff BB. 24,

182 und Persson Beitr. 118; sonst meist zu gheu- „gie6en44
gestellt, s. d.),

n-zovR „Fluch44

;
gr. xav/doyai „riihme mich, prahle 44

(< *ghaughau vgl. av.

zaozaomi, s. Persson Beitr. 1 19), woraus ruckgebildet xavyj] „Prahlerei“,

s. Persson aaO. A 1 und Eichhorn, Gottinger phil. Diss. 1912, 15; air. guth

„Stimme 44 (Osthoff IF. 4, 286, BB. 24, 1 77 ; dagegen zu g^ou- Pedersen KG. I

108, doch siehe liber diesen Wurzelansatz unter gou-)\ lit. zavtti „zaubern 44

,
lett.

zavet ds., eigtl. ,,jemandem etwas anfluchen 44

,
vgl. av. zavaiti jjVerwiinscht 44

und arm. n-zovk' „Flucb“ (so Zubaty AfslPh. 16, 421, Osthoff BB. 24, 177,

Bgm. I 2 557; dagegen zu lit. mti „umkommen“ Leskien Ablaut 314, IF. 13,

1 17f. und Persson Beitr. 1 18 A. 1 ;
inti stellt — ohne Erkliirung der Bedeu-

tungsdifferenz — zu ghaua- Hirt Ablaut § 400 und Reichelt KZ. 39, 42);

aksl. zovq, zuvati „rufen44

,
skr. zbvem, zvati, ruse, zovuzvaiu ds., slov. zbv ,-Ruf44

.
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Yielleicht gehort weiter zu unserer Wurzel germ, guda- n. „Gott", in

got. gup m. (n. ini Plural und in galiugagup „Gotze“), aisl. gop n., ags., afr.,

as. god m., ahd. got m. als „das angerufene Wesen" (Neutrum, weil Mas-

culinum und Femininum —- Gott und Gottin — umfassend? oder ygl. ai.

brahman ?) nach Osthoff MU. IY 84. BB. 24, 191. (Andere, unwahrschein-

lichere Yerkniipfungen s. bei Feist 2 167 f.)

Ygl. im Allgemeinen iiber ghatia- Fick I 4
55, 219, Brugmann II 2

3, 121,

150, Bartholomae Studien II 121 f., Trautmann BslWb. 367, Persson Beitr.

1 1 6 f., LISf., 586, 652, 938.

Abzulehnen ist OsthofFs Hinzuziehung von lat. have „sei gegriiBt", das

vielmehr nach Thurneysen Thes. s. ave punisches Lehnwort ist, vgl. Yerf.

LEWb. 2 71. — Unbegriindet ist Hirts Identifizierung von tjhaua- mit gheu-

„giefien" (Idg. Gr. I 246, II 189).

Germ, gun- „heulen, spotten" (Fick III 4 121) ist seines Ablauts und

seiner Bedeutung wegen nicht hierher, sondern zur ]/"gheu-ghou- zu ziehen

;

siehe diese.

ghauo- „falsch, erlogen".

Lat. huud Begriffsnegation ,,eben nicht, gerade nicht", ursprgl. *hanid(om
)

„falsch (ware es zu sagen, so und so)";

air. gau, gao, gU „Unrichtiges, Liige", gu-forcell „falsches Zeugnis",

mcymr. gen, ncymr. gau, corn, goto „Falschheit, Liige", bret. gaou „Liige".

Thurneysen IF. 21, 179; Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit, iiber andere Deutungen

der kelt. Worte; schwer zu vermittelnde bsl. Anklange bespricht v. d.

Osten-Sacken KZ. 44, 156 ft’.. IF. 33, 218, 264, 271.

Yerwandtschaft von ghauo- mit gh?u- „gahnen, klaffen" (gr. yaog, yavvop)

lcann man dureh die aus „locker, leer" entw. Bed. „eitel“ von gr. yavro

;

nicht geniigend glaubhaft machen. Anders Pokorny ZceltPh. 11, 19.

gag- ..Ast, Pfahl, Stumpf" s. u. geg-.

gab- ..schauen, ausschauen nach"?

ergiibo sich. wenn man mit Zupitza Gutt. 194 aisl. hdpn
(pp)

„starren,

gaflFen'
-

,
ags. cPpan „beobachten, ausschauen nach, sorgen fiir, schiitzen",

ablautend ags. capian up ,,aufblicken“, and. upcnpen „eminere", mnd. htpen

..gaffen. schauen". mhd haffcn ds., ahd. (mit Intensivgemination) happen

„schauen. spixhen £
‘ (daraus riickgebildet ahd. kapf ,,Ort, von dem man

ausscliaut. Gipfel" ) und ahd. ufkepfcn ,.aufscliauen“ zu russ. zabota „Sorge‘‘'.

r.ahotih ai „sich Sorgen machen, sich bekummern" stellt. Anders iiber

zabota Zubaty AfslPh. 16, 422 izu lit. gebeti „pflegen, gewohnt sein, ver-

miigen". grbinus ,.fleiBig. fahig" usw.), wieder anders Berneker SlEWb. 7S

zu bofti/h „schaukeln‘ £

. iiber welches unten II 126).

Alles ganz unsicher. Der Ansatz einer Wurzel, die mit unaspirierter

Media an- und auslautct. hat von vornherein wenig Wahrsclieinlichkeit fiir

sich ('vgl. Meillet Einfiihrung S. 101).

gag-, gog- „etwas Rundes, Klumpiges".

Isl. haha ,.Ivuchen ', norw. und schw. h-iha
,
kleines, rundes und flaches

Hrot", diin. huge ..Kuchen", wozu das Deminutiv ags. cicel, eyed ..kleiner
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Kuclien" (engl. cake ist nord. Lehnwort) und ablautend norw. kok „Klum-
pen“, scliw. koka „Scholle, Erdscholle", mnd. kuke, ahd. kuocho „rundes

Brot, Kuchcir
,
dazu die Deminutiva ags. cocci!

,
Cecil und ahd. kuochelvn

)

„kleiner Kuchen“; lit. guoge „Kohlkopf, Kopf, Dickschadel", guog'ingus „mit

Kopf versehen", guogioti „Kopfe ansetzen (vom Kohl)“. — Da idg. Wurzeln
mit unaspirierter Media nicht zugleich an- und auszulauten pflegen (siehe

gSb-), bleiben an der sonst tadellosen Zusammenstellung Zweifel.

Pick III 4
33, Falk-Torp 4S3, Trautmann KZ. 43, 176.

Germ, kokon wegen der Ablautsformen und der fin.-ugr. Lehnworte
(fin. kakko, lapp. gakko „Kuchen“, fin. kakkara „Erdscholle, Erdklumpen,
Brot" vgl. Thomsen fiber den Einflufi der germ. Sprachen 138) nicht aus

dem Romanischen, vielmehr umgekehrt nach Meyer-Liibke Rom.-E. Wb.
Nr. 4734 u. Gamillscheg EWb. d. Franz. 232) prov. katal. coca „Kuchen"
aus got. *koka (anders Schuchardt, SBdAdW. Wien 141,23).

Abzulehnen Woods (Mod Lang Notes 19, 2) Verbindung der germ. Worte
mit lit . guzgs „Ivropf" usf. (s. fiber diese Sippe Trautmann Bsl. Wb. 101 f.).

ghagl'li- „Junge eines Tieres, bes. eines Vogels 1
'.

Np. zdq „junges Tier, bes. junges Huhn" (q nach Hfibschmann Arm. Gr.

I IS5 und Pedersen KZ. 36, 338 arabisierende Schreibung ffir y); arm.

jag „Junge eines Tieres, bes. eines Vogels, Nestling" (nach Hfibschmann
aaO. und Horn Np. Et. 143 persisehes Lehnwort, was nach Pedersen aaO.
gegen die Lautgesetze verstofit); alb. sok, zogu „Vogel, junger Vogel".

G. Meyer alb. Stud. Ill 1 8, Pedersen aaO ; frfiher unbefriedigend zur

Y fan- „gebaren" gestellt (Horn aaO. s. zaden, G. Meyer Alb. Wb. 486).

gliag(e)la, -(e)lo- „Pflanzenname‘' ?

Fick III 4 122 vergleicht ags. gage! :m.?), gagolle f., engl. gale, mnl. mnd.
mhd. gagcl, nhd. Gage

I

„myrica gale, myrtus brabantica", wozu vielleicht

an. gaglvipr „Myrtenheidenwald“ (nach A. Ivock Ark. for nord. Filol. 27.

HOff.) kommt, zw. m. gr. xayia (Dioscur. ed. Wellmann 3, 159) „fiov(fdaX-

4
uov“ (woraus lat. [b. Plinius] cachla), dazu die Varianten yd/.xag und lat.

calcan, chalcan (Dioscur. IV 58 nennt dieselbe Pflanze y6.Xy.ag,
rPmumoi

y.aid cl). Hochst zweifelhaft.

ghadh- „vereinigen, eng verbunden sein, zusammenpassen"; vielleicht alter

„umklammern, fest- und zusammenlialten".

Afries. gadia „vereinigen", mnd. gaden „passen, gefallen. sich gatten",

ahd. begutun, mhd. gaten
,
gegaten intr. ,,zusammenkommen, so daB es zu-

sammenpaBt", trans. „gleiches zu gleichem gesellen, zusammenbringen",
refl. „sich ffigen", ahd. gigat ,,passend". as. gigado „seinesgleichen", ags.

{gc)gada
,
Genoese, Gatte". nhd. Gcittc; got. gadiliggs „Vetter“, as. gadiding

„Verwandter“, ags. gadding „Genosse“, ahd. gatidinc
,
gatilinc „Verwandter,

Vetter, Geselle"; ags . geador, to geedere (engl. together),,zusammen", afries.

gadar
,
mnd. gadcr, mhd. gatcr ds., ags. gadrian, goed{e)rian (engl. gather)

„sammeln“, afries. gadn ia
,
mnd. gad(il)cnn ds.. mhd. vergatern „sich vereini-

gen", nhd. r.crgattcrn ds.; dazu vermutlich (nach Fick 4 III, 123. Falk-Torp
312) auchahd.(/«A<>-o. nhd. GY<frV,r (umgelautet mhd.r/cAr, nhd. Gitter), aschwed.

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 35



gadder,
mnd. gaddere „Gitter“ (als „Zusammenfugung" ? Gegen Kluges und

Weigand- Flirts Herleitung aus *ga-dora- zu Tor spricht die nord. und

mnd. Form).

Mit Dehnstufe got. (usw.) gops, ahd. guot. nhd. gut (vgl. bes. die Bed.

„genekm sein" der u. angefiihrten si. Worter, auch das Bedeutungsver-

haltnis aptus : apiscor).

Anm. : Abweichend verbinden Legerlotz KZ. 8, 416, Lagererantz KZ.

35, 287 f. und Nord. Stud. 450f. gut als '*ghatos mit gr. yaoiog' aya&os,

yogoTog lies., lakon. yuiog (pyaxiog) ,,gut“ und alb. zot „tiichtig“. Andrer-

seits hat man oft (vgl. bes. Johansson BB. 13, 115 f.) mit gut das gr. aya-

&og. bei Hesych dxaftog. zusammengebracht, wobei der Anlaut am ehesten

das a- copulativum („ganz gut“?), und y statt x durch volketymologische

Anlehnung entstanden ware
;
doch hat dyadog noch als etymologisch dunkel

zu gelten, s. Boisacq s. v., wo Lit. (wozu Brugmann IF. 19, 389).

Ganz fragwiirdig wird von Fick 4 III, 123 auch ahd. gadum n. — „mit

Unterbleiben der Yerschiebung vor m“ — umschlossener Raum, Haus,

Gemach", mhd. gadem, gudcn an obige germ. Sippe angeschlossen
;
wenig

liberzeugend von Uhlenbeck Ark. f. nord. fil. 15, 156 auch ags. gied, gicl,

yyd „Gesang" als *gadja- „zur rechten Zeit gesagtes Wort".

Mhd. ergetzm „vergiiten, erfreuen", nhd. ergutzen (Wood KZ. 45, 69)

bleibt vielmehr als Faktitivum bei ergezzen „vergessen“, s. Kluge und

Weigand-Hirt;

aks. godb „Zeit, rechte Zeit'
,

r<s gode byti ,,passend sein, gefallen'', go-

dina „idga“, godbm ,.gefallig", russ. gddnyj „tauglich", aksl. ugoditi , .ge-

fallen", russ.-ksl. goditi ds., russ. goditbsja „taugen, ziemen, sich sehicken",

ugodih „einen Gefallen tun; abpassen, treffen", ksl. ugoda „Wohlgefallen",

russ. vygoda ,.Vorteil“, aksl. negodovati „umvillig sein", iter. aksl. ugazdati

„es einem recht machen, gefallen" (usw., s. Trautmann Bsl. Wb. 74, Ber-

neker SI. Wb. 317 f., wo auch liber die si. Lehnworte lit. gadas „Yereinigung“,

gddytis „sich ereignen, treffen" u. a.). Dazu vielleicht (s. auBer Schade 274

noch Wiedemann Lit. Praet. 38, Zubaty BB. 18, 25; lit. 2emait. goda ,.Ehre"

(left. Lw.), left, giiods „Ehre, Ruhm; Anstand, Hoflichkeit; Festlichkeit,

Schmaus", giiodigs „anstandig, ehrbar", guodlba „Herrlichkeit, Majestat".

Lit. bei Berneker 318.

Unter der Yoraussetzung, daB die germ.-slav. Bed. „vereinigen, verbun-

den sein, gut passen" aus „umklammern, fest- und zusammenhalten" ent-

wiclielt sei, kann man (s. Fick 4 I 39, 413, II 111, Bezzenberger BB. 16, 243,

Stokes IF. 2, 170, Zup. KZ. 36, 243, Uhlenbeck PBrB. 30, 267, Pedersen

KG. I 39) weiter anreihen:

ai.gadhya- „festzuhalten“, a-gadhita- „angeklammert", pari-gadliita- ,.um-

klammert" (Sommer Hdb. 2 242 verbindet damit kaum richtig lat. mani-

festus
,
in-festus als *g"hedh-tos, also unter Yoraussetzung von Labiovelar;

s. iiber diese lat. Worte unter *dhers- „wagen“ und Yf. LEWb. 2
385), lett.

gads,
sagdds „Yorrat, erworbene Habe", gadat „sorgen“, lit. gddas ,,Habgier,

Geiz ' und „Klette“, godiis „habgierig“, mir. gntaim
,

nir. goidim (*glwdhn6)

„nehme weg, erbeute, stehle".

Anm.: Der a-Yokalismus dieser Worte spricht gegen die Zuteilung der

bait, und ir. Worte zur Wz. ghe(ii)d~, lat. prehendo
,
engl. to get durch Fick
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BB. 1, 174, J. Schmidt Yoc. 1, 73, Leskien Bild. d. Nom. 180, Bartholomae

IF. 7, 92, Fick 4 II 111, Pedersen KG. I 160, II 536; zwar gataim konnte

auch ghjl- sein, doch ist neben cymr. genni von der Wzf. ghend- eine 2. Gdf.

ghed-no furs Ir. weniger wabrscheinlich.

Gr. ayafflg „Knauel“ (Fick I 4
39) liegt in der Bed.

(
*sm-ghadis „zu-

sammengefabtes, geballtes"?) nicht so nahe, dafi man seinetwillen gadhja-

usw. auf ein idg. *gadh- (statt *ghadh~) zuriickfiihren mochte.

Nicht iiberzeugend wurde gr. y.gdk (*yd'dig) und y.o'rdcov „Becher, Schale" als

„fassend, GefaB" zu *glindli- gestellt (Fick BB. 1 ,
173, Solmsen KZ. 33, 295 f.).

gabh- „Holzstiick“ s. u. gebh-.

gabli- „Ziege, Lamm".
Air. gabnr „caper“, cymr. usw. gufr „Ziege", gall. FaflgijTa vhj „Bdhmer-

wald", Gabro-magns ON; umbr. habina(f) „agnos". Yf. LEWb. 1-2 u. agnas.

Yerwandtschaft mit *lapro- unter Annahme von Artikulationsschwankung

gh : k und b :p (Zupitza KZ. 37, 3S9, Thurneysen Hdb. 132, Pedersen KG.
I 1S7) halte ich fur triigerisch, zumal das ro-Suffix der kelt. Worte sehr

wo hi erst einer Reiinbildung auf *kap(e)ro- entsprungen sein kann. Kelt.

gabro- nicht nach Fick III 4 127 aus *gamro- und zu isl. gumarr „\Vidder“

und dgl. (s. unter ghei- ^Winter"). S. unten S. 547!

ghabh(o)lo-, -la .,Astgabel, Gabelung, Gabel".

Air. mir. gabul „gegabelter Ast, Gabel; Gablungspunkt der Schenkel,

vulva", cymr. gafl ,,Gabel; Schenkelgabel, vulva", abret. Plur. gablau

„Gabel“, nbret. gavl, gaol „Gabelung“ (mit 7-Umlaut von a zu e cymr. gefail

„Zange", acorn, geuel-hoern gl. munctorium), (gall-)lat. gabnlus „Marter-

holz, Galgen";

ahd . gabala „Gabel", ags . geafol ds.; Entlehnung der germ. Formen aus

dem Kelt. (Falk-Torp u. ga/fel) wird nicht dadurch erwiesen, dafi aller-

dings aisl. gaflak, ags. gafduc „Ieichter WurfspieB aus einem air. *gablach

stammen, denn Entlehnung von fertigen "SVaffennamen ist etwas sehr ge-

wohnliches.

Ganz fraglich an sich schon ist Zugehorigkeit von arm. gavalc „IIinter-

teil, Schwanzgegend bei Pferden" als „*Schenkelgabelung“ (Liden Arm.
St. 32; hier auch gegen Heranziehung von arm. jov „belaubter Zweig")

und sie wird unmoglich, wenn der Anlaut unserer \Vz.-Palatal gh- war s. u.

Fern bleibt ai. gdbhasti-h (nur angeblich „Gabeldeichsel", vielmehr.) ^order-
arm" (zu ghabh- „fassen", s. u. gap ds.) und gabha-li „vulva" (Zup. PBrB.
23, 238; s. vielmehr u. *q“<:bh- „eintauchen", *q*embh- „tief‘‘). — Yerfehlt ist

der Yerg'leich mit ahd. gib 'd „Giebel“ bei Pedersen KG. I 39 (s. *ghebhel-).

Nicht einleuchtend dachte man sich als Gdbed. „Gabel = Greifer" und
kniipfte an ghabh- (s. gap- „fassen" an, fiir das man so die ursprgliche Bed.

als „aufgabeln, zwischen zwei Zinken fassen, zwischen die Arme nehmen"
bestimmen zu konnen glaubte; so Thurneysen Festgrutl an Osthoff 1894,

Bgin. IF. IS, 129, Berneker 2S7, K. H. Meyer IF. 35, 22Sff. Durchaus iiber-

zeugend gehn hingegen nur Falk-Torp u. gaff'd,
Persson Beitr. 855 von

„Astgabel“ aus und setzen unser ghabh{olo-) = dem unter ijhei- ,.gahnen,
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klaffen" besprochenen erw. ghubli-; die Anwendung auf schief abstebende

(abklaffende) Holzteile ist im Bereiehe dieser weitverzweigten Sippe ghe(i)~

sehr hiiufig.

gham- „Stall“ s. glioni-.

1. gaiubb- ,.biegen“ ? 1

Gr. yaityo; „krumm“ (vgl. zum -a- y.auyog, Sanyo;, lo£o;, Brugmann

BSGFY. 1S99, 215, Gdr. II 2
1, 541), yagyrnw; „mit krummen Klauen" : arm.

lamn-]:or (mit lor „krumm“ zsges.) „krumm£:

,
Jcarkam „krumm“? Pedersen

KZ. 39, 379. Aber wegen der kaum abzuweisenden Beziehung zu yvdu,sno>

,.biego" (z. B. Bugge KZ. 32, 44, Brugmann aaO.) ist ya/apo; wobl viel-

mebr naeh y.agyo; erleiehtertes *yva/.npo;, bzw. mit dem y von yvagsirm

ausgestattetes y.agyo;.

2. gambli- „vorspringende Schnauze, Mund".

Gr. yaurpai, yang rf/.a'i „Kinnbacken“ ;
russ . guba „Lippe“, klr. Inlba „Lippe,

Mund“, serb. gubica „Maul, Rfissel", sloven, gobjc „Maul, Schnauze, Schnabel",

cech. Imba (alt auch huba) „Maul, Mund", poln. grba ds. (Pedersen KZ. 36,

334, Mat. i. Prace l, 172; aber lit. gembe „Nagcl, Knagge“, Zupitza Gutt. 147,

Berneker 340 gehorfc zu genebh- „Pflock‘ ;

).

ghan- „gahnen, klaffen", Erw. von yhc(i) ds. ^ vgl. gr. cpnvijvai : rreipi]-

at-Tm u. *bhu- ,,glanzen“).

Gr. tyuvov A or., y.eygva Pf. (dor. xe/avavn) ,.gahnen, klaffen" (danach

spiiteres Priis. yntvco in Ersatz von ydoy.o). das als gho-sko von der Wzf.

ghe(i). wie auch ydoua n. ,.klaffende Offnung"), to ydvo

;

„das Gahnen“,

bei Komikern auch „Mund“ (Toll. 2,97), uyavtjg (a- cop.) ,,weit geoffnet,

wcit ausgedehnt", el; dyavt; ..in unbegrenzte Weite“, uydveia „unermefi-

liche Weite", bei Arzten „Offnung, Kluft" (yaivco wegen seines spaten

Auftretens trotz Beichelt BB. 26, 270 nicht aus *yaf.gio und zuniichst zu

lat. fames).

Aisl. gan n.
,
das Gahnen" (wohl = to ydvo;). norw. schwed. gan „Schlund,

Rachen“, auch , Kiemcn, Kopf und Eingewcide kleinerer Fische"; aisl. gana

,,aufklaffen (Mund oder Augen nach etwas aufsperren :) begehren. glotzen1 '

(Falk-Torp u. ganr). Auch der Fame der Gans, idg. yltan[c]s-, gltan\p\d-

stellt sich hierher, s. d.

Dazu (nach B. Schmidt IF. 33, 313 ff.) mit Formans -dS-m (das d er-

innert trotz verschiedener Funktion an das von *ghan(p)d- „Gans“; Suffix-

ablaut dann wie zwischen rfvy-ba : yvy-d;. -ad-o;) das Adv. gr. yavdov

bei Yerben des Trinkens (Zusichnehmens, Schopfens)
; ,in vollen Ziigen

(d. h.
:/:mit weitgeoffnetem Schlundei" (im Boot, gleichbed. ydbav von der

FYzf. ya- in ydoy.o) usw.l und in dt. gan: (vermutlich erst aus dem Adv. ge-

wonnenes Adj.), aber auch (dem dt. gan.: ahnliclierj ,,heil. gesund" (fiber

frtihere Deutungen von gans s. bei Falk-Torp u. gansl'c. wozu noch Fay
IF. 32, 330 f.).
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gan(tlh)- „GefaB“.

Mir. gann (< *gandhn-) „Gefa£S £1 (Stokes BB. 19, 82); isl. kani „Henkel-

gefafcl, Schiissel, Art Boot“, norw. dial, kane „Schale mit Henkel auf beiden

Seiten“, schw. dial, kana „Schlitten“, dan. kane „Schlitten“ (alter dan. auch

„Boot ££

), mnd. kane „Boot“ (woraus aschw. kani „Boot“), ndl. kaan „kleines

Boot, Kahn“ (aus dem Ndd. stammt auch hd. Kalm, s. Kluge EWb. s. v.,

y. Bahder, Wortwahl 30); damit ablautend aisl. kcena „Art Boot“. Dazu
weiter (< *gandhna s. Liden Yermischtes 76 A 5) an. kanna

,
aschw. kanna

,

dan. kande
,

ags. canne
,

and. kanna
,

ahd. channel „Kanne“, woraus nach

Kluge EWb. s. v., Thurneysen Thesaurus unter canna spatlat. canna ent-

lehnt ist (umgekehrt Skeat Transact. Phil. Soc. 1899—1902, 651); aus frank.

kanna auch prov. cana „HohlmaB“, afr. chane „Kanne“, s. Meyer-Llibke

HEW. Nr. 1596, Gamillscheg EWb. d.Franz. 168. Daneben ahd. chanta,

canneta
,
frank, cannada „Kanne u (<Cgandha).

Ygl. Pick III 4
35, Falk-Torp 491, Liden aaO.

Anders stellt Falk W. u. S. 4, 89 kani usw. „Boot“ als eigtl. „geschnabeltes

Boot“ zu norw. dial, kana „den Hals in die Hohe strecken“, kanen „steif,

stolz
J

,
schw. dial, kana „sich in die Brust werfen“. — Anders iiber canna

Wollerraann, Gottinger phil. Diss. 1904, 51 f. « *kaznd zu got. kas „Gefab“;
kanta nach lat. cantharus). Beides nicht wahrscheinlich.

ganadho-s „Kinnbacke“ s. u. g hjenu-s.

gang- „spotten, hohnen“.

Ai. ganja-h „Verachtung, Hohn u
,
gahjanci- „verachtend, hohnend“; gr.

yayyaivetv
(yayyaveveiv M. Schmidt) ' to (.iexo. yskeorog ngoanatCeiv Hes.; ags.

canc u. ge-canc „Spott, Holm, Tadel“ (= ai. ganja-h
,
Fick BB. 6,160), can-

cettan „spotten“, anord. kangen-yrde „hohnende Worte“ (ags. cincung ..lautes

Lachen“, engl. mdartl. kink „laut lachen" erweist nicht urspriinglichen <-

Yokalismus, wie es auch andere Bedeutungsfiirbung hat; bestenfalls Kreuzung
mit Schallworten wie dt. kichern und iihnlichem bei Falk-Torp 507).

Yielleicht gehort nir. gedin „Geschrei, Larm, Freude, Verspottung“ hier-

her, wenn aus *ganksni-, alter gang-sni-; die bei Fick II 4 109 und
bei Stokes IF. 22, 336 angefiihrten mir. geim ^Gebriilb', gessim „schreie“,

gesachtaeh „Pfau“ konnten dann auch dazu gehoren.

Die Sippe scheint ursprgl. schallmalend. Ahnlich Schallworte sind aksl.

gajgemin „schwer sprechend“, russ . gugnati alt) „murmeln“, gagnja „Stot-

terer“, gugnlvyj „naselnd £
‘, poln. gegac

, gegnac „schnattern“ 'von der Gans),
mdartl. gajac, gegac „durcli die Nase sprechen“, ai. qunjati „summt, brummt“,
gr. yoyyvkeo „murre, gurre t(

(erst N. T.; kaum zu *gou- „rufen“, s. d.). —
Lat. gannio „kliiffe, belfere, schakere“ hat auch mit letztern keine Be-
ziehung, ebensowenig wie mit gr. devvog „Beschimpfung, Schande“ (trotz

Bezzenberger BB. 27, 154).

Ygl. Fick I 4
33, 398, III 4

36, Zupitza Gutt. 144, Yf. LEWb. 2 333 f„ Ber-
neker 34

1
(m. Lit.) ; nicht iiberzeugende Weiterungen bei Lewy PBrB.

32, 145.
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ghans- und verwandte Bildungen fur „Gans“.

Ai. liamsd-h m., lictnisi f. „Gans, Schwan“; gr. yjjv, -os, dor. boot, ydv j.Gans 1'

(hier, wie im Germ, und im lit. gen. pi. zqsti noch die alte kons. Flexion);

lat. anser „Gans“ (ursprgl. *hanser
,

s. Yf. LEWb. 2
s. v.

;
die Stammbildung

vermutlicli nach Bgm. II 2
1, 526 A. 1 durch Yerquicknng yon *hans- mit

einer suffixal hochstufigen Form *hanes-); air. geiss „Schwan“ (*gnnsi~,

oder eher *<jansJ = ai. hauist, nicht aus einem kons. Stamm umgebildet);

ahd. gans (i-St. geworden), ags. gds (PI. ges aus *gans-is = gr. y/jveg), aisl.

gas (PI. gas) „Gans“ (aus ags. gUs stammt mir. goss); lit. sas'is „Gans“ (acc.

zqs[ = gr. yfjva, g. pi. kons. znsn_ , dial, auch n. pi. zTises
),

lett. zhoss, pr.

sansy ds.; slav. *gqsb (zum wohl auf Entlehnung beruhenden g statt 3

s. die Lit. bei Yf. LEWb. 2 u. anser, Berneker 342, Yasmer ZslPh. 2, 54 ff.,

Trautmann Bsl. Wb. 365) in russ. gins, slov. gos, poln. ges „Gans“. Z. B.

Curtius 5 200, Schrader Sprvgl. 3 II 165, Rl. 2 339 f. (iiber arm. ags „Gans“

— Lit. bei Berneker aaO. — s. u. kau- Schallwort).

Ags. gan(d)ra „Ganserich“ (engl. gander), mnd. ganre ds. (neuere Formen
s. bei Suolahti Vogeln. 413) gilt als Mask.-Bildung vom St. *gan- nach Art

von ahd. kat-uro (Suolahti); wenn ein *ganezan- (vgl. oben zu lat. anser)

zugrunde liige, stiinde schweiz. gann, gunner „Bezeichnung von Taucher-

arten“ (Suolahti) als *ganed- damit in Suffixablaut.

Daneben eine sicher vom kiirzern St. glnan- (wozu ghan-\e]s- wie idg.

*inen-ot : *men-[c]s- „Monat“) ausgegangene Bildung mit -d- : germ, (zuerst

bei Plin., weitere Belege bei Suolahti 410 If.) ganta „eine Art Gans“ (dar-

aus prov. ganta „wilde Gans, Storch u
;

die Bed. „Storch“ zeigt auch

lit. gandras, pr. gandarus, aus germ. *gan[d]ro oder zu slav. gqdot),

ags. gemot „ein wilder Wasservogel, z. B. fulix“, ahd. gana^o „Giinse-

rich“, auch ganso
,
mnd. gantc ds. (Eine Ableitung davon mit iihnlicher

Bed. wie tirol. giinsen „kokettieren“, gdnsern „wie eine Gans tun“, auch

„venerem appetere“, siehenbiirg. gaasdn „schiikern“ ist nach B. Schmidt

IF. 33, 313 ff., bes. 320 nisi, ganta „schakern“, ganti „scurra“, schwed.

mdart. gant
,

diin. gantc „Geck“, wrozu als fern. norw. gjente „Madchen“).

Ygl. zu diesen germ. t-Formen Johansson Beitr. z. gr. Sprachk. 152, Suo-

lahti aaO; B. Schmidt's aaO. Vergleich des Dentalformans mit dem von

gr. /ardor, dt. gang (von einem glian- „/aox£ir, yavsivu) ist angesichts des

Formans d in anderen Tiernamen und wegen der ganz andern Bed. nicht

glaublich.

Ygl. z. B. Curtius 200, Fick I 4
52, 434, II 4 106, III 4 125; Schrader

Sprvgl. 3 II 165, RL. 2 335, Suolahti 410 ff., Robert Noms d’ oiseaux 30.

DaB idg. ghan-s-, -(•> d- mit gr. yaveir (s. glnan-) und iiberhaupt mit der

Sippe ght(i) „giihnen“ zusammenhangt (Lit. z. B. bei B. Schmidt IF. 33, 328f.),

also von dem heisern Ausfauchen des Tieres bei aufgesperrtem Schnabel

den JSamen hat, ist urn so glaublicher, als auch ghe(i)~ „giihnen“ ursprgl.

dasselbe mit dem Hauchlaut oder dem velaren Gutturalspiranten ver-

bundene Ausatmen beim Giihnen bezeichnet hat (iibrigens ein Hinweis

darauf, dal) gh eigentlich ein gesprochener Spirant war). Dadurch erle-

digen sich die Bedenken bei Suolahti aaO. und bei Hauschild Zfdt. Wtf. 1 1,

1 60 f.
,

s. dagegen B. Schmidt aaO. Eine ahnliche Lautnachahmung (z. T.

auch Grundlage von Wasservogelnamen) s. u. ghagJia-.



gar- „rufen, schreien", daneben einzelsprachliches *garr- entw. aus idg.

*gar-s- oder durch Konsonantenseharfung im Schallworte.

Palatal wird erwiesen durch osset. zarin, zarun „singen“, ear „Gesang“,

(s. Zup. Gutt. 78j und durch arm. cicarn „Schwalbe cicarnuk „Nachtigall"

(redupl. *goi-gar-on oder -no-, Petersson KZ. 47, 287);

gr. yfjovs, dor. ydgvg „Stimme“; yaggicbjue&a‘ Aoidogov/zeda Hes., mit

rr wie lat. garrio
,

-Ire „schwatzen, plaudern, plappern; selten von Tier-

lauten", garruhts „geschwatzig“ (norw. mdartl. karra „girren, gackern“,

Bugge BB. 3, 104, s. aber unter ger-); air. gair „Geschrei“, gaire „Lachen"

(gegen Pick II 4
108), cymr. gaivr „Gesehrei“, mit a cymr. gair „Wort",

air.gairm „Ruf, Geschrei", cymr. corn. bret. garni ds. (: as. harm „Wehklage“),

air. dian-gair „dem er ruft", ad-gaur „fascino“, da-ro-gart „apellavit se“,

forgaur „befehle" (usw., s. Pedersen KG. II 533 ff.), abret. ar-uuo-art „fas-

cinavit“, air. fo-gur „Ton, Lautu
;
ahd. ham „Wehklage“, nhd. Kar-freitag,

got. ham, ags. cearu „Sorge“ (davon ahd. usw. harm „beklagen, weh-

klagen“, ahd. harag „betriibt“, mhd. hare „klug, listig, geizig“, nhd. harg ,

ags. cearig „traurig, bekiimmert 11

,
engl. charj „unrichtig, sparsam“, siehe

Palk-Torp 499 und 1494 unter harrig), as. harm (s. o.), ags. cearm
,
derm

„Geschrei“.

Ygl. die ahnlichen Schallwurzeln *ger- und *g'ier\ax']- Curtius 5 177, Vf.

LEWb. 2 u. garrio und grates m. Lit.

garg- und grag- (gragj- „grauenvoll; Grauen“.

Gr. yogyos „Purcht erregend, grausig, wild", rogyeb „Schreckgespenst“,

yogyova&ai „wild werden (von Pferden, d. i. sich erschreckend)", yogyebyt,

yogyojjzoi „schrecklich blickend" (die gr. Worte konnen aus *yugyo- assi-

miliert sein); air. garg, gargg „rauh, wild"; arm. (Pedersen KZ. 39, 379)

barer „hart“, harcem „ich fiirchte, glaube"; andrerseits mir. grain „HaSlich-

keit, Ekel, Scheu"
(
*gragnis), granda „ha61ich“, cymr. gram „Trauer,

Kummer; abscheulich"; aksl. groza „Graus, Schauder", skr. grbza, po.

grozu ds., russ. groza „Drohung, Strenge, Unwetter", ksl. grositi „drohen“,

slov. groziti, po. grozic, russ. grozitb ds., lit. grazoti „bedrohen“ (Trautmann

Bsl. Wb. 95).

Ygl. Osthoff Par. I 44 f. m. Lit. — Slav, groza stimmt in der Bed. nicht

so gut zu lit. grasd „Ekel“ (Zupitza KZ. 37, 398), anord. gerstr ^unwillig,

murrisch", mhd. garst „verdorben, ranzig", nhd. garstig, lat. fastidium

„Widerwillen, Ekel" (s. Berneker 354f., Trautmann aaO.), denen mehr
der Begriff des physischen Ekels, nicht des seelischen Schauders eigen

ist. — Gegen denYergleich von *yogyo$ als *yop-;'[p]-ds mit acech. zoriv

„heftig, zomig" u. dgl. (Prusik KZ. 25, 597 f., Niedermann BB. 25, 294)

s. Osthoff aaO., uber av. zazaran- „zornig" (Bartholomae Airan. Wb. 1687,

1670 (: ai. hrnite). Das Ablautverhaltnis (s. Osthoff) heischt noch Klarung;

die Deutung von ir. arm. ar, gr. og als „r“ (-ero-) befriedigt nicht.

1. gal- (gol-?j „kahl, nackt".

Ahd. halo, flektiert hal a)wer, mhd. leal „kahl“, ags. cala, engl. callow

„kahl, ungefiedert". Aksl. goh „nackt“ (usw., s. Berneker 325 i, wozu auch

ahd. calaa „calvitium“. aksl. glava
,

russ. golovd (usw., s. Berneker 323 f.)



„Kopfu
,

lit. ga.lva, lett. galva, apr. gallu, Acc. galicctn
;
gahvo „Kopf“ (wie

lat. calm „Hirnschale“ zu calrus). Lewy KZ. 40, 420, Schulze KZ. 40, 424,

Yf. LEWb. 2 u. calm
,
Berneker aaO., Trautmann Bsl. Wb. 77; Beispiele

fiir „kahl : Schadel“ bei Scheftelowitz BB. 28, 156. Anders Mtihlenbach-

Endzelin Lett.-D. Wb. I 596f.

Abd. usw. halo „kahl“ ist nicht aus lat. calvus entlehnt (Ivluge KZ. 26, 91,

Grdr. I 2
335, Wb 8

s. v. Weigand-Hirt s. v.; s. dagegen J. Schmidt KZ.

26, 91 Red.-Kote, Zupitza Gutt. 144). —
Aksl. ijlava nicht besser zu anord. hollr „abgerundeter Gipfel, Kopf“

(s. Falk-Torp u. holl m. Lit.; neuerdings wieder Persson Beitr. 932; Wz. *gcl-

„ballen Ll

,
*gleu- Hirt Abl. 119); aueh nicht besser zu arm. glux, gen . glxoy

„Kopf“ (Fick BB. 1, 173, Pedersen KZ. 39, 152, Trautmann Bsl. Wb. 77,

der als arm. Gdf. gholii-qho ansetzt; wieder anders fiber das arm. Wort
Scheftelowitz BB. 28, 157; 29, 44, 54 1

;
gegen Iljinskij's Afsl. Ph. 29, 166 un-

richtige Analyse von aksl. goh s. z. B. Petersson Sprakl. Uppsatser IY, 143.

Als Anlautdubletten sucht man mit sehr zweifelhaftem Rechte zu ver-

einigen die Sippe von lat. calvus (s. qehuo- „kahl“) (Zupitza Gutt. 144,

KZ. 37, 389, Lewy KZ. 40, 420), andrerseits anord. shalli m. „kahler Kopf“,
shollottr „kahl“ (Fick III 4 416, Falk-Torp u. shaldet, shalle;

,
unter Tren-

nung von norw. shalle „Schadel“, die aber mindestens bedenklich ist.

2. gal- „rufen, schreien“.

Cymr. gahv „rufen, vorladen 1
', mbret. gain „appeP‘, mir. gall „Rubm“

(*gal-no-s; nur in einem nicht hgg. Glossar, Fick II 4 107). wohl auch gall

„Sehwan“ idas wegen seines a kaum zu ghcl- in anord. gjallu „er-

tonen"‘ u. dgl.) ;
aksl

.
glagoljg, glagolati „reden, sprechen“, glagoh „Wort“,

russ. gologolih ,,plappern, scherzen“ (nicht wahrscheinlicher zu got. goljan

„begrfi6en“, ahd. galan „singen“, Wz. ghel-, s. Berneker 321); vielleicht

ai. gargara-

h

„ein bestimmtes Musikinstrument“ (— aksl. glagoh, wenn mit
r aus idg. /, Meillet Et. 229; oder zu *ger- oder *g1er-, was beim Keben-
einander dieser Schallwurzeln nicht auszumachen ist, vgl. von noch einer

andern solchen ai. gharghara- „rasselnd, gurgelnd; m. Larin “).

*gal-sn- (zum Formans -so- in Worten iihnlicher Bed. s. Berneker 323)
in osset. yalas „<ro)r>]

u (Hfibschmann Osset. Spr. 33), aksl. glash
,
russ. golosb

,.Stimme“, lit. galsas „Widerhall“ (Endzelin KZ. 52, 124), anord. hall n.

„das Rufen“, wovon hallci „rufen, singen“, ags. callian (engl. call

)

ds.,

ahd. hallon „viel und laut sprechen, schwatzen“, mit -ll- aus -Is-, wo-
neben -Is- in anord. halls n. „ Aufreizung“, mnd . holsen (*hcilsdn) „plaudern„
— Curtius 1 77 f., Fortunatov BB. 6, 218, Noreen Urg.Ltl. 123, Zupitza Gutt.

143, Trautmann Bsl. Wb. 77.

Aber lat. gallus „IIahn“ kaum als „(Frfih)sanger, Kraher“ hierher, son-

dern entweder nach Wilamowitz Phil. Unters. I 78, Niedermann IA. 18, 7S
als „der Gallier“ bezeichnet (wie bei den Griechen als Mrjdog oder Ileo-

oiy.og) oder eher erst nachtraglich an den Galliernamen angelehntes Lw.
aus der gr. Sippe von y.d/laiov „Hahnenbart“. — Ganz fraglich ist, ob
lat. gloria ,,Ruhm“, glnris r,,uvl)<)/jr/og

u (Gloss.) nach Bezzenberger BB.
2. 156, Stolz IF. 10

,
70 f., Yf. LEWb. 2 340f. auf Grund einer Basis *g e)ld-

mit s- oder r-Formans entfernter verwandt sind.
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Dazu wohl als Erweiterungen:

idg. *g lag- : gr. y/«£co „lasse einen Gesang erklingen 11
(*ylayiio); gal.

glag „Gerausch von etwas fallendem“, nir. glagan „Hiihlengeklapper“

(vgl. u. engl. clack-
), vielleicht air. glam s. u.; anord. Idaho „zwitschern“,

ags. clacu „Kampfgetose, Streit“, ferner mehrfach mit Anwendung auf

drohnenden, klatschenden Schlag, mkd. Mac „Handeklatschen, Ivnall, Krach,
RiG“, kleckrn „mit einem Knalle treffen, bersten“, nd. klak „Knall Ge-
riiusch von Schliigen“, engl. clack „klappern, rasseln, plaudern“, norw.

mdartl. klakka „scklagen, klopfen, klatschen, knallen“, klekkja til „zu-

schlagen“, anord. klakk-sarr „wund“, und m. d. Bed. „klatschend anwerfen,

beklecksen“, mhd. Mac auch „Ivlecks, Pleck“, mnd. klacken „Ivleckse

machen“ (nhd. kleckstn , Klecks = nd. klciklcs
), anord. klcikkr „Klecks, Ivlum-

pen, Wolkchen 41
. — Zupitza Gutt. 211 m. Lit., Fick III 4 55, Falk-Torp

u. klak; ai. g&rjati „ briillt, brummt, braust“ (Prellwitz 2 95 zw.) hat wohl
idg. /•, s. *ger-

;

idg. *gal-gh-, g(a)laxgh- „klagen, sehelten“ : ai. garhati, -te „klagt, tadelt“,

garJta „Tadel“, av. gwrozaiti „klagt, jammert“, osset. yilrzun „stohnen“,

av. np. gile „Klage“ (Horn Np. Et. 208); ahd. klaga „Klage“, klagon
„klagen“; mir. glam „Geschrei. Fluch“ (*glagh-sma; allenfalls als *jlag->md
zur Wzf. glag-, die aber sonst nicht gerade fur „Klage“ verwendet er-

scheint). — Zupitza Gutt. 82, Fick II 4 119, Stokes BB. 20, 17, Falk-Torp
u. Kluge, Klak. Gr. fjhjyj) 'Lit. bei Boisacq s. v.) gehort zu lie- „bloken“;

nasaliert *glengh - : ahd. klingan „ldingen, tonen l
‘ (ohne naheren Zs-

hang mit lat. clangor
,

gr. y.layyt) „Klang“), woneben mit germ. Tenuis
ahd. klinlcan ds., engl. clink, schwed. klinka „klimpern“ (s. Fick III 4 56,

Falk-Torp u. klinge, llinke).

Im Germ, aufierdem *kalt-, *klut-, *klap- (s. Fick III 4 41, 55, 56), z. B.

mhd. kaizen
,

leimi „schwatzen, plappern“ (air. adgladur „rede an“ aber
zu gr. y.eyldda); afries. kaltia „sprechen“; ags. clatrian „klappern, rasseln “,

nhd. Klats „Sclimutzfleck“, hckletzen; anord. klupp n. „Ivlatsch, Schlag“,

ahd. klapf m. „Geschwatz, Ivnall, Schlag, StoB“.

Ygl. die iihnlichen Schallwzln. ghcl-, kel-.

3. gal- oder ghal- „konnen“.

Cymr. gallti „konnen, imstande sein“, corn, gados „Macht“, bret. gallout

„konnen“ {ll <. In), ir. gal „Tapferkeit“, abret. gal „Macht, Ivonnen" (diese

letzten stellt Pedersen KG. II 25 zw. zu ghcl-, ghol „Galle“; unwalirschein-
lich); lit. galiu, galeti „konnen“, galid, gidios „Yermogen, Fahigkeit, Hacht“,
negdlr „Unwohlsein“; und mit unklarcr Bildung ksl. golMm „groB, hoch“,
bulg. golem „groB, hoch, weit“, skr. golijcmno „groB“, ac. holemg „grol.i“,

skr. golem „groB“, russ. dial, goljamyj „hoch, mager“ und Adv. galjamo
„viel, sehr“ (weiteres bei Berneker EWb. 320 und Trautmann Bsl. Wb. 77).

Ygl. Fick BB. 1, 59, Bezzenbergcr BB. 16, 256, Liden arm. Stud. 125,

Pedersen KG. I 157, Fick I 4
416, 541, II 4 107, Berneker u. Trautmann aaO.

Unmoglich die Ilinzuziehung von lat. calerc (Fick BB. 6, 212, I 4 416,

541), vgl. Yf. LE\Yb. 2 804 und oben I 219: recht zweifelhaft Joh. Schmidts
(Pluralbildung 183) Deutung von hallux „groBe Zehe“ aus *halu- (zu ksl.

golemz usw. i, *dou: (zu ahd. .iehu) s. Yf. LEAYb. 2 359. — Das von Fick eben-
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falls zu gal- gestellte gr. usrogdbho; „eitel, unnutz“ gehort entweder nacli

W. Sclmlze Qu. ep. 242, Solmsen Unters. 43 zu otpslo? oder nacli Fick

KZ. 41, 19Sf., Bechtel Lexilogus 52 zu asiocfelv dsrarfjaai Hes. (Anders

Bezzenberger BB. 5, 318 und Schrader KZ. 30, 466).

glial- „Sehade, Gebrechen 11

.

Aisl. galli m. ,,Makel, Fehler, Sehaden“, vielleicht auch ags. gcalla in.

,,wundgeriebene Stelle beim Pferde“, engl. gall ds., mnd galle „beschadigte

Stelle“, mhd. galle „Geschwulst am Pferde, fehlerbafte Stelle im Gestein“,

nhd. galle „Gesch\vulst, Fehler im Gestein, im Acker usf.“ (wenn nicht

identisch mit Galle = Gallapfcl
,
das aus lat. galla entlehnt ist, vgl. Kluge

s. Galle 2
, Franck-van Wijk s. f/«/, DWb. IV l

a
1 ISTff., Falk-Torp 297, Hell-

quist SvEO. 93, Gamillscheg EWbdFranz. 452 s. gale)-, lit. said „Scbaden,

Yerletzung“, sal'tngas „bosartig, schadlich“, lett. salba, solba „Schaden,

Yerletzung am Korper“ (oder aus dem Russiscben entlehnt? s. Endzelin

KZ. 44, 06), vielleicht auch klruss. zolol ,,die schmerzhafteste Stelle einer

Wunde“, russ. nazola „Gram, Kummer, Arger“, nazoliib „Rummer, Arger

verursachen 11

(vgl. Iljinskij RFY. 61, 22S, Endzelin aaO.)

Die Zugehorigkeit von gr. yahloj „lasse nacli, werde schlaff oder lose“

ist zweifelhaft (s. *ghei „fehlen, mangeln, leer sein“). — Das von Bezzen-

berger-Fick II 4 108 zw. verglichene ir. galar „Krankheit, Kummer", cymr.

corn, galar „luctus, planctus“, wird von Pedersen KGr. II 25 zu yolog

usw. „Galle“ gestellt.

Vgl. Fick III 4 130, Falk-Torp aaO., Endzelin aaO.

glialg(li)- „(biegsainer) Zweig, Stange“.

Arm. jallc „Zvveig, Gerte, Stengel, Geisel“ (<^*ghalg s. Bugge Beitr.

z. Erl. d. arm. Spr. IS, Bartholomae Studien z. idg. Sprachgesch. 2, 12,

Hubsehmann Arm. Gr. 1 469, Pedersen KZ. 39,361; Petersson Hetero-

klisie 155 erkliirt den Weeh sol von g und gh ans einem Paradigma *g1tolgh,

*ghlgnes); got. galga in. „Pfahl, Kreuz“, aisl. galgi „Galgen“, ags. gealga ,

afr. galga
,

as. ahd. galgo „Galgen, Kreuz (auch Galgen am Ziehbrunnen)“,

dazu die Weiterbildung aisl. gelgia „Zweig, Stange, Stock 11

. (Die alteste

Art des Galgens war ein biegsamer Zw'eig, an dem der Yerbrecher hoch-

gcschnallt wurde, vgl. Hellquist SvEO. ITS, der auf das Jieengia a grcn

und lata phif a gulglm idler gren des Upplandsgesetzes und auf Tacitus

Germania 12 : proditores et transfngas arboribus suspenclant verweist).

Lit. zulga und .:/( Igas ..langc, diinne Stange“, lett. saiga „lange Rute,

Angelrute“ (Leskien, Bildung d. Nomina 215).

Fick III 4 131, Falk-Torp 296 u. 1466, Trautmann Bsl.Wb. 364.

Fraglich ist. ob mit Petersson LUA. 1916, 2, 75 und Heteroklisie 155

in *?jhadgh)- eine Erweiterung der vielleicht in ai. hold m. ,,Pflug“ (siehe

glid- „schneiden“), arm. jol „PfahI, langer Zweig usw.“, lit. suolis „Stuck

Holz. Baumstamm“ vorliegenden Wurzel *glal- zu sehen ist.

gltalgli- „ernst sinnend“.

Gr. y.alyulvo) „denke sorgend nacli, sinne, bin in tiefen Gedankenu
,

KiD.yas. -uvtos EN.: ags. gealg, galg ,.traurig, finster“. Ilolthausen IF. 20.

322: s. auch Boisacq s. v.
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ghasto- „Hand, Arm".

Ai. hastu m. „Hand“, hastavant „handversehen", av. zastu
,
apers. (lasta m.

„IIand, und zwar ahurischer AVesen", zastu vant „tatkraftig“ ; lit. pazast'ts f..

pagaste „Raum unterm Arm, Achselkohle".

Fick I 4 420, 433, Wackernagel ai. Gr. I 248, Trautmann Bsl. Wb. 367.

Abzulehnen die Anreihung von gr. dyoarog „flache Hand“ (de Saussure

Memoire 53 A. 1, oft nachgesprocken, s. die Literatur bei Boisacq 9) vgl.

unter *ger- „fassen, zusammenfassen". — Uber aksl. pazucha „xoA7iog“ sielie

Berneker SlEWb. 233 f., Trautmann aaO. 64.

ghasto-, ghazdho- „Rute, Stange".

Lat. hastu „Stange, Stab, Schaft, Speer, WurfspieB", umbr. hostuta ,

anostatu „hastatos, inhastatos" (o nicht befriedigend erkliirt), mir. gass

„Scho£S. SproB, Reis“ (< *ghaslo- Zupitza G. 96, Yf. KZ. 34, 488 f., Solmsen

IA. 19, 31); daneben *ghazdh- in mir. gat „Weidenrute", mir. trisgatuim

„durchbohre“, got. gazds „Stachel“, aisl. guddr „Stachel, Spitze", as. fmr-

gard „Feuergabel“, ahd. gart „stimulus“, dazu mit io-Ableitung ags. gierd

f. „Rute“, afr. ierdt „Gerte, HeBrute", as. gerdia „Gerte, Rute, Stab, Stralil",

ahd. gartia, gertia „Rute, Szepter" (so Sievers z. ags. Yokalismus 25, da-

gegen losen gai t < *gazda- und gcrta < *gardio voneinander Cosijin Tijd-

schr. v. Ned. taal en letterkd. 13, 19ff., Uhlenbeck PBrB. 19, 520 und 26,

298, Loth Rev. celt. 18, 93, Zupitza G. 173 und Stender-Petersen Slav,

germ. Leknwortkde 256 und verbinden es mit aksl. zndb „Stange“, russ.

zerdb „diinne Stange“, slov. zrd „Wiesbaum tl

,
eech. zcrd „(Fahnen(stange,

Stock 1

', poln. serdi „lange diinne Stange", s. iiber diese unter *glicrd-

„flechten, winden usw.“).

Nicht hierher aisl.gedda, aschw. gadda „Hecht“ wegenlapp. kaito „Hecht“
s. Liden FUF. 11, 135ff. mit Lit.

Ygl. Fick II 4 108, III 4 133, Falk-Torp 313, Yf. LEWb. 2 360 f.

Zu bezweifeln ist die oft behauptete Zugehorigkeit von aksl. gvozds

„Nagel, Keil“, russ. gvoMb „Nagel“, bulg. gvdzdvj „Nagel, Zapfen", skr.

giozdje „Eisen“, cech. hvozdtj „Durchschlagholz“. poln. gicoidi „Nagel,

Zapfen" (Osthoff KZ. 23, 87, Nehring IF. 4, 398, Uhlenbeck PBrB. 30, 283.

Meillet Etudes 261. Pedersen KGr. I 88, Berneker SlEWb; 366, Bruckner
SEJP. 1 66, z\v. Flirt BB. 24, 282) unter Annahme einer Anlautsdublette

ghu-gh nach Solmsen Unters. 196, Hirt IF. 17, 398 ff. (Nicht befriedigend

Torbiornsson Nord. Studier 255, Uhlenbeck Tijdschr. v. ned. Taal en Let-

terkde 25,270, Persson Beitr. I25A. 2, s. unter *gues- „Gezweig, Laub-
werk“.) Nach Pokorny ZceltPh. 16, 405 gehort gvozdb zu air. hid

,.penis".

Phantastisch Peterssons (Heteroklisie 107; llerleitung von ghasto- aus

*eglwz-dh zu angeblich *cgh- „spitz. stachelig" (s. oben 1 15).

ghe-, glio- und ahnliche enklitische Partikeln zur Herstellung des vorher-

gehenden W'ortes. Es scheinen zwei Gruppen geschieden werden zu

miissen, einzelsprachlich aber z. T. die eine an Stelle der andern ge-

treten zu sein: 1. gho, ghe

,

2. mit palatalem Gutt., der in den europ.

Sprachen als g, im Ar. als ?jh erscheint (wie in den Fallen vie yerv* :
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hanuh ), also eine von der normalen sog. Media aspirata verschiedene

Artikulationsart aufwies, und dem Yokal i oder e.

1. Ai. gha (*glto), ha (*ghe) hinter Negation (nd gha
), Personalpron. (z. B.

caydun gha), dem so.'to-Pron.
(set gha, sa ha), dem Fragepron. (z. B. lam ha),

dem Relativpron. {yd gha, yd ha), auch hinter andern Wortarten; ai.lidnta

„'\vohl an, auf, da nimm, sieh da“, umb. -hont (z. B. era-hunt „eadem“),
vgl. auch lat. liic „dieser“ ans *gho oder *ghe + *ke (Lit. bei Brugmann II 2

2, 345); aksl. -go, -ze hinter Negation (ni-ze „neque“, nejedim zc „ne unus
quidem, ovdeig a

: vgl. auch aksl. neze, serb. nego „als“ beim Komparativ
und serb. nego „sondern, aber“, eech. nel(e) „doch“, wo ne- eher der Ne-
gation als der positiv weisenden Bed. des Pron.-St. ne- entsprungen ist),

hinter dem Relativpron. (He), dehnstufig (*gho) osorb. kdy-ha ,,\vann denn“
(u. dgl.

;
Berneker 316); lit. -gu (*ghd), -gi (dies mit dem Yokal i der

2. Gruppe] in negi, neig't, nrgit „nicht“, hinter Pers.-Pron. (z. B. ta-gu. tn-gi

„ovye u
),
dem so fo-Pron. (z. B. tie-gi), dem Fragepron. Ckaip-gi „wie“), -gu

auch Fragepartikel (vgl. auch alit. an-gu „ob“, apr. an-ga „ob“), apr. beggi

„denn“, kaigi ,,wie“, neggi „auch nicht, noch“, niqueigi „nimmermehr“

;

gr. oi'/i s. u.

2. 'u\h)t- in ai. hi, av. zi hervorhebende Part, (nd hi, naht, av. nuit zi ;

ai. kdr-hi „wann?“, tar-id „damals“ u. dgl.), hinterm ersten Wort dea
Satzes „denn ja“; gr. ov-yj, ,urj-yi „nicht“, y-yi, dor. uyi „wo“, vai-yi „ja-

wohl, allerdings“ (-y- statt -y-, vgl. u. ye, vermutlich durch Kreuzung mit
einer Partikel der l. Gruppe); klr. bulg. serb. -zi hinter Personalpron.;
lat. *ne-gi vorausgesetzt durch negotiant, ursprgl. Satzkompositum neg'otinm

cst (vgl. haudotium est bei Terenz) und negurc (vgl. dt. verneinen, bejethen;

Yf. LEWb. 2
s. v., Brugmann BSGW. 65, 109 a 3).

Aach Holthausen KZ. 47, 309 = as. nee „und nicht“.

g lt)e- in gr. lut-ye — got. mi-k, ahd. nii-h = arm. (z)is „me“ (zunachst aus
*inc), iyoj ye, eyio-ye, av ye, got. pn-k, si-k, ahd. di-h, si-h, nach dem so\to-

Pron. 8 ye, nach dem Relativpron. oaaa ye, ovuva ye, ferner ye, dor. boot,

el. yd auch hinter andern Wortarten. Im Balt., sowie auch (auBer in der
mit 7 vokalisierten Form) im Slav, ist der Guttural der 1. Gruppe herr-

schend geworden, wie auch in gr. -yt.

S. Brugmann II 2
3, 999, 1001— 1003 m. Lit. (dazu neuerdings Traut-

mann Bsl.W b. 73 f.); der obige Yersuch der Scheidung zweier Gruppen
nach "V f. IF. 19, 107 1’., LEWb.2 364, 514. Uber mogliche Beziehung zu idg.

*tg\h)o ,.ich“ s. d.

ghe(i - A. ..fehlen, mangeln, leer sein u
; B. „verlassen, fortgehn‘ £

,
woneben

unter \ erblassen der \ orstellung des Ausgangspunktes allgemein „gehn“
!vgb gr. ymgeiv „weggehn“ — ,-gehtr1

). In Bed. A ist urspriingliche

Gleichheit mit ghc(i - ,.giihnen, klaffen 11 unmittelbar naheliegend (,,gah-

nende Leere 11

), aber auch Bed. B kann aus „klaffend, schief abstehn,
z. B. von Holzern“ ahnlich abgezweigt sein, wie in norw. giro. ,,vom
Kurs abweicherr‘, geira r schief, laufen u

, die zu yiui- ,.gahnen, klaffen'1

gehoren. Yereinigung mit letzterer Wz. z. B. bei Persson Beitr. 708 f.

m. A. 5; Scheidung von yhei- „klaffen“, "jhei- „verlassen“, glut- ,.gehn ;t

bei Schulze KZ. 27, 42-">.
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Ai . jdhati ,, verlaf.it, gibt auf" (jahimuk, Impel-

. juliihi, Aor. ah at. alwyi,

Ptc. liind-h\ jihiti „geht fort, geht hervor“ (aueh ,.springt auf. fliegt" s. u.i,

hiyate „wird verlassen, bleibt zuriick"; hani-h f. „Mangel, Abnahme: das

Fahrenlassen"
(
vihuyu-h „leerer Raum“ wegen des Praefixes, das auch in

vi-ha- „auseinanderklaffen£
', unmittelbar vom Be griff „klaffen“ aus);

av. zazcimi „ich entlasse aus-“, mit avd- „entfernen, verscheuchen", mit

upa- und fra- „herzulassen, herzufiihren“ (s. Bthl. \Vb. L 6&S
, ; a-za- ,.her-

angelin" (2. pi. Konj. A. azie&u), us-su- ,.aufspringen, sicli aufrichten“ (uza-

ynnto Ptc. nom. pi.; s. u.);

gr. hom. y.tydvo) (*xiyav yo>), att. y.tyydvco, inf. praes. hom. y.iyg/xevai, Ptc.

praes. y.r/dg „erreichen, einholen, treffen, erlangen, einnehmen" (L. Meyer
BB. 5, 102 f. : nach dem Yerblassen von „weggehn -" zu ,,gehn“ hat ein hin-

zutretender Acc. des Zieles den tJbergang zum trans. Gebrauch bewirkt)

:

mit formantischem -cl- gr. yu^ogai, Fut. ep. yuaoogai, Aor. ep. yaaaainp'

„weiche, fliehe, lasse ab“, avayaQto tr. „drange zuriick", intr. „weiche, gehe
zuriick", wie das Med. (dieselbe d-Erw. *ghod- auch in got. gcdwD .,Gasse‘

;

,

aisl. gata „AVeg zwischen zwei Ziiunen. Gasse", ahd. ga^ci ,.Gasse“??

hochst fraglich, s. Feist GWb. 2
,
Kluge, Weigand-FIirt, s. vv. mit Lit.; nicht

zu bauen wage ich auch auf einmaliges diet ngaidli
,
als er ging" bei

Fick II 4 105). DaG ya/.aoi „lasse nach, werde schlaff oder lose'
-

' auf einem
ptc. Adj. yhd-lo-s ,,fortgehend ;

‘ oder „klaffend, lose"? beruhe iFick IIP 132,

Bois. s. v.), ist wegen yalwoy.a • ydoy.ovau Hes. erwiihnenswert; derweitere
Yergleich mit ahd. mhd. gelt ,,unfruchtbar, keine Milch gebend" (Fick III 4

132, Falk-Torp u. gold) wird zwar durch einmaliges gloss, ahd. gialta

„sterilem“ (AVeigand-Hirt, Kluge 9 zw. s. v.) nicht ausgeschlossen, ist aber

formantisch sehr verdachtig.

Mit der Bed.-Farbung A gr. *ygxog n., dat. yi'jxet „in Ermangelung von".

y/xxig „Mangek‘, ydxog n. ds., yaxko, yaxi'Qw
,
ermangle. bedarf, ersehne,

begehre" (kaum mit qh- zu slav. chvteti .,wollen‘
;

; s. dazu Lit. bei Berneker
398 f.), yggog „beraubt, leer" (= lat. *hiro- in hires), yj/Qa „AA

T
aise, AVitw-e“

(aber ygoa/xog „Loch -
‘ hat »; aus urgr. d, s. u. ghii- ,.giihnen ‘)

;
yedoog, ydjga

„leerer, freier Raum, Zwischenraum ;
Platz; freies Land (im Gegensatz

zur Stadt), Gegend", epid. yxogu ,,leere Augenhiihle". ycogig Adv. und Praep.

m. Gen. „getrennt; ohne; mit Ausnahme von; auBer", yeogtgeo „trenne",

ycogeiv „fassen, aufnehmen konnen, von GefaBen" (eig. „Raum geben :‘>

und „wTeichen, fortgehn
;
gehn iiberhanpt' (vgl. zur Bed.-Entw. dieser Gruppe

Solmsen Beitr. I I74ff.
;
ydxoog nicht nach Pedersen KZ. 3S, 405 zu yooug).

Lat. heris „Erbe“ (*gliero

-

+ -, „das verwaiste Gut an sich neh-
inend", s. fiber den Ausgang u. c Partikel; Lit. bei Yf. LEAA’b. 2

s. v.
:

gegen
Zuruckfuhrung von yijgog, hires auf idg. Lhiiro- und Yerb. m. aksl, sin
„orbus“, lit. seirf/s „AYitwer -' durch Hirt BB. 24, 252 und Pedersen KZ.
3S, 395; 40, ISOf. s. Uhlenbeck IF. 17, 95; die bsl. AYorte bestenfalls —
doch hochst fraglich — nach Zup. KZ. 37. 3SS eine Anlautdublotte. wie
lat. cor : ai. hrd).

Ahd. gun (= ai. hana-ui), gin
,
ags. guv, aschwed. adtin. ;/«, krimgot. gem

„gehn" (Schulze KZ. 27.425, Karsten PBrB. 10.565, Osthoff Suppl. 57

m. Lit., Bthl. Wb. 16SS zw. : zum A
T
ok. s. die Lit. bei Bgm. II 2

3. 101 ff..

Feist GAAb. 2 134;.
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Mit der Bed.-Fiirbung A got. gaidw n. „Mangel“, ags. gad, gad „Man gel,

Armut, Yerlangen, Begierde“, afries. gad „Bedurfnis“, as. gen. pi. meti-

gedeono „Nahrungsmangel, Hungersnot“ (Gdf. *ghoi-tuo-
;

Schulze aaO.,

Wiedemann BB. 30, 213, Feist GWb. 2 13C;nicht wahrscheinlicher zugheidh-

„begeliren, gierig sein“, wobei „Mangel“ aus „Sehnsucht, Begierde nach

Fehlendem 11 entwickelt sein miiBte, Lit. z. B. bei Zup. G. 173, Wiedemann
aaO.; so wieder Weigand-Hirt s. v.); dazu wohl auch ahd. gcisini „egestas“,

ags. gasne „entbehrend“ (Zup. aaO.; s. auch u. ghei- „gahnen“).

Ygl. im allg. Curtius 200, Persson Beitr. 708 A 5. — Fur ai. jihlte in der

Bed. ,,springt auf, fiiegt
u

,
sumjihite „fahrt auf, rafft sich auf“ (dazu sa-ha-

van „auffahrend, gewalfcig, bewaltigend“, Wackernagel KZ. 46, 272), av.

a-'.n-, itz-zu-, allenfalls auch ahd. gnu, gun erwog man eine vcrscli. Wz.
der Bed. „aufspringen, springen (: gehn)“, indem man ai. haya-h „RoB“
(ware glmo-s),

arm. j> „RoG“ (doch s. ghei- „antreiben“) und aksl. mjccb
„Hase“ als „Springer“ deutete (Prellwitz u. yakrj, Zup. G. 200 f.) und als

Form mit Dentalerweiterung lit. Ididziu „spiele; habe geschlechtlichen Um-
gang mit . .

."
,
allenfalls auch lat. haedits, dt. Geiss (s. ghaidos) anreihto (siehe

Prellwitz, Zup. aaO., Fick P 433, Yf. LEWrb. 2 u. liaedus). So fragwiirdig

diese Anreihungen sind, ist doch wegen der pragnanten Bed. „aufspringen“

der genannten ar. Worte wenigstens fur Arische mit ZusammenflieBen zweier

ursprgl. verschiedener Wortreihen zu rechnen.

gei- : gl- „keimen, aufbersten, aufbliihen-.

Arm. (Pedersen KZ. 39, 402) cit, end, cei „Halm. StengeF, ju-ciut

„Sch6Gling, Keim“; lett. r.eiju, r.iet ,.hervorbluhen. zum Yorschein kommen",
woneben mit d-Erw. (wohl ursprunglich <?-Praesens) lit. zyd{zi)u zydieti

„bliihen“, pm-b/shi , -z/'/dnit, -zysti ,,aufbliihen“, ziedas „Bliite. Ring 1

,
lett.

zirdu (zirzu), ziedet „bliihen‘'; got. keinan
, uskeinan .,keimen“, uskijans

„hervorgekeimt-‘: ahd. chimin ,,keimen, sich spalten, offnen", ags. clnan
„bersten. offenstehn”

;
ahd. chlmo, as. klmo „Keim“ (mnd. kine ds. nach

demYerbum); ags. cut as. kid „Keim, junger Trieb", ahd. frumakuli
„erster Tried)" ; as. Ido, ags. iron, dun „branchia“ (wohl *kijan-). Ilier-

her wohl mit einer erst vom Bilde der aufberstenden Knospe ausgegangenen
allgemeinern Bed. „bersten, sich spalten" ahd. ktl, nhd. Keil, mnd. kll,

norw. Me m. „IveiP (oder diese von der spitz zulaufenden Form des
Pflanzenkeimes ? Formell vielleicht nach Sievers IF. 4, 340 aus *ki-dld-,

vgl. *1,7-phi- in:) ahd. lidd, nhd. mdartl. keidel m. „Keil“; aisl. kill m.
„enge Meerbucht" (, *Spalt‘-j. ablautend norw. heda f. „kleine Rinne, Kanal“,
mnd. krl m. „enge Meerbucht"; mit i ags. cinu „Ritze, Spalte", dan. mdartl.
kin ..Spalte" Ischwed. mdartl. kine ...gahnen" durch Kreuzung mit [aisl.] glna
„gahnen" : gin „Sclilund;

Spalte"); vielleicht amlid. rial „porrus“, nthd. Ml
m. ,jZwiebel des Lauclis". nhd. Kiel m. ds. (vgl. bair. auskielen von Eiclieln,

Zwiebeln u. dgl., keimend die Schale, die Haut durchbrechen 11

); aber norw.
mdartl. kimr m. „Streifen, Stiick“ kaum hierher i„*geborsten, abgespalten"?).

Ygl. Fick BB. 3, 323. Zupitza Gutt. 79, Fick III 4 42f. — DaB ai. klla-

,,lveil" eine Anlautdublette zu dt. Kid sei (Zupitza KZ. 37, 390), ist nicht

glaublich.



gei- „drehen, biegen 44
? Nur in Wurzelerweiterungen:

geigQi)- (s. Liden Studien 44 f. mit Lit.)

Ai. jihmd „schief, sckrag nach unten gewandt, quer liegend, gebeugt,

schielend 44

,
mit i oder gam „abirren, verfehlen 44

,
jihmita „gebogen44

;

aisl. keikr „mit zurdckgebogenem Oberkorper, mit gehobenem Kopf und

Schultern 44

,
norw. keik ds., keik m. „Biegung, Drehung, Schiefheit, Ver-

renkung44

,
aisl. keikia „den Oberkorper riickwarts biegen44

, norw. keika

„riickwarts oder seitwarts biegen, schief oder in Kriimmungen, Umwegen
gehen44

,
aisl. kikna „sich riickwarts biegen44

,
dan. kei, keitet .dinke Hand !

.

geibh- (s. Persson Beitr. S3ff.).

Lat. gibbas „gebogen; Buckel, Hocker% gibber „buckelig, bockerig“
7

gibber, is m. „Buckel, Hocker" (mit 'expressiver’ Gemination);

norw. dial, keiv schief, gedrekt, verkehrt", keiva „linke Hand“, kctv,

keiva „linkische, unbeholfene Person'4

,
keivcn

,
keivdig „klotzig, unbeholfen,

plump 44

,
schw. dial, keen „linke Hand 44

.

Dazu von schneller, heftiger Bewegung vielleicht aisl. akafr „beftig, un-

gestiim 44

,
ags. ccif „schnell, heftig, energisch, eifrig

44

,
nhd. dial, keif ,,fest,

derb, streng, lieftig, stark44
(s. DWb. 5, 441 f.), an. kifa „streiten, zanken 44

,

klf n. „Streit
44

,
afr. zivia „keifen, streiten

44

,
zive „Streit44

,
mnd. kifen ,.zanken,

streiten 44

, klf m. „Zank, Streit
44

,
mhd. laben „scheltend zanken, keifen44

,

kip m. „scheltendes, ziinkisches, leidenschaftliches Wesen, Eifer, Trotz,

Widersetzlichkeit 44 (Adjektiv und Verb zu trennen, wie es Persson aaO.

84 A zu tun seheint, geht nicht an) und mit Intensivgemination aisl. kippa

„rucken, zucken 44

,
aschw. kippa ,.raffen

44

,
nhd. (md. und ndd.) kippen „um-

werfen, umschlagen, umfallen, schaukeln 44 und daraus riickgebildet aisl.

kippr „kurze, heftige Bewegung, Ruck 44 (ygl. iiber kippen Olson Fran filol.

forening. i. Lund, sprakl. uppsatser III 59 ff., wo aber mit fernzuhaltendem

vereinigt).

Lit. geibus „plump, ungeschickt44

,
geibstii, geibti „schwach werden, vor

Schwache umsinken, krepieren, verenden44

,
geibena „entkrafteter, herunter-

gekommener Mensch 44

; dazu mit Anlautsvariante gu nach Trautmann KZ.

42, 372 (dessen Trennung von *geibh- nicht einleuchtet) lit. gvaibstii, graibti

„ohnmachtig werden, in Ohnmacht fallen
44

,
intens. gvdibciil; lett. (mit

dissimilatorischem Schwund des u vor b, oder Entlehnung aus dem Litau-

ischen? s. Hiihlenbach-Endzelin I 582, 695, 698) gibutu, ffibt „einsinken, sich

senken, sich bticken44

,
geibstii, ffeibt „umkommen, sterben44

,
gtiba „Schwindel,

ungeschickter, schwachlicher Mensch44

,
fjeibniis ,.Schwindel“, galba „Torin,

die in den Tag hineinredet 44
.

geim- (Persson Beitr. 87).

Norw. dial, keima „sich seitwarts biegen, den Kopf schief halten, schwingen,

hin und her schweben44

,
kinta „sich drehen, wiegen (vor Freude)“.

geis-.

Aisl. keisa „hoch tragen, ragen mit etwas 44

,
isl. keis „runder Bauch“,

norw. dial, keis „Bewegung, Kriimmung 44

,
kls ,

.Buckel 44

,
keisa „bogenformige,

krumme Bewegungen machen, laufen, biesen
44

,
schw. kesa „in wilder Flucht

fliehen 44

,
schw. norw. dial. k7sa „schielen, blinzeln44

. Dazu weiter nach
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Wood KZ. 45, 65 afr. kcrct
,
as. kerian, kierian

,
ahd. keran ./wenden, drehen“

(wozu die retrograde Bildung kcr und Jccrci „Wendung, Drehung"), mhd.

Jceren
,
nhd. kehren, schweiz. cJuren ,,nach einer Seite neigen"? (Anders iiber

keran Scheftelowitz BB. 28, 296, der es mit arm. cir „Kreis“ (Hitbschmann

Arm. Gr. I 457) vereinigt, wozu Petersson PBrB. 44, 178 nocb osset. zlbn,

sehm „herumdrehen“ stellt).

Hierher aucb mit Petersson LUA 1922. 2, 39ff. arm. kkhel „kriimmen,

biegen" (zu *kik <( *gisuo ? ?), und russ. dial, zichafa, ztchatbsja „sich neigen,

nachgeben. schwanken' -

,
zichljatb „ins Schwanken bringen“?

Ygl. Yanicek 85, Fick I 4 408, III 4 43, Liden aaO., Persson aaO.

1. gliei- „antreiben, lebhaft bewegen (schleudern) oder bewegt sein“; „(ge-

schleudertes) GesehoB"; von der Bed. .,Gescbob“ oder allenfalls verbal

„wonach schleudern, treffen" kann ,,verwunden" (Gruppe B) ausge-

gangen sein (Wzf
. yhei-s-); wegen des Yokalismus nicht unbedenklicb

ist es, aucb *ghaiso-s „Ger“ (s. d.) mit unserem ghei- zu vereinen, da

dies im Ai. durchaus den Ablaut einer leichten Wz. zeigt. Ygl. noch

qlieis-, yheisd- „aufgebraclit sein ‘.

Ai.hinoti, Mnvofi, layati ,,treibt an, schleudert", Ptc. Intd-lr, heman- n.

„Eifer‘; hett-li m. „GeschoB" (vgl. germ. *gaida);

Av. zacni- „reg, eifrig", zaeman- „regsam, waeb“, n. „Regsamkeit, Munter-

sein, Wachsein', memvjhau- (von einem *zaenali- n.) „wachend, wachsam“:

sacna- m. „Waffe“, zaya- m. „(*Waffe), Gerat, Ausriistungsgegenstand' 1

,

zayan- ,,bewaffnet - '.

Aucb ai. hnya-h „Ro6
‘,

arm. ji ds. hierher als „das lebhafte"? eine

andere Deutung u. glut ,,fehlen“; langob. gaida f. ..Speer", ags. gad „Stachel,

Spitze, Stecken''.

B. ylieis- ,,verwundeir‘ : ai. hr-ia-h n. „Gescho£l“ (kann aber auch idg.

*7haisos sein. s. d.); dazu wahrscbeinlicb (s. Wackernagel Ai. Gr. I 44,

Guntert IF. 30, 10611'., Bgm. II 2
3, 27b) hisati (erst nacbved. hindsti)

„scbiidigt, verletzt"

;

air. goife ,,vulneratus“, mir. gaetas „qui occidit -

'
(
*yhoizd-\ Fick II 4

113; anders, aber scbwerlicb zu rechtfertigen, Pedersen KG. I 494,

II 54Sj

;

lit. zeidziu, ".eidziaB, ze'isti „verwunden“, zaizdd „Wunde“. Dieselbe d-

Erw. bei yhcis : glieizd- „aul'gebracht".

Ygl. Fick 1 1

53, 217, II 4 113 ' ganz unvertrauenswvirdiges 104), Zup. G. 202.

2. ghei-
:
ghi- „Winter, Schnee". (Uber den Wurzelansatz s. Specbt KZ. 53,

307 f. Bei dem friihoren *gliciem-, yhim-, Hirt Abl. 559, Yf.

LEWb. 2 365, Wackernagel Ai. Gr. I 100, Brugmann KYG. 148, bleibt

ai. huyana ,.Jahr‘, av. zayana ,.winterlich“ unerklart: anders Brugmann 2

II 1 ,
1 35 .

A. *yhe. i- men . hrtmn- (alter /•in-Stamm nach Pedersen KZ. 32.

248, Sommer Festschr. f. Windisch 125?, Specht aaO. halt die r-Erweite-

rung fur analogiscb nach *samero- ..sommerlich", vgl. unten II 492 f.).

Ai. heman (locj „im Winter', himantd m. ,,Winter'; gr. yeiya „schlechte

Jahreszeit, Winter. Wintersturm. Klilte", yetinov „Wintersturm, Winter-
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wetter, \Yinter“ (dazu stellt Sommer aaO. auch ydgagog .Zapfen" ala

„Schlechtwetterspund". ?? Nicht wahrscheinlich deutet Prellwitz 2 504 yd-
yagog aus

|
ghei- „antreiben“ -f- mar ,Wasser, Meer"); alb. dimen m.

„Winter“ (G. Meyer BB. 8, 187, Alb. Wb. 67, Pedersen KZ. 36, 333).

Lit. ziema, lett. z'lema, pr. sumo „Winter“, aksl. zima, russ. zimd, bulg. zima,

skr. zima, slov. zima, cech. zima, poln. zima ds. (m < mn : Job. Schmidt
KdS. 100, 119).

Dazu *yheim(e)rinos und '*yheiminos „winterlich“.

In gr. ysifisgivog, lat. hibernus (<
%gheimrinos s. Solmsen KZ. 34, 18 mit

Lit.), lit. ziemmis
,
aksl. zimvnz, russ. zimnij. skr. zhmu, cech . zimni (cech.

zimnij „kalt“), poln. zimny „kalt, winterlich" (vgl. mit i in der Wurzelsilbe

arm. jmern „Winter“ Hiibschmann Arm. Gr. I 471).

Zu *gheimen auch av. zaen- m. „Winter“, np. tlai.

(Nach Bartholomae Ir. Wb. 1666 zacna < *ghehnno), av. zayana „winter-

lich“ und mit Vrddhierung ai. lidyanct ,.jahrlich", liCiyana m. n. „Jahr“.

(Nach Specht aaO. Reimbildung zu av. hdmana „sommerlicha
,

eine Les-
art, fur die sich Job. Schmidt Pluralbildung 211 Af. ausgesprochen hatte;

Bartholomae Ir. Wb. 1809 bietet hq»iina.)

B. t/hiom, (jhiijrm ,
Gen. ghiemos

,
gliimos

,
auch ghiomos.

Av. zyd „Winter“ (acc. zyqm, gen. sdmo), arm. jinn „Schnee“ (< *ghigon),

gen. jean (< ghii°n s. Meillet Esquisse 24), gr. ytcbv, yiovog „Schnee“, lat.

hiems .,Winter" (s. Specht aaO.); mir. gemred „Winter“ (s. Pedersen K. Gr.

I 66
;
yam „Winter‘ ist nach sain „Sommer“ umgeformt, vgl. Thurneysen

b. Fick II 4 104, Brugmann 2 II 1, 135), acymr. gaem, ncymr. gauaf, acorn.

goyf bret. goahv
,

gall. Eigenname Giamillus
,
auch ir. gamttin „jahriges

Kalb" (Pedersen KGr. II 56); aisl. goi f., goimanadr „der Monat von Mitte

Februar bis Mitte Marz", isl. goa, u. f., norw. gjo f„ schw. gojemcinad (go- <
gib- nach Bugge Ark. f. nord. Fil. 4, 123 ff.).

Fraglich die Anreihung von an. gam all „alt“, gemlingr ,,jahriges Scliaf".

ags. gamol „alt“, gamelian „altern“, as. gigamulod „bejahrt‘
,

ahd. nur in

Eigennamen wie Gamalbold, Gamaiberht, Gamalberga usw. bei Forstemann
I 2 592 als „bejahrt" vgl. lat. annosns (Fick III 4 126, Falk-Torp 298, Hell-
quist SvEO. 179).

Sicher nicht hierher (trotz Rhys Rev. celt. 2, 337, Fick II 4
105) gall.

Gabromagos
, rafigyra vh] „B6hmerwald“, mir. gabor „caper“, cymr. gafr f.,

corn, gauar „capra 1 capella", bret. gabr, gaffer „chevre" als < *gmnro,
vielmehr mit Verf. LEWb.2

20, Liden KZ. 40,260 a, Pedersen KGr. I 117
(s. auch oben 39 unter ag^hnos „Lamm“) zu umbr. habinaf „agnos" zu
stellen. (Kicht wahrscheinlicher Zupitza KZ. 37, 389, Pedersen KGr. I 187
mit Anlautsvariante zu *Jcapro- „Ziegenbock"'.

C. ghimo-.

Ai. luma m. „Kiilte, Frost, Schnee", luma f. „Winter", av. zomala m.
„Wintersturm“ (vgl. den gen. von zya zamb unter B.), gr. dvoyiuo

;

„winter-

lich, stiirmisch", d ytuagog „Ziegenbock“, ij yjuaoog „die einjahrige Ziege"
(Scholion zu Theokrit 1, 6, Bechtel Lexilogus 333 f.), ylyaiga ,,Ziege'

(Bechtel aaO.), lat. blmus, trlmus
,
quadnnms (< *bihimos) „zwei usf.

jahrig", norw. dial, giinbcr, schw. dial, gimber
,

dan. gimmerlam „weib-
Wa Id e , Etymologisches Worterbuch. I. 3^
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liches Lamm", dial, aber „einjahriges Lamm“ (Pedersen KZ. 32, 248),

andfrk. (Lex Saliea) ingimus ? „poreus anniculus". (Die Formen mit y :

aisl. ijymbr „einjahriges Lamm", norw. gymber, schw. gymmer beruben

wahrscheinlich auf EinfluB des nicht verwandten — iibrigens ungedeu-

teten — aschw. gummerlamb „Widder“, isl. gumarr, norw. gumse, schw.

gumse „\Yklder" siehe Hellquist SyEO. 210. Unwahrscheinlich Peder-

sen KZ. 32, 248: yijmbr < *ghhnrl, und Torp Sprogl. hist. Studier tilegn.

Unger 18S; gm- in gymber, gumse nsw. ablautend mit gam- in ahd. gamiz

„Steinbock“
;

letzteres ist nach Liden KZ. 40, 257, oben 385 wahrschein-

licb entlebnt.)

Ygl. im allgemeinen Curtius 202, Vanirek 96, Fick I 4
53, 218, 434,

II 4 104, III 4 126 f., Falk-Torp 218, 310, 321, Trautmann Bsl. Wb. 367,

Specht aaO.

ghei- : ghl- (dazu der weitergebildete Stamm ghii-a; die langdiphthongische

Basis erkannt von Schulze KZ. 27, 425, vgl. auck Persson Beitr. 696 f.)

,.gahnen, klaffen"; schallmalend fur den Gahnlaut (s. auch u. ghans-

„Gans“; ahnlich, aber mit Yelar, gha gha fur gackern und dgl., s. d.).

Neben ghei und wohl daraus vor Ivons, entstanden ghe : gho: kaum
ist umgekehrt ghei- in ghe + formantischem i zu zerlegen. Im Gr. auch

gho-, vermutlicb infolge etwas anderer Auffassung des Gahnlautes (vgl.

dieselbe Yeranderlichkeit des Yokals bei gha gha
: ghe ghe : ghl gh . . .).

Endlich auch ghe a
:
ghdu, entweder als wieder etwas andere Auffassung

des Gahnlautes, oder mit ursprgl. formantischem u (ahnlich Bechtel

Hauptprobleme 276; s. auch Persson Beitr. 708f.). Ygl. noch ghri-

„fehlen, mangeln".

Ai. vi-hu-, Praes. vijilute „auseinander klaffen“ (s. auch u. ghe(ij- „fehlen,

mangeln“\ vihaya-h „Luftraum“.

Gr. yday.a) (ghy-slv i „giihne. klaffe" (nur Praes. und Impf.
;
spater von

yaivio abgelost, s. u. ghan-; ydaxco, yaivco nicht nach Hirt Abl. § 360,

GrGr. 2 191 aus ghh-), ydo/ua „klaffende Offnung"; yggayvg „Loch“, yrjoayk
„eine groBe Muschel", nach yaoayo? '

?/ rij? yrjg diaaraaig Hes. wohl mit

urgr. d (s. auch u. ghe(i)- „fehlen‘ ) ;
yrjkrj, dor. yak

d

,,die gespaltene (*klaf-

fendej Ivlaue von Rindern, Schafen usw.; chirurgische Pinzette, zweispaltige

Xadel, u. dgl."', yglog „Kiste, Lade" (nach Apoll. Dysk. ..ano rfjg biaord-

OEO)5 rij; yard ryv uvoijv yivoyh'gg“)
; yj'jyg ,,das Gahnen, Gienmuschel".

Schwerlich hierher lat. fumes, fatlgo (s. u. dhe „hinsclrwinden“).

Yon ghei- aus : aksl. z'jg ,,hio" (nicht nach Zubaty AfslPh. 13, 622 f.

;

15. 500ff., Meillet Msl. 9, 137 ff.
; 14, 14, Et. 175 aus *zjajq = lit. Zioju diss.,

noch weniger nacli Ilirt Abl. 98 aus ghoi-vd- oder ghoi-ta-).

Yon ghiifi- aus : lat. liio, -are ,.gahnen, klaffen, aufgesperrt sein"; lit.

-Ju-ju, -fi ,.gahnen", ajr.iuti .,mit dem Mund umschlieBen" (Johjs pi. t. f. ,,RiB,

tiefe Kluft: Mund, Rachen"), wozu lit. zidvatdi, lett. zdvdiies „gahnen“

(Zdvas f. pi. ,,Giihnen“) und mit p lit. ziopsau, -soti „mit offenem Munde
dastehn, dasitzen":

skr. jam. zjati „den Mund aufsperren", Iterativa aksl. zijajq
,
zijati, russ.

Jjaju, -iitb ds. und slov. zivati „den Mund geoffnet halten", cech. zivati

russ. z'vafh
,
gahnen" (slov. ,r( r. poln. zinc, russ. :en ,Rachen", mit p
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(ygl. unten die Wzf. gheip-), big. zepam, poln. ziepctc „mit Millie atm on",

klr. z'ipaty „nach Atem schnappen", ceeh. zipatl „keuchen“ (s. Trautmann

Bsl. Wb. 368, Persson Beitr. 318 f., 835).

Ahnlich, aber nach den e-Yerben, ahd. glen „gahnen“ (ware got. *gijan,

-aida); daneben mit noch klarungsbediirftigein (aber schwerlich aus der

Wzf. gheit- stainmendem) w im Hiat ahd. anagiwin „inhiare“, geivon „den

Mund aufsperren, gahnen" (mhd. gewen, giwen ds.), ags. ghcian, gioivian

„verlangen, fordern" (aus „*mit offenem Munde, gierig wonach lechzen")

;

dazu aisl. gja f. (
*giwo

)
einerseits „Spalte, Kluft in der Erde", andrerseits

(yon „lechzen“ aus) „wollustiges Leben", mhd. guide (*giwipd) „gerausch-

volle Freude", gulden „prahlen, grofitun (*den Mund weit auftun); in ge-

rausehvoller Freude sein, verschwenderisch leben", nhd. vergeuden (Fick

III* 139, Kluge 9
s. v.). Ahd. inginnan „auftun, offnen, aufschneiden,

spalten" aus *ginuan ist schwerlich mit M-Infix aus diesem germ. *giw-

gebildet, sondern wohl Faktitiv zu ahd. ginen (s. u.) in formellem AnschluB

an das lautahnliche biginnan.

.«/,o-Praesens : lat. hlsco, -ere,,gahnen, klaffen, aufgesperrt sein"; ahnlich

ags. giscian
,
mhd. gischen „schluchzen“, und norw. mdartl. geisha ,,die Beine

ausspreizen" (s. Persson Beitr. 318).

n-Praesentien und zugehorige Nomina: aisl. glna st. V., ags. td-ginan st. Y.

„klaffen, gahnen" ;
mit T ahd. ginen

,
mhd. ginen, genen

,
nhd. gahnen — ags.

ginian „weit offen sein", aisl. gin n. ,.Schlund ‘ (vgl. gan unter der Wzf.

ijhan-; in der Bed. abliegendes bei Falk-Torp u. gjflne), ags. gin n. ds.;

mit germ, at (idg. yhoi-1 doch wohl yielmehr der Praeteritalablaut des

st. Y. gJnan) ahd. geinon — ags. gdnian
,

engl. yawn „gahnen" (zur Bed.

„seitwarts abschwenken" yon norw. mdartl. gcina vgl. unten gcira, glra);

aksl. sina, -nti „yalvuv“

.

— Ygl. die Wzf. ijhan- (gr. eyavov usw.).

Andere Nominalbildungen (z. B. Zup. Gr. 203 m. Lit., Fick III 4 133):

mit u : ags. glw, geow m. „Geier“ {*g1ivaz „der gierigc"';

mit m : aisl. gUna f. ,.Offnung“, schweiz. gim ds.
;

aisl. geimi ...Meeres-

schlund"; nisi, geimr „groBer, leerer Raum";
mit r: gr. yjgds, -ado; „RiB, Schrunde", y/paMos ,.aufgerissen, schrundig",

yjQonovg „mit schrundigen FiiBen" (Persson Beitr. 70S; iiber friihere Deu-
tungen s. Lit. bei Yf. LEWb. 2 unter er); germ. *gir{i)a-

,,
gierig" (eigentl.

,
,*lechzend“), got. falhu-geiro (so, nicht geigo. Lit. bei Feist GWb. 2 101)

„Habsucht“, in norw. mdartl. glr m. „Begierde, Leidenschaft", ahd. girl „be-

gierig", glr „Geier“ (vgl. zur Bed. oben ags. glw; ahd. girl ,,Gier“ u. d gl
.

,

as. fclni-gin „Habgier“); ein abl. *gaira- .(klaffend, offen" vermutet

Holthausen IF. 25, 153f. in ags. gdr-secg „Meer“ (eig. „*das offene Meer"?
unsicher)

;

mit / (s. dazu bes. Falk-Torp u. geil m. Lit., Persson Beitr. 891 A 1):

aisl. norw. gil n. „Felsspalt“, schwed. mdartl. g'dja f. ..Holdweg", ahd. mhd.
gil ,,Bruch, hernia"' (dies nicht nach Bezz. BB. 2, 154 zu gr. yolddez ,,Ge-

darme")
;

aisl. geil f. ,,Hohlweg, EngpaB" ; mnd. gllen ,,begehren, betteln"

(von *glla- Adj. ,,begehrend", vgl. zur Bed. oben ags. giician).

Mit Bed.-Entw. von „klaffen" zu „schief abstehen (zunachst z. B. von

Holzern u. dgl.)“ ist wohl anzureihen nd. ndl. gillen „schrag abschneiden",

ndl. gillinghout „schrag durchgeschnittenes Holz", weiter isl. geila „trennen“

30 *
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(„*klaffen machen"), ags. geeJan „hindern, zogern"; an r-Formen nd. given,

ndl. (daraus nhd.) gieren
,
norw. mdartl. giro. „vom Kurs abweichen“; ndl.

geeren ds., norw. mdartl. geira „schief laufen"; s. Falk-Torp u. gtiling, gire,

Holthausen IF. 20, 318 und vgl. dieselbe Bed.-Entw. unten bei den Erww.
*gheigh und aheip.

Die von Falk-Torp u. geil unter einer alten Bed.-Entw. von „lechzend“

zu „lasziv, gern habend, verliebt" angereihten ai. hela „ungebundenes Auf-

treten verliebter Frauenzimmer, Leichtsinn", helate „ist leichtsinnig, sorg-

los“ und gael. gaol „Liebe“, mir. gael „Yerwandtschaft" bleiben fern; die

kelt. Worte passen besser zu got. gailjan „erfreuen“, lit. gailiis „heftig“

(s. u. *ghoilo-) und die von P. v. Bradke KZ. 28, 298 f. ebenfalls mit letz-

terem verkniipften ai. Worte scheinen trotz anderer Bed.-Wendung mit

l = d zu hedale „argert sich“ (s. gheis- ,,aufgebracht“) zu gehoren (Mittel-

begriff etwa „aufgeregtes Wesen"? zum Gutt. s. aueh u. *ghoilo-s).

Erweiterungen mit i-Vokalismus:
*ghei -gh- : aisl., norw. mdartl. geiga ..seitwarts abschwenken", aisl. geigr

m. „Schaden“ (ursprgl. Anschauung „*schief abstehn, klaffen" z. B. von
Holzern, s. oben zu nd. given usw.

;
diese Gdbed. noch nach Persson Beitr.

OOf. in:) nhd. schweiz. Geigle „Doppelast an einem Baume, der in be-

liebigem Winkel auseinandergeht; pi. die Schenkel", nhd. Heugeige „Stecken
mit seitwarts abstehenden Astresten zum Aufschobern des Heus“ (auch

norw. mdartl. gigla „etwas lose aufstellen"? Persson Beitr. 61 a 1); nhd.

mdartl. gelgen „sich hin und her bewegen“, wozu auch aisl. glgja, mhd.
glge, nhd. Geigc als Musikinstrument (s. Meringer IF. 16, 133 f., Falk-Torp
u. giga m. Lit.); ags. for-, of-gcegun „abweichen von, iiberschreiten“, gcigol

„ausgelassen, ausschweifend" (a, s. Weyhe PBrB. 30, 128), afries. glia ,/iiber-

treten, unterlassen, abweichen, iiberschreiten, BuBe zahlen fur, buBen“, geie

,,BuBe" (vgl. v. Helten ZfdWf. 7, 282); norw. mdartl. giga, gigla, gigra „lose

stehn, wackeln", engl. gig (skd. Lw.) „leichter Wagen, leichtes Boot",
whirligig, dan. gig „Kreisel als Spielzeug" (Persson aaO., Falk-Torp u. gig);

die Bed. von nd. giggelen, engl. to giggle „versteckt, spottisch lachen",
Persson aaO., kehrt bei der Wi-Erw. gheibh- wieder und geht wohl auf die

Yorstellung des spaltformig verzogenen Mundes; als ,frei absteheDde, be-
wegliche Segelstange" hierher ndl. gei „Raa" (Gdf. gcig('j)al), nd. glk
(*g7gn~), ndl. gijk ds. (Falk-Torp u. gi, Fick III 1 134) und mnd. geek

(*g>gn -) von versch. drehbaren Dingen (z. B. Deckel, Fensterladen, Pump-
stangen), auch „Narr“ (nhd. Grek; Uhlenbeck PBrB. 26, 297 f, Falk-Torp
u. njaek, anders Schroder z. germ. Abl. 55 ff.).

Ahnlich ist von ghiia- aus mit gh gebildet lit. ziogauti „gahnen“, ziogas

„Heuschrecke‘\ libgris „Staket“ (Persson Beitr. 60 A 2).

ghei-p- (im Germ, vielleicht z. T. auch gltei-bh-)

:

lat. (Gloss.) hippitccre,

exippitarc (*hipitare

,

„hietare, oscitare" (span. Inpar „schluchzen“); t'ech.

zipati ,,keuchen“ (usw., s. o. ;

ags. gif re ,.gierig“, aisl. glfr m.
, Unhold" (Zup. G. 203); nhd. mdartl.

geifen, gnben, gcipni „gahnen, gaffen, gierig verlangen"; aus „schief ab-
stehn, locker abstehn", norw.-mdartl. geivla „seitwarts abschwenken ; schlot-
tern, schlenkern, sich verschieben", auch geivra; vom Yerziehen des Mundes
(s. o. u. ghei-gh -) nd. gib{b)elen „spottend lachen", ndl. gijbelen „kichern“,
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nhd. geifeln „spottend lachen", engl. to gibe, jibe „spotten“. Ygl. Persson

Beitr. 60 f., 318 f., Fick III 1 134.

Im Germ, auch:

(ghei-b-) germ. *gtp-: norw. mdartl. gipa „klaffen machen, nach Luft

schnappen" = ags. gipian „nach Luft schnappen", gipung „os patulum", as.

gipondi
,,
patens"; mnd. gippelt „toricht, dumm“; schwed. dial, gippa „RiB,

Spalte"; mit i schwed. mdartl. gipa „den Mund verziehen", man-gipa „Mund-
winkel", nd. gipen „nach Luft schnappen, streben nach", ndl. gijpen „nach
Luft schnappen"; nhd. hair. gaif'(f)en von einem nicht festsitzenden,

schlotternden Schuh"; mit der Bed. „spottisch den Mund verziehen u. dgl."

schwed. mdartl. gipa „lose Reden fiihren".

Mit ai: aisl. geipa „schwatzen, Schnickschnack reden", norw. mdartl.

geipa „schwatzen; den Mund verziehen, weit anfsperren
;
mit ausgespreizten

Beinen sitzen oder gehn", geipla „Scherz treiben" u. dgl.

S. Persson Beitr. 60 f., 3 1 S f., Palk-Torp u. gibbe, gjepe, aisl. geispa „nach
Luft schnappen" wohl aus *gaipson (sp— durch Yerquickung von *gaip- und
*gais — nimmt Persson Beitr. 318 an).

gheis isl. gisinn „vor Trockenheit rissig, undicht" (Ptc. von *gtsa =)
norw. mdartl. glsa „grinsen, blinzeln"', engl. mdartl. glsn „nach Luft schnap-

pen"; norw. mdartl. gista „sich offnen, diinn werden, vom Walde", aschwed.
yistinn „von Trockenheit rissig"; aus dieser Bed. weiter ags. gcesne „un-

fruchtbar", ahd. geisini „Unfruchtbarkeit" (s. auch u. ?jhe(i) „fehlen") und
mnd. gest, afries. gest, grist „das hohere trockene Land im Gegensatze zur

Marschniederung" (zugehorige H-Formen nd. giiste, ndl. gust „unfruchtbar,

trocken, gelt" von der Basis gheu-11 S. Falk-Torp u. gissen, Persson
Beitr. 318).

Slov. zeh „Gahnen", zehati „giihnen" (Persson Beitr. 708) gestattet keine

Zuruckfuhrung auf bereits ursprachliches ghais- oder yhois-.

Erweiterungen mit e- : «-Yokalismus:
*g h a gh- (: ghegh-) ,

Bed.-Verhaltnisse ebenso weitschichtig geworden
wie bei den Erweiterungen mit i-Yok. (s. u.i:

ags. geagl m. n. „Kiefer“, mnd. gdgel
,
gcgel m. n. „Gaumen, Zahnfleisch"

(*gagula-);

nhd. mdartl. gagen, gageln, gagern „(sich) spreizen ( von den Beinen, den
Pingern), unfest stehn, wackeln, gestikulieren, gaukeln", gackelicht „narrisch",

mhd. gagen, gageren „sich hin und her bewegen, zappeln", aisl. gaga „Spott
treiben, sich lustig machen"', nisi, gcegr „Betrug, Schwank 1

,
gagur-yrdi

„unpassende Worte", aisl. gaghals „mit zuruckgespreiztem, zuriickgebogenem
Halse", norw. mdartl. gag ,,riickwarts gebogen (z. B. von schief abstehenden
Geratteilen)", engl. yagtootlad (skd. Lw.) „mit hervorstehenden Zahnen";
abl. aisl. gcegjast „sich vorrecken, um zu gucken", und (zugleich mit Kons.-
Scharfung) md. galien „gaffen“. Ygl. Persson Beitr. 61 f., 932, Fick III 4 122;
zu ags. geagl s. auch B. Schmidt IF. 33, 328 f.

Aisl. gjqgtar pi. „Felskliifte“
(*gegura-), das durch sein e aus der obigen

Yokalreihe herausfiele. vergleicht Liden Arm. Stud. 70 f. wohl riehtiger

mit arm. gez ,,Spalte, RiB, Kerbe".

Aber das von Zup. KZ. 36, 242 mit md. gaken (s. o.) verbundene nir. gag
,.Spalte“ steht fur alteres gabhag.
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*?j hap - [:gh cp-) : ai. hdphika „das Gahnen“ (mit jungem pit statt p,

Persson Beitr. 565); aisl. gafdi „gahnte“ (von einem *gafci) kann idg.

*ghabh- sein.

*ghab-

:

aisl. gap „weite Offnung, Loch, Chaos; Ruf, Schrei“, gapa ,,den

Mund aufspcrren, schreien“, nd. gapcn
,
mhd. nhd. gaffcn „mit offencm Munde

anschauen“. In der Bed. fiigt sich nicht gr. yapoV xapnviov, arevov Hes.

(s. Yf. LE\Yb.‘- u. licLmus).

*ghabh-: ags. geaflas pi. „Kiefern“ (in der Bed. gerichtet nach craft

„Kiefer“, s. u. gcplp oder Kreuzung des letzteren mit gengl s. o.?), alter

dan. paa gafle „weit offcn", schwed. pa gavel ds.

;

aisl. gabba „Spott oder Scherz treiben“, ags. gabbian „schwatzen; ver-

spotten, verhohnen“, gaffetang „Hohn“, gafsprcec „torichte Rede“, ndl. gab-

beren „nugari, jocari“ u. dgl. (wohl aus dem Nd. stammen lit. gabl{i)6-ju
,

-ti „neeken, vexieren", gabli/s „wer neckt, vexiert", s. Berneker 287f. —
auch iiber poln. gabac „reizen, necken“ —

,
trotz Perssons Beitr. 62 A 2.

Zweifel). — Hierher auch *ghabh(o)lo- „Astgabel‘ -

', s. d.

glian-: s. u. bes. Schlagwort (auch *ghan(e)s- „Gans“).

Uber ghas- in germ. Worten vgl. Pick III 4
132, Falk-Torp u. gast (ai.

hdsati „lacht'‘ hat damit nichts zu tun).

gheigh- „begehren, gierig sein -
' (s. auch das ahnliche gheicTh-).

Ai. jch- nur in jfhamana ,.gahnend, den Mund aufsperrend, klaffend,

lechzend", got. fuihugeigan „begehreir £

,
gageigan ,.gewinnen £ (abzulehnen

Uhlenbeck PBrB. 30, 283, der in -gejgan eine reduplizierte Bildung wie

in reircm „zittern“ sieht), nasaliert ahd. gingen „nach etwas verlangen“,

gingo „das Verlangen“ (aber iiber aisl. geiga „seitwarts abschwenken ££ und
dgl. bei Feist GWb. 2 133 s. u. ghei-, ghei-gh-

, ;
gahnen“), lit. dpmaucla giezti

„Groll hegen“, gieziuos „heftig verlangen", pagiezti „nach Rache verlangen“,

jtagie.id „Rachgier“.

Trautmann KZ. 42, 372 will lit. pasigvenu „heftig verlangen, trachten“

mit gieziuos und faihugeigan unter Annahme eines idg. Wechsels gh -- u
:
gh

vermitteln(??). — Gegen Herleitung von gr, yJaoa aus *yiyia s. unter cpuoi

,,wollen“.

Joh. Schmidt IvZ. 25, 61, W. Schulze, Quaest. epic. 125 (mit Lit.), Liden

Stud. 45 u. A 1.

Dafi gheigh- (wie auch gheidh-) Erweiterungen von ghei- „gahnen“ seien

(Zupitza G. 173, v. Grienberger WSB. 142, VIII, 87 f.) liegt zwar wegen
ai. jfhamana recht nahe, muB aber wegen der Anlautsdifferenz als zweifel-

haft bezeichnet werden. Das zweideutige jehamana lieBe sich natiirlich

zu ghei- stellen.

geid- „saugen“.

Gr. veoydddg „seit kurzem saugend (von Tierjungen), FDJ.oz, rd./.lz.

rdUojv (von einem *yd/.6z aus *ya)/.6z ,.saugend, Saugling 1

'); lit. zindn

zisti „sauge“. Bechtel BB. 27, 191 f. Lexil. 233; s. auch Boisacq 663.

geid- „stechen. kitzeln"?

Arm. kitak ,,Stich, Punkt'', kitvac „Stickerei“, kcem ,.jucke, kitzle-

(*gidjo), kennem (aor. hie
)

„steche, beiBe“ werden von Scheftelowitz BB.
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28, 308 mit aisl. 1'oitla, ags. citelian
,

as. kifilon
,
mnd. ketelen

,
alul. kizsildn

„kitzeln“ verbunden. Ebenso fragwiirdig wie Woods Min. 21, 228 Verb,
von abd. kuzzilon mit russ. zudetb „jucken“ (ware *geud-), da im Germ,
eine dem lett. kutet „kitzeln“, lat. titillare ds. ahnliche Nachahmung durch

den Laut vorliegen dtirfte (Fick III

4

44, Falk-Torp u. Jcildre
,
Kluge 9

,

Weigand-Hirt s. v.).

gheidh- „begehren, gierig sein“.

Lit. geidzia ge'tsti ,.begehren, verlangen, wiinschen“, geidduju
,
-ti „wunschen,

verlangen", gaulas „heftiger Wunsch, Yerlangen“, dial, gidis „gierig“; lett.

gaidu
,

gaidU „warten“ (ursprgl. Iterativ), gaida „Erwartung“, dzxdrxs (?)

,Durst“; pr. guide, yieidi „sie warten“, sengijdi „er erlange", scngidaat

„erlangen“ (vgl. zur Bed. Bezz. BB. 16, 247; nicht nacb Prelhvitz u. yjiv-

Savco, Zup. G. 173 zu ghed- „fassen“, sondern bierber, vgl. Berneker Pr.

Spr. 290); aksl. zida
,
zbdati (danach auch zbdq) „warten“; russ. zdu, zdatb

„warten“, abd. mbd. git „Gierigkeit, Habgier, Geiz“, abd. gitag „gierig,

habgierig, geizig“, mbd. gltm und g~rf{e)sen „gierig, habgierig sein“ (aus

letzterem das z von mhd. glse. dt. Geiz), ags. gitsian
;
,begehren“, gifsung

.,Habgier“.

J. Schmidt Vok. I 73, Wiedemann BB. 30, 213 (Lit.). Uber dt. Geisel

usw. s. u. gheis- ,burgen“.

Gegen Deutung von gr. yJaaa aus *gh idJisa s. u. quoi- „wollen“, gegen
Anreihung von aisl. ged „Sinn usw.“ s. u. g'ihedh- „bitten“.

Kaum bierher got. gnidw n. „Mangel“ usw. (s. u. ghe(i)- „fehlen“).

Uber Annahme von Yerwandtscbaft mit ghei- ,.gahnen“ s. u. glieigh- „be-

gebren". — Fay’s (IF. 32, 332) Gdbed. „capere“ entbehrt der Stiitze.

geis- „Kies“ (gei-s-, wenn nld. kei „Stein“ < *keie < *kaijo hierbergehort

oder kei < *kagi zu kegel ? s. Franck- v. Wijk 298).

Mhd. his m. n. ..Kies'
-
', ags. ccosel ds., abd. kisili

,
kiscl, kisilinc „Kiesel,

Steinchen", nnd. keiserling
,

keserling
,

kiserling ds., apr. sixdo f. ,.Sand“,

lit. ziezdrd Grand, Korn“, ziezdros „Grand, grober Sand“, ziegzdros ds,,

auch m. ziegzdrai (Leskien, Bildung der Nomina 438).

Zupitza G. 194, Fick III 4 44, Falk-Torp 512, 1496.

Nicht hierher lat. silex (gegen Fick BB. 24, 301, Kluge u. , ;
Kiesel“) als

*g3sel- s. Yerf. LEWb. 2
117, 710 mit Lit. — Fragwiirdig die Zugehorigkeit

des angeblich phryg. yfooa „Stein“ b. Steph. Byz. s. Movoyiaaa (ed. Mei-
neke 456,4): nohg Kaofag oifev ’Anrsiug Movoyiaagvx). yiaaa yuo zg Kagcbv

(pcoyfj U&og egfzyvevezai. vvv ds xovg nlay.cbdsig y.a'i [.laXay.cddeig Xidovg yiaaa

Xeyo/aev (v. 1. Xeyovoiv).

1. gheis- und gheiz-d- „aufgebracht, bestiirzt, erschreckt (sein)“. Nach
Bed. Verh. wie gr. dvuog, fiviialrm: ai.dhunoti usw. (s. dheu- „stieben“)

und wegen des gewohnlichen Entstehens von Ausdrucken fur seeliscbe

Begriffe aus sinnlicheren ist urspriingliche Gleichheit mit ghei-, ghei-s-

in ai. hinoti usw. sehr wakrscheinlick.

Av. saUsa- „schauderhaft‘', zoiinu- „zusammensckreckend, schaudernd,

bebend (vor FrostV‘
;
sr.izdista- „der scbauderhafteste, abscheulicbste ' (Sup.
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zu einem Yerbum *zbi:da- ,,scbaudern machen“; s. unten gheiz-d-)
;

got.

usgeisnan ,.erschrecken (intr.\ aufier Fassung gcraten", Kaus. usgaisjan

..erschrecken (tr.), auBer Fassung bringen" (aber aisl. geisa ..hervordringen,

heranstiirmen" aus *gu-eisa, s. Fick III 4 135 = Falk-Torp u. geist); aisl.

geiski m. ,.Schreck, Entsetzen".

Wzf. gheiz-cl-: ai. hed- . ziirnen“ (dhedant, dhedamana-h, Pf. jihtda),

htda-h m., hedah n. „Zorn" (hierher wohl auch helate ,,ist leichtsinnig',

helayati ,,verspottet‘‘, s. u. ghei ^gahnen1-

), ludciti „erregt, krankt :

‘, med.
„ist erregt, ziirnt‘;

av. zbizdista- (s. o.);

ahd. geist (= ai. litda-h ), as. gcst, ags. gust (geest) „Geist (im Gegensatz
zum Korper); iiberirdisches gespenstiges Wesen (so bes. engl. ghost „Ge-
spenstr), ags. gcestan (*gaistjan

)

,,
erschrecken (tr.)‘-, engl. aghast ,,aufge-

regt, zornig", ghastly ,.graBlich, entsetzlich, furchtbarA

Ygl. Kluge s. v. Geist
,

v. Bradke KZ. 28, 295 ff., Zubaty BB. 17, 327,

Zup. G. 202, Johansson 2, 48, Bthl. Wb. 1651, 1692f.

Das in der Bed. genau stimmende aksl. zasnqti „erschrecken (intr.),

stupefieri 1

,
zasiti erschrecken" (tr.), uzasz ,.Schrecken‘‘ aus *g(h)cs- stimmt

im Guttural nicht, und wiirde als ghe[i]s- entweder Dehnstufe voraussetzen

oder langdiphthongischen Wzansatz gheis- (: ghdis-, ghis-) fordern. Die
Gutt.-Schwierigkeit ware beseitigt, wenn Meillets Annahme verlaBlicher

ware, wonach Palatal im Slav, bei Anlaut s der folgenden Silbe (ggsb

aus ghans-) durch Gutt. wiedergegeben sein soil. Vgl. aber oben S. 536!

2. gheis- „burgen, Pfand -t

,
*gheis-lo- ,.Biirgschaftsgefangener -.

Air. glall — cymr. givystl
,

acorn, guistel „Geisel“, bret. goestl „gage,
caution gall, in Congeistlus MN. = ahd. gisal, nhd. Geiscl, ags. glsel, aisl.

ylsl ds.
;

die genaue Ubereinstimmung zw. Germ, und Kelt, beruht gewiB
auf gemeinsamer Pragung, ohne daB geradezu Entlehnung seitens des

Germ, vorzuliegen braucht.

Mit Abl. hierher (s. Thurneysen bei Osthoff IF. 4, 270) ir. gell „Einsatz,

Pfand‘ (*ghislo-), wovon das Yerbum air. gell-, gill- „to pledge, promise^

(3. Sg. Konj. gellaid, 3. pi. Fut. gillfit), mit ad-
,
schworen, versprechen“

usw. (s. Pedersen II 537
; von glall ,,Geisel‘ c stammt das Yerbum giall-,

ye ill- ,,dienen, gehorchen“. z. B. 3. sg. giallaid, fut. 3. pi. geillfil).

Aber mir. gcss „magische Yerpflichtung11 wegen des Dat. Acc. geiss nicht

hierher, sondern zu g’ihedh- ,.bitten, begehren “(Gdf. g'ihedh-ta
;
Alternative

Pedersens KG. I 136).

Kicht einleuchtend halt Pedersen aaO. die obigen \Yorte fur Bildungen
von gheidh- ,,begehren“ mit Formans -tlo- und -to-.

Die Einbeziehung von ir. gell (und gcss) schlieBt die Annahme (Much
\VS. 1, 47, Yf. LEWb. 2 u. gaesum

,
Schroeder ZfdA. 42, 65, s. auch Falk-

Torp u. gisscl N.) aus, daB .,adolescens, freier Jiingling“ die Gdbed. von
..GeiseP gewesen und nach allerdings zahlreichen Analogien aus „junger
Zweig, SproB, Rute“ entwickelt sei, so daB zu ahd. geisala „GeiBel“, ger
.,Speer - usw. (s. u. ghaisos); dieser Annahme ist auch kelt. ei (ir. ia, cymr.
ivy) von glall, givystl gegeniiber ai von geisala

,
g<r, gr. ya'iog, gall, gae-
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sum ungiinstig, da nur durch einen hypothetischen Wzansatz mit ei : oi zu

iiberbriicken.

Letzterem Einwande unterliegt auch die zugleich in der Bed. nieht recht

betriedigende Ankmipfung der Sippe an lat. haereo
,
-ere .,bangen. stecken,

kleben, festsitzen", so daB „Geisel" eig. „der haftende" (Fick KZ. 22, 3S3,

Wb I 4 414, Wood PBr. B. 24, 530).

geu-, geua-
,
fordern, eilew (daneben geua- s. Wackernagel Air. Gr. I 161

nacli Osthoff MU. IY 46).

Ai. junati „treibt zur Eile, treibt vor sieh her, treibt an, facht an

javnte „eilt“, jfitd ,,eilend“, ju ,schnell !

,
juti ,,Schnelligkeit, Aufmunterung ',

javtn .,eilend", java „eilend, schnell", javistha ,,der raseheste", m. ,,Eile,

Schnelligkeit", javas „Schnelligkeit“, javana „treibend, anregend" (auch

agregu „an der Spitze gehend", adhrigu ,,unaufhaltsam gehend" neben -ju

in manoju ,,gedankenschnell" usw.? s. Osthoff aaO.); av. zavah- n. „Kraft,

Starke", zavar- n. „(physische) Kraft, Starke" (bes. der FiiBe und der

Rosse), np. zor .Kraft" (Hiibschmann Pers. Stud. 273), bal. zTd „schnell :
‘,

av. Zdvistya ,,der eiligste, raseheste, der forderlichste", uzutay- „hervor-

eilend, hervorsprudelnd"; daneben auf idg. geua weisend: av. java „eile";

np. zud .jSchnell" kann zu ar. g oder 5 gehoren (Bartholomae Airan.

Wb. 504).

Ygl. Fick 1 4 216, Hirt Abl. 396.

Nicht zugehorig (trotz Osthoff aaO.) av. gUmoiti ..verschafft", lett. grant

„hasche“ (s. unter *goua ,,Hand‘); ebensowenig gr. dvvauai ..konnen" (trotz

J. Schmidt KZ. 25, 149, KdS. 4b, A t) und aksl. zybati ..schaukeln" usw.

(trotz Hirt aaO.).

1. geu- „biegen, kriimmen, wolben" (ausfiihrlich Liden Arm. St. Ill— 122,

IF. 19, 318, 326 ff., 341 ff., Persson Beitr. 10<> ff.. 936f.).

Unerweitert wohl in *goiidx- : gu- „Hand", s. d.; ferner norw. kaa „das

Heu umdrehen, wenden", anord. I'd ,,einem die Ruhe storen"; ka-beinn

„Krummbein“
(
*gouo-; Liden IF. 19, 318, 344; aber air. gait, go

, ;
Liige“

wohl mit lat. haucl zu verbinden); iiber gr. yvgg, yvTov, yva/.ov s. u.

Mit Z-Suffixen:

ai. gola-h „Kugel‘‘, gold, golam „Ball, runder Wasserkrug" (nicht nach
Bartholomae IF. 3, 176, Uhlenbeck Ai. Wb. 83 aus *gloudos = dt. Klop

,

s. Petersson Stud, zu Fortunatovs Regel 27), womit an sich gr. yej.vi.6g

„Melkeimer, Schopfeimer, Bienenkorb“ gleichsetzbar ware (s. Bezzenberger

BB. 4, 322; Brugmann I 2 576 nimmt Ablaut on gegeniiber dt Kiel an, das

-cm- enthalte; viel eher aber semitisch nach Lewy Fremdw. 150: hebr.

gol, guild „0lkrug“; Spiegelberg KZ. 41, 132 nimmt agypt. Ursprung an;

fur yaidog ,,Kauffarteischiff“ ist phonik. Hcrkunft bezougt, Lewy aaO., trotz

Solmsen Beitr. I 217); vielleicht ai. gtda-h . gull, gxlikfl ,.Kugel, Kiigelchen,

Spielball" (oder als gel- zu *g<i- ,ballen' Persson Beitr. 106), gr. yvhog
..Art Korb fiir den EBvorrat der Soldaten, etwa Tornister‘ (auch yoy-yviog?

s. *go>ig-; iiber yco/.eog, das von Solmsen Beitr. I 217 mit yavi.og unter

*go\u]-l- : *gm-l- verbunden wird, s. auch unter *gol- „liegen‘‘);
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,

anorcl. kjoll .,(*rundliches) Fahrzeug, Schiff
:

(die

jiingere Bed.
,
Kiel" durch EinfluB eines ganz verschiedenen Wortes, anord.

Jcjqlr ,.Kiel", das nicht nach Pedersen KZ. 39, 459 aus *geid- umgestelltes

*qdu- ist, s. Falk-Torp 522; germ, keula- = ai gola-), ahd. kiulla „Tasehe“,

ags. cijll(e) „Schlauch, GefaB' (Einmischung von lat. cullcusl oder Lw. ?),

anord. kyll „Sack, Tasche zum Aufbewahren von Mundvorrat" (ndl. kuil ,.der

mittlere sackformige Teil eines Netzes" aber nach Frank -van Wijk Wb.
356 aus andl. kuiilel von der t-Erw. der Wz.); mhd. kiale, nhd. Keule

(oder als *kiizli- zur s-Erw.? Siitterlin IF. 29, 125) ,,Stock mit dickem

kugelformigen Ende", mnd. kale „Keule, keulenfdrmiges Gefati, Hode,

Beule, Gescliwulst, Gichtknoten, Kaulquappe; (konkav:) Grube, Hohle"
(letztere Bed. auch in mhd. kale,

nhd. (md.) kaale und aschwed. hula),

mhd. kale, nhd. Kaule ,.Kugel, kugelformiger Gegenstand", nhd. Kaul-

quappe (vom kugelformigen Aussehen), anord. killft ,.Beule, Anschw’ellung",

barka-kyli ,,Adamsapfel"'; nhd. mdartl. kalle „ICugel, Kollo, Walze", kullern,

holler

n

„rollen, kugeln" (: gr. yvllo; • y.vjio; 7/ zezQdymvog /d&og Hes. mit

Yerblassen der Bed. des runden?); vermutlich auch anord. kollr ,,abge-

rundeter Gipfel, Kopf‘ (Perssons Beitr. 66 f. Alternative: *gl-no-s zu *gel-

„ballen" ist wegen Kiel-boek und alb. gal-, s. im flgdn., nicht vorzuziehen),

mnd. lol, kolle „Kopf, oberster Teil von Pflanzen", anord. kollottr (.,mit

rundem glatten Kopfe=) hornlos, haarlos". nhd . ki'dlbock und (hochstufig)

k/rlbock ..hornloser Bock"', vgl. (nach G. Meyer Alb. Wb. 134) alb. tsjap

gul .,hornloser Bock 1

'; norw. koyla (*kaulion1 ..Rinne, Kanal"; fern bleibt je-

doch mir. ijtlalu, gen. gualnnn „Schulter‘ (Gdf. keinesfalls *geu-lon oder

*(jon-lon
,
Liden Arm. St. 116: auch guala „FaB'-, Fickll 4 105, ist fern-

zuhalten).

Gr. yva/.ov „Hohlung, Wolbung, Schlucht 1 '
-

,
meg. yvdlag „Trinkbecher“,

iyyvaki£a> „handige ein“ (vgl. zu letzterem tyyvdio unter *gouax-)
t
konnen

auch als *yvoa).o- von der -s-Erw. *g(c)u-s- stammen;
lat. win „Hohlung in der Hand, der FuBsohle“ gewolmlich als *gu-da oder

*gn-olrt angereiht (Yf. LEAYb. 2 S53) stellt Persson Beitr. 538 f. besser zu uel-

,.biegen, drehen'". arm. kalian „ich nehme, fasse" nach Liden Arm. St. 125 f.

aus *<pi-nlb 1 (elier zu ir. gil „IIand"(?) nach Persson Beitr. 53S, wo freilich ganz
fragliche Ankniipfung an *ycl- „ballen“

;
ganz fraglich auch arm. kof,

fo’lrni ..Flanke. Seite" (ursprgl. des Korpers, Petersson LUA 1915, 35
Anm.: sei *iju-ol-)-,

A
T
gl. Bezzenberger BB. 4, 322, Zupitza Gutt. 145 (das hier beigebrachte

sloven, zulj .Schwiele, Hiihnerauge" gehort aber zu zuliti ,,driickend

reiben“ ebenso wie russ. giilja „Beule ' trotz Petersson Stud, zu Fort. Regel
28 eher nach Berneker 302 zu sloven, galHi ,,wetzen“), Solmsen Beitr. I

216 f., Persson Beitr. 1 05 f
. ,
Falk-Torp unter kjol, hall, kollel, kill, kule.

Mit r-Suffixen:

Gr. yvoog ..rund, ausgebogen". yvoo: „Rundung, Kreis, runde Grube',
yvnoro „kriimme". yvgTvos oder yvglvog ..Kaulquappe" (wie mnd. ku-le, nhd.

Kaalquapp:. s. o.).

Aber yvgi? „feinstes AA
T
eizenmehl" [yvofnjz „Brot daraus') nicht nach

Prellwitz 2 101 (zw.) Kurzform zu yvoivi] . Ivuchenart" (ware dann ,,runder

Fladeir' oder dgl.).
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Arm. zwar kaum cur . sehief, krumm, gebogen", cron .,ich kriimme, ver-

drehe" (Lit. bei Persson 107 Anm. 2, 937; Yoraussetzung ware der, in den

folgenden Wortern aber nicht erfolgte "SYandel von Yelar zu Palatal vor u,

wogegen Liden Arm. St. 121. der sieh auck am r fur r stoBt; s. *ger

„drehen“); wobl aber arm. knrn, g. I'ran „Riicken“ (vgl. horn, yvgog tv

toyoiai „rund an Schultern -' 1 und sehwed. hula ,.mit gekriimmtem Riicken

gehn"), kr-nkn
, g. krhan , Perse” (..*Persenkrummung ‘. ahnlicb sehwed.

hula aucli ..FuBknoehel"). kur
, g. kri ,,Boot, Kahn", auch .,Becken, (Napf,

Pfanne" (vgl. oben ahd. kiol . Schiff
-

'; nicht nach Pedersen KZ. 39, 380

zu ycogvTog ,,Bogenbehalter“ oder naeh Bugge KZ. 32, 51 zu air. curach

„Boot -

', woriiber u. sqer- „schneiden •), kray (*gurati-) „Schildkr6te“ (wie frz.

tortue ds. zu tortus); o-stufig kor
(*gou-ero

-

oder -
ero~) „gekriimmt, ge-

bogen; verkehrt", kori ..Kanal--
(vgl. oben norw. hoy-la ,,Rinne, Kanal --

,

koriz „Beule, Geschwulst: Obstkern, Samenkorn' - Liden Arm. St. I 1 1 — 122).

Lett, gums, gewohnlich pi. garni ,,Lenden, Hiiften --

, iibtr. ..die Gabel

am Spinnrad, darin das Rad lauft
- (Liden aaO. 117, wo iiber abweichende

Deutungen); lett. gauri ..die Haare an den Schamteilen‘\ lit. gaurai ..Elaare

am Korper, bes. die rauhen Haare der Tiere --

,
nir. giiaire ..Haar - (urspgl.

„
wKraushaar --

,
vgl. :) nir. quairdedn „Wirbelwind‘, norw. kaur ..Lamm-

wolle", kaare .,krause Locke (bes. von Wolle), spiralig gewundener Hobel-
span", kaura ..schwach wehen, daS die Wasserflache sich nur krauselt',

kaur ,,fein gekrauselte Welle' -

(idg. *gou-ro-\ daneben germ. *k"U-era- in:)

anord. karr ,,krause Locke -

', kdri
,
das \Yasser krauselnder WindstoB

',

norw. kaare ,.ds., Hobelspan", sehwed. hare ..ds., auch Jahresring der

Biiume'
;

mit -eu- das idg., vermutlich germ. Lehnwort tinn. Iceuru ..cur-

vus --

; mit li (vgl. yvgo? und die « enthaltenden arm. Worte) norw. kura
„sich niederducken; vor Kalte zusammenkauern; den Kopf hiingen lassen:

still liegen, ruhen -

', mnd. kuren „(dem Wild) auflauern; spahend schauen' -

,

nhd. kauern
;
mit Anwendung aufs Gerinnen der Milch (wie z. B. nd. tvrange!

..gcronnene Milch' - zu mnd. ivringen ..drehen, winden") norw. kj&re (*kcuran-)

„Kase im ersten Zustand ‘, kur (*kura -) ,,ds., gcronnene Milch --

,
k0yr (*kau-

ri-) ..Kasemasse von siiuerlicher Milch -

', kaura (*kaucron

)

,.gerinnen, kasig

werden" (fraglich hingegen sloven, usw. air ..Molken' - wegen der auf g
weisenden Hebenform sloven, znra, zora Molken -

').

Liden IF. 19, 318, 341 —345 m. Lit., auch Persson Beitr. 03. 107 f.: aus
dem Slav, vermutlich hierher (Berneker 363) sorb, guru ,,Hocker--

,
giirar

,
hockerig gekriimmt' -

,
g'uriti sc „sich zusammenziehen, kriimmen -

(z. B. vor
Kalte)" (auch bulg. gurkam, gi'trm ,,tauche ins Wasser -

'?) : die Intonation

forderte Gdf. *ydura oder *goiiera (vgl. oben nord. karr usw.); Endzelin
KZ. 44, 68 vergleicht auch lett. garottes

, vielleicht mit der Bed. von gud-

rities
,
sich rechts und links drehen, sich rekeln -

, lit. gdrincti . gebiickt

gehen -

'. Ygl. Muhlenbach-Endzelin 1 611, 684, 686: Trautmann Bsl. Wb. So.

Mit n-Suffix:

Av. gaona- n. ,,Haar (bes. der Tiere)
;
(Ilaar)farbe -

(vgl. oben lit. gau-
rai usw.; Liden IF. 19, 31 Of.); vielleicht anord. kaun Geschwiir

,
norw.

mdartl. kaun , .Geschwiir mit starker Geschwulst' (wenn Gdbed. ..Geschwulst -

.

Persson Beitr. 250 Anm. 5: von Zupitza Gutt. 78 hingegen zu russ. ziulctb
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,.jucken“ lit. -audits ..reizbar ‘ gestellt) ;
vielleicht auch ai. gavint f. du.

etwa
,
die Leisten” (,mit Schwellungen versehen 1

;
vgl. zur Bildung gr.

ykcoylv-
;
liber das mit den vorgenannten oft verbundene gr. [lovficov siehe

unter *bu~, *bhn- .,auf blasen**).

Mit s- Suffixen:

Kpers. goia .Winkel, Ecke“ (usw., Liden IF. 19,326);

gr. yvgg ,Krummholz am Pflug‘‘, uqotqov avroyvov „Pflug, an dem
Ivrummholz und Scharbaum nocb aus einem Stiick bestanden“, wozu yva

„Ackerland“, yvgg „Ackerma8" (Gdf. *yi>|o]d?- wegen lat. burnt sonst auch

*yvfdg moglich).

Das damit von Fick BB. 17, 321, Wb. I 4 406 naehst verbundene (auch

schon von Froehde KZ. 22, 255 in die Sippe von yvoog gestellte) lat. burn
,

laris
,
das Krummholz am Hinterteil des Pfiuges“ imburus ,,gekrummt ‘

miifite o.-u. Lehnwort sein, aber die dann notige Gdf. *gii-dsa (: yvgg aus

*gusa; s. Vf. LEWb. 2 102) erweckt wenig Vertrauen;

gr. yviov , Glied, Arm und Bein ', fxrjTQog yvTa ..SchoB’*, yvioco ..lahme*

(vgl. zur Bed. dt. kdpfcn u. dgl., Prellwitz KZ. 46, 169), woraus yviog

..gliederlahm* (Gdf. *yva-iov; oder yvf-iovl ders. Zweifel bei yva/.ov, s. o.),

yavaog ,,krumm, auswiirts gekriimmt (von Beinen)‘’, yavaoca ,.krumme :1

(aber yavoadag • ipevdi'jg Hes. vielleicht galatisch, zu air. gnu , Liige“? Vf.

LEWb. 2 102) kann o nach andern Adj. auf -aog fiir ..gekriimmt * (s. Brug-

mann BSGW. 1S99, 215 f., Solmsen Beitr. I 244) bewahrt haben, doch ist

auch das av schwierig, da mir ein Ablaut *yUu
:
gou trotz der haufigen

Stufe *<ju nicht sicher steht;

mnd. nnd. LTise f. ..Kolben, Keule; Backenzalim* (mhd. kiule f. ,.Keule“

aus kuz-li- oder *ku-li-l s. o.l, norw. mdartl. kus ,,Buckel“; schwed. kusa

.jCunnus *
;
anord. kioss ,,bauschige Hohlung am Kleide (crmakioss\ Bucht,

Bodeneinsenkung (in Ortsnamen)*-, faro, kjos f. ,.Kropf der Vogel 1

, schwed.

kjitsa ..Talschlucht kjius ..Ecke eines Sackes** u. dgl., norw. kgsa (*kcusion-)

und kfiysn (
*kausion-) .Art Weiberhaube, Kapuze !< (Liden IF. 19, 326 f.,

Persson Beitr. 1 OS m. Lit.).

Gutturalerweiter ungen:
mhd. kngrl(e), nhd. Kitgc.l

, mnd. holl. kogel ds., nhd. mdartl. Kogcl „runde
Bergkuppe** (gegen g aus w s. Persson Beitr. 113, Falk-Torp 1503; rhein.

Kluge!
,
Kiugel nach Persson wolil erst durch Verquickung mit klniivel

und Kliingrl
,
gegen Kluge s

247, 266, Vf. LEWb. 34&); mit gg ags . cycgel,

engl. cudgel (*kuggila) „Knuttel“, schwed. kugg(e
)
„Zahn am Rade“, anord.

kuyjr, mnd. kogge, engl. cog
,
breites, plumpes Seeschiff, vorn und hinten

rund und stumpf zulaufend" (wie ahd. coccho s. u.) u. dgl. (Persson Beitr. 113);

mit germ, k : isl. kjaka
,
Fingerknochel* 1

,
norw. kjuka „runder Klumpen,

Klotz, Ivnorren**, kuklc, kuklc „Klumpen“, kokla (und kngla). kokul „Frucht-

zapfen der Nadelbaume"
;
mit kk : ahd. coccho (s. o.), nhd. mdartl. Kocke

..Haufen. Heuhaufen, Misthaufen“, dan. kok(k) ,.Haufen, Houhaufen**;

lit. gugci „Knopf am Sattel, Bucket, kleiner Buckel, Hiigel'*, giiginti

„aufbauschen, einen Bausch machen'*, gnugaras ,,Gipfel eines Berges*'

(Trautmann KZ. 43, 169). russ. giiglja
,
poln. gaga „Beule“ (Persson Beitr.

937 ;
aber lit. giiogi, yogi ,.Kopf“, gbgas „des Pferdes Riicken an seiner
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hochsten Stelle
££ wohl nicht nach ihm aus dehnstufigem *gu\u]-g- ;

anders

dariiber Trautmann KZ. 43, 176, Liden Arm. St 94); allenfalls als Xasal-

formen dazu lett. gimg'is usw. (s. *gong-)-, mit -Tj lit. giizas
,
giizas ,.Knorren,

Beule, Kropf“, giizys ,,Kropf‘ (dazu als „Yogel mit Kropf" wohl lit. guziitis
,

giizas „Storch“, vielleicht auch gr. yvygg „Wasservogel‘ £

,
aber kaum anord.

Jcjuklingr „Kiichlein“
;
Liden Uppsalastud. 92, zit. nach Zupitza Gutt. 1 4S ,

lett. guza, gum „Kropf££

,
guzma „Haufen, Hocker“, guzums ,,Hocker auf

der Brust“, guza ,,Hiifte, Lende, Keule beim Braten££

,
cech. htjzS ,,Hiifte,

OberschenkeP, poln. gi.ia, giza „Knochenkopf am Schienbein u. dgl.£
‘ (auch

aksl. gyza vinsnaja „Weinstock !£

,
serb. gidza ds. als „Knorren, Knorren-

gewachs“, Berneker 374 m. Lit); wahrscheinlicher hierher als zu
'

gong-

(s. d.), poln. guz „Knopf, Knorren ££

,
guza „Hinterei'“, sloven, guza ,,Hinterer,

H6cker ££

,
wie z. T. wohl auch andere, an sich auch mit guz = gaz- ansetz-

bare Worte (s. *gong-) : doppeldeutig sind auch die Worte mit bait, (gunz-)

guz

-

wie gunzijs, guzi/s „Kropf bei Yogeln, Adamsapfel, Kopf des Ober-

schenkelknochens £I usw.; so verbindet Persson 460 f. lit. gunzti, guzti
, ;
sich

zusammenballen, kauern £
' mit dt. kauchen = kauern (und nicht annehmbar

mit ai. guhati ,,verbirgt
£

). Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 6S5. 6S7.

Neben lett. gtiza, guztna
,
guzums stehen kuzu

,
Haufen £

,
Icuzma .,Huhner-

kropf £

,
1: usums „Hocker auf der Brust££

,
die formantisch mit guza usw.

im Zshang stehn, im Anl. k- aber ein mit av. fra-, tipu-kaca- ,,vorn, hinten

mit einem Hiicker ‘ und der Sippe qcu-
,
biegen, wolben“ zusammenhiingen-

des Wort zur Yoraussetzung haben i Persson Beitr. 465).

Dentalerweiterungen (s. Persson Beitr. 1 OS f . mnd. 937 m. Lit.

)

gucl-, geud- (vereinzelt gu-ed- ?), vor allem im Germ.:

ai. gudam ,.I)arnr, maked. yoda • evxsoa Maxedoves Hes., nd. kiit ,,Darm ££

(Proehde BB. 10, 300, s. auch Falk-Torp 522, 1496 unter kj$d . nhd. bail’.

kiitz ,,ein Teil der Gedarme £ (Darm als „gewundener ' oder als . rundlich

aufgetriebener 1 benannt);

nd. kilt, kiite auch ..Eingeweide kleinerer Tiere, Rogenbeutel; Wade;
Tasche, Beutel, Sack in einem Fischnetz

',
mnd. kid „Weichteile im Tier-

korper, Eingeweide, Rogenbeutel, Wade', holl. kuit (*kid-) und kicte

(*keot~) „Fischrogen; Wade ££

,
engl. mdartl. kytc, kite „Bauch, Magen££

(vgl. zur Bedeutung unten qipus) ;
dazu vielleicht anord. k/of „Fleisch“ als

*gticdu- (?)

;

afries. kate
(
*kaut

-)
„Knochel £

,
mnd. kotc

,
kiite „Huf, Klauen, bei Pferden

das FuSgelenk", nd. (und entlehnt lid.) Kote
,
Kiite „Knochel, Gelenkknochel,

Fessel der Pferde", Demin, mnd. iotel, nd. KOiel (aus *kutd) ,,rundliche

Exkremente z. B. von Ziegen, Pferden“, mndl. cotel, holl. kcutel
,
ds.,

Kegel, Knirps" (Anklang an dt. Kot nur zufallig)

;

norw. mdartl. kijta ,,Buckel, aufgebauschte Falte, Anschwellung an einem

feisten Korper, sackformige Erweiterung eines Ketzes“, schwed. mdartl.

kiit ,,der gewolbte Teil des Ruckens“, kuta „mit gekriimmtem Riicken

gehn oder laufen££

, nhd. kauzen = kauern („sich zusammenkriimmen 11

,

geminiert schwed. kott(e) „Tannenzapfen“. mdartl. knife, hidting ..kleiner

feister Knabe“;

mit dem BegrifF der Einbiegung, Flohlung : nd. kiite ,,Grube“, mhd. kuz,

nhd. Kauz ,,Grube als Gerichtsstiitte
£ (formed = norw. mdartl. lad „Yer-
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kriippelung imWuchs --

,
schwed. mdartl. ..Knolle, Bucket 1

'; mkd. latte ,,Grube,

Loch', nhd. mdartl. Kante ds. wohl aus dem Rd.); norw. mdartl. kflyta „Ein-

senkung im Erdboden, Pfiitze ; Gefafi. worm man Fische tragt'
-
'

(
Hmiti-) =

mhd. hifoe, nhd. mdartl. Kijtzc ..Ruckkorb", ags. cyte ,,Hiitte, Haus, Lager''

(y = 7c. S. Ilolthausen IF. 32, 339) = norw. kfiyta ,/Waldhiitte aus Zweigen

ygl. nhd. mdartl. kieze ..Bastkorb ‘ (-eu-), ags. cyt-icer ,,Fischreuse -
' mit

Geminata innd. usw. kutte ..cunnus ‘ (mhd. kotze .meretrix •
;

nicht nach

van Helten ZfdtWtf. 10, 196 zu lit. g'ecla .Schande ‘); Loch = schlechte Wohn-
oder Liegerstatt : nd. (und entlehnt hd.) Lot, hole ..Schuppen, Stall, Hiitte'

,

mndl. cot cote ,.IIohle, Lager wilder Tiere, Stall, Koben, schlechte Hiitte ',

ags. cot ..(Rauber-) Hohle, Haus, Lager -

(engl. cot, cote), anord. hot , kleine

Hiitte -

,
Lytia ds. (s. dazu auch Falk-Torp 1500 unter hot):

nasaliert anord. lamia ..vulva ', mud. nd. kunte ,,cunnus; auch Hinterer ‘

(s. auch Falk-Torp unter kunt), norw. schwed. hunt ,.Ranzen (von Birken-

rinde' -

) : auch av. yiutda-, gtindct ..Teigballen"?

*<ja-t~. *gai-t- und *yu-et- :

hit. gnttur ( *giifitr

,

Bildung wie femur)', n. (bei Plautus m.) ,,Gurgel,

Kehle --

,
guttura (Plin.) „dieke Halse, Geschwiilste am Hals - (Liden Stud,

i. nord. 111. I 1, 30 m. Lit., Persson Beitr. I OS, 937), wozu als „hautsackartige

Gebilde am Hals -

u. dgl. nd. und mdartl. hd. Koder, Koderl ,.Unterkinn,

Ivropf, Yormagen der Wiederkauer (r-Suffix vielleicht im Zshang mit dem
von gnttur), nd. kodt n ,,Unterkinn, iVamme'. engl. aid ,,das Innere des

Schlundes bei Wiederkauern ; auch Wiederkauballen”, mhd. lintel ,.her-

unterhiingende Wamme oder Unterkinn -

,
nhd. mdartl. Keufel ,.der Sack im

Fischnetz, dicker, sackformiger Darm bei Tieren, geschwollene Driisen -1

,

auch „kleine harte Geschwulst --

,
ahd. kiot ..bursa'

-

,
ags. ccod, ceode

,
Beutel ‘

(s. zu diesen beiden Persson 943), ndl. kossim '*gut-siiio-) ,YYamine der Kiihe,

Unterkinn --

,
norw. laixmti ..Ziegenpeter, Parotitis

- 'Liden aaO. m. Lit.); isl.

laid mgr ..Schneckenhaus. Schneeke --
:

got. gifus ..Hagen, Bauch, Mutterleib". anord kiddy ..Hagen, Bauch -

',

ags. avid, ricidtt „Bauch, Unterleib -

', ahd. guiti „vulva' -

,
guoilen ..femina,

interior coxae pars --

,
mnd. qucden ,.Bauchfell der Eichhorncken -

' (jgu-i t-us ;

nicht zwingend fordert Trautmann GGA. 1911, 252 idg. i fiir diese Sippe),

lat. botuhis ..Darm; Wurst -

o. u. Wort; siehe Lewy PBrB. 32, !3Sf., Yf.
o .

LEWb. 2 95: nicht iiberzeugend Petersson LUA. 1915, 38 : russ. boteti ,,diek,

fett werden . tiefstulig mhd. ladchi, nhd. Iintteln ..Kaldaunen --

(s. Yf. aaO. ;

ahd. ihuadilla, quriliUa ,,Hautbliischen, Blatter
--

,
nhd. </»/7rfr?,,umschriebene

entziindete Schwellung der Haut -

,
nhd. Quaddcl „Resselbrand' -

,
ags. cwidcle

.,entziindliche Geschwulst. Beule ciccoilu
,
c(iv)udu „Yr

iederkiiuballen ‘ (siehe

auch u. (ft> t- ,,IIarz
--

)

;

mit tld ags. codd ..Hiilse, Schote -

,
aisl. koddt „Kissen‘ -

,
aschw. kuddc(r),

kodde r) „IIode'
-

. afr. ktidiln m. .,Kniittel, Keule -

', mndl. codde ,.Keule'
-

;
viel-

leicht (von „runder Klumpen ' aus .,Club"
-

') ahd.kntti ,,Herde --

,
nhd. Kctte

,

bair. kutt ..Yolk jagdbarer Tiere'. schweiz. Liitt
,
Gesellschaft, Klub' -

(zu-

niichst zu lit. gntu „Herde' -

? Zupitza Gutt. 81, Persson Beitr. 273).

L abi aler w e i t erunge n : (s. Johansson IF. 2, 5o, Zupitza Gutt. 148,

Fick III 4 47, Schrader Sprvgl. 2 493. Persson Beitr. 100—104, 114— 115,

Falk-Torp unter hop. lathe, laibbe. knbbe (? I, kovc):



gr. yvju] ' yjji/.mua yijg. Oa/.dpp
.

ycovia; yvnag ' y.alvfiag. y.al Dabiuag . . .

ol <5e rag y.azd yfjv oix/joeig. oi dk ontj/.aia. xai yvndgia tu avzd Hes., yvnaoiov

Arist. Equ. 793; naeli Schrader aaO. zunachst zu:

ahd. chubisi „tugurium% mhd. kobe
,
Stall, Schweinestall, lvafig, Ilohlung,

Schacht11

,
nhd. Koben .,kleines, schlechtes Gemach oder Gebaude, Schweine-

stall
11 (dazu mhd. kobolt

,
nhd. Kobold

,
z. B. Kluge 8

s. v.), ags. cofa (engl.

cove) „Kammer, Versteck, Schutz, kleine Bucht", anord. koj'i „Kammer,
Zelle", westfal. kilffe ( *kufjd) .schlechte Hiitte 1

;
Gdbed. „Loch in der Erde

als Wohngrube11

,
eigentl. „Einw61bungc

', nd. Kiibbuny „Anbau‘', vgl. mit dem
Begriff der Kriimmung, Ein- oder Ausbiegung, -wolbung 1- weiter:

gr. yvy, -nog ,.Geiei"' (Prellwitz 2 102; vom krummen Schnabel oder den

krummen Klauen, wie ygv ip zu ygvnog ..gekriimmt 1

) und aus dem Germ,

(s. bes. Persson und Falk-Torp m. Lit.' mhd. Jcobcr m. ,,Korb, Tasche 11

,

nhd. Kobe

r

.,geflochtener Buckkorb: Fischreuse11 (ags. cofcl, ceofl ..Korb' 1

scheint hingegen aus lat.-gr. cophinus ,.Korb“ zu stammen, z. B. Weigand-
Hirt u. Kober

),
boll, hub, kubbc .(Fischreuse 1

', mhd. kobel m. ,/gewolbter)

Kasten zu einem Kobelwagen, enges schlechtes Haus, Hiitte, Stall
a

(nhd.

Kobel), kobel n. „Felsenschluchfc“, kofel „Bergkuppe. Berge -1

, nhd. Kofcl ds.

(aber ahd. miluh-chubill ..Milehkiibel11

,
mhd. kiibel, nhd. Kiibel wohl aus mlat.

cupella, -us Kluge 8 265); anord. kufungr „Schneckenhaus, Schnecke 11

, kufottr

.rund, kugelformig 11

,
isl. ktlfr ,,convexitas, Gipfel, die Aufwolbung eines go-

hauften MaBes1
', norw. kn>: ..rundliche Erhohung, oberer Teil des Riickens,

Haufen, Heuhaufen11
, kilvcn „rundlicli, gewolbt11 (davon norw. kuva, kyva ,,ab-

runden, abstumpfen 11

,
vgl. auch schwed. kuffu „biindigen, stoBen = nd. kuffcn

„stofien, ohrfeigen 11

,
Falk-Torp unter hue), boll. kuif(mndl. ~ruvc) „Fedcrbusch,

Schopf, Haube. Baumwipfek 1
(vgl. in ahnlicher Bed. friihnhd. Kaupe ..Feder-

busch, eigentlich Haube, auf dem Ivopf der Vogel 1
'
1 aus ahd. *lcubn ; ob nach

Kluge 8 254, Weigand-IIirt 1064 aus der rom. Sippe von capo mit dem auch

in span. port, provenz. Cuba vorliegenden bl Romanisch scheint ags. cyf,,FaB,

Tonne 1
' as. kiibTn ,FaB i; zu sein, vgl. frz. cnvc aus lat. ctlpa ,,Kufe''');

grm. *kubb- : westflamisch kobhe „Federbiischel, buschiges Haar, Hut-
kopf11

,
schweiz. koppen ..Federbtischel", bair. koptpen „buschige Krone eines

Nadelbaumes 1

', engl cob ,,rundlichor Stein, runder Klumpen, Ivopf. Spinne

'

(vgl. mit pp ags. ator-coppa Spinne 11

), vermutlich auch isl. kubbur, kubhi

„Klotz, Stumpf’ 1 (dazu schwed. isl. norw. kubha ,,abhauenu )

;

grm. *kiip- (aus *kupp-): norw. mdartl. kdp
,
Ausbuchtung, Buckel",

schwed. kupa .,halbkugelformiges Gehause. Bienenkorb " u. dgl.
;
schwed.

kypa ,.rundes GefaB aus Stroh 11

,
nd. kiipe ,.groBer Tragkorb 11

,
engl. mdartl.

kipe (ags. *cype) rgeflochtene Fischreuse, Korb 11

;
ablautend norw. mdartl.

kaup
,
holzerne Kanne 11

,
kuupa ..Knolle

1 '.

grm. *kupp- : ags. engl. cop(p) „Gipfel" (mengl. auch ,.Ivopf"
1

', ags. cop-

pod ..cristatus (von Schlangen) \ nhd. (eigentlich md.) Koppc „Ivamm (Haube)

der Vogel 11

,
Koppe, Kappc „runder Berggipfel". mhd. kuppe, ahd. clmppa

„Ivopfbedeckung der Frauen, Kopfbedeckung unterm Helm 11 (mit echt hd.

pf ahd. chuppha ds., mhd. kupfe, kuff'r, gupfe ds., gupf, gupfc m. ..Gipfel

eines Berges, Spitze des Turmes11

,
worm aber g- wohl Substitution fur

roman, c-, s. u.); anord. koppr „kleines GefiiB, halbkugelformige Erhohung
am Helm, rundliche Hohlung, Augengrube, kleine Art Schiff11 = ags. copp
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(s. o.) ,.Gipfel ' und „Tasse“ (cuppe „Trinksehale, Tasse“ vermutlich wie

nmd. koppe „Becher“ aus lat.-rom. cuppa ,.Becher“), schwed. hummul-koppa

„weibliche Hopfenblfite'\ kuppe ,.Kissen“, aschwed. koppa ,,Bienenschwarm‘,

ahd. kopf, cliupli „Becher“, mhd. kopf ,,Trinkgefa8, Becber, Himscbale,

Kopf" (letztere Bed. seheint erst seit dem 12. Jhd. aufzutreten; ahnlich

z. B. frz. tele aus lat. testa ,.Scherbe, Sehale", mlat. testa capitis), nhd. Kopf.

In welchem Umfange diese wesentlich germ. Sippe (s. Persson 102f.

m. Lit.. Falk-Torp unter Kop
;
finnisehe Anklange erweisen trotz Gutmann

KZ. 44, 1 36 f. nieht finn. Ursprung, s. dagegen Schuchardt ibd. 366 f.) Ein-

mischung von lat.-rom. cuppa ,.Becher" erfahren hat, ist nocb strittig; auBer

den schon erwalmten Fallen ist sie zu erwagen auch fur AVorte der Bed.

„wie eine umgekehrt aufgestellte Sehale aussehende Kuppe, Kopfbedeckung,
Kopf': das m. Geschleclit von Kopf ist an sich kein Gegenbeweis, vgl.

nach Kluge 8 254 Kerb is aus cucurbita, Ziajel aus tegula;

Kasaliertes *kumb- : age-, ciimb (engl. coomb) ..GetreidemaB" (in der Bed.

„Tal-‘ aus cymr. c/anni ,,Tal‘?), mnd. nd. kumm(e) „rundes, tiefes GefaB,

AVasserbehaltnis, Bodenvertiefung, Kasten 1

', hd. Kumme ,,tiefe Sehale',

schweiz. cJiumme „Zisterne •
; *kwnp- (aus *kmnb- mit Kons.-Scharfung)

mnd. kump
,
mhd. kumpf „Gefa8, Tasse'-, nhd. Kumpf (diese AVorte kaum

nach Schroder Ablautst. 2 1 f. als
,
geschnittenes Stuck ' zu *yenebh- ..Pflock 1

).

Dazu vielleicht (Scheftelowitz BB. 2b, 308) np. gumbecl ..Wolbung,

Ivuppel, Becher ‘ farm, kumb ..Buckel, Nabel- aber von sehr unsicherer

Beglaubigung, s. Liden Arm. St. 42 Anm. 2), ferner (s. unter *//m- „greifen •)

vermutlich lit. guiitbas ,,Geschwulst, Knorren; Erdpilz", gumburttis ..Frost-

hdlsterchen auf den AViesen
',

lett. gwitba ..Geschwulst aksl. gqba „Schwamm,
Pilz“ Mfihlenbach-Endzelin Lett. Gr. I 680 (gegen Vermittlung mit gr.

oTio]’yog, ocpbyyog .,Schwamm“ Bruckner KZ. 42, 332), Serb, gitbav „aus-

siitzig-; idg. *gu-m-bh-.

Unter einer Gdbed. „bergen" wurde yvmj, Koben (s. Brugmann IF. 11,

11 If., m. Lit.) verbunden mit av. gufra- ,,tief; geheimnisvoll, wunderbar",

ai. gup- Jbergen, seluitzen" (fut. gopsyati, ptc. guptd
-, gupitd-, praes. go-

paynti
,

-tc\ kann in der Bed. durch gd-pa- „Rinder hiitend“ beeinfluBt

sein), aksl. zupu
,
Distrikt' (wiire nach Brugmann ursprgl. „die Hut, Hut-

bezirk", dann
,, Verwaltungsbezirk' ). Anders fiber zupa. doch ebenfalls

sehr unsicher, Persson 1 1 4f. (: ags. geap , geraumig, weit", Labialerweiterung

zu (ran'!)-, fur ai. gup- ,.bergen" konnte eine Gdbed. ,.in einer Grube, einer

Ilohle verwahren", fur av. gufra- ,,tief“ eine Gdbed. , in eine Grube ver-
versenkt'

1 den Zusammenhang mit unserer AVz. *geu-p- herstellen.

2. geu- , schaben, reiben* ?

liegt nach Petersson Fran filolog. foreningen i Lund sprakl. uppsatser IAr

143 ff., LUA 1016, 2. 58. 60 vor in:

aisl. kja ,.reiben“ (in kja nefinn at Cutrum), norw. dial, kjau ..reiben,

nergeln ', kjoa ..kramen. sich zanken“, kjfuju „abschleiBen, abreiben" (weiteres

bei Falk-Torp 514).

und mit Weiterbildungen in

arm. hunt „kahl, liaarlos". gr. yvjuvo;
, nackt" (s. aber darfiber unter

nofft-), klruss. buhjj ..hornlos", skr. zuthn. zuliti, slov. zuliti ,,drficken (vom
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Schuh)", skr. gulim, guliti „sehinden, absehalen, abrinden", guliti se
,
plarren",

slov. guliti „wetzen, reiben, schinden * (vgl. Berneker SlEWb. 362, wo altere,

verfehlte Erklarungen gebueht).

Recht fraglich.

3. geu- „gliihen“.

Mit 7-Suffix:

ir. gual „Kohle“ (< *geulo- oder *gonlo-, Strachan KZ. 33, 306), aisl. kol

npl. „Kohlen'', norw. kol, schw. kol, dan. kul, ags. col m. „Kohle“, mengl.

col, engl. coal, afr. kole f., ahd. kolo m., auch kol n., mhd. kol n., kole m.,

scbweiz. chollen „dampfend glimmen, schwach fortgliihen" (Schw. Id. 3, 208)

;

mit r-Suffix:

arm. krak „Feuer, gliihende Kohlen" (< *guro-, *gura- s. Liden Arm. Stud.

123 mit Lit., vgl. auch oben 418 unter *ker- „brennen, gliihen, heizen"),

krak-aran .,Herd, Feuerbecken, Glutpfanne''. •

Fick III 4
48, Falk-Torp 591 u. 1503, Zupitza G. 211.

Abzulehnen ist die Vereinigung von geul- etwa unter geuel- (Zupitza

aaO. zw., Uhlenbeck EWb. 104) mit ai. jvalati (s. unter guer-) und aksl.

glavbnja (s. Berneker, SlEWb. 324 f.).

gheu- ,.gieBen“.

Ai
. julwti, juhutc „gie£t ins Feuer, opfert", Passiv TiuydtU, hutd „geopfert',

homan n. „OpferguB, Opfer
',

homo, m. ds., Mtr „Opferer, Priester", liotrd

n. „Amt der Hotr'-, hotra f. .,Opfergabe
',

havis n. ds., havu m. „Opfer“,

hdiana n. ds., ahuti „OpferguB“; av. zaotar
,

zaoftr- m. „Priester, Opfer-

priester
,
mp. zot, av. zaodra n., zaodrd „flussige Opferspende, Opfertrank,

OpferguB", up. sdr ,,Weihwasser“ (Horn, Np. Etymol. 675), av. azUtuy-f.

„Fett, Schmalz, Uppigkeit, strotzende Fiille".

Arm. joyl .,gegossen“ (
<jjheulo-, goulo-), jew .,Form, Gestalt *, s. Meillet

Hsl. 9, 54, Hiibsckmann Arm. Gr. I 469 (aber jaunem „weihen‘ gehort wie

n-zovk „Fluch' zu gliau „rufen‘' vgl. Osthoff BB. 24, 182, Persson Beitr.

118; Zweifel an der iiblichen Einreihung von jaunem in die Sippe von

gheu- „gieBen“ bei Bartholomae BB. 17, 99, 101, Hiibschmann aaO.); hier-

her auch jor ,,Tal“ (< ghouero) nach Petersson LUA 1920, 3, 1 06 f. ?

Gr. ysco ,.gieBe“, Aor. Horn, e'yeva < *syevoa (W. Schulze Quaest. epic.

62 f.), yvxog „gegossen“, yev/aa ,,GuB, FluB, Trankopfer' (spat yvya „GuB,

FluB, Strom'), yoavog, y/ovog „Schmelzgrube, GuBform', yoi) „Gu8, Aus-

gieBung, Libation', yosvg „MaB fur Flussigkeiten'-, you? ds., yoog' yovg,

yCojxn Hes., darauf beruhend *yooeo (s. W. Schulze KZ. 29, 265) und ycov-

vvjM „aufschutten‘ ;

,
yvzgog, yvrga „irdener Topf'‘, yvzkov ,,Waschwasser“,

yvdgv ,,in Menge, reichlich, wie hingesehuttet", y.oyvco, y.oyvdziv „in Henge
hervorstromen 1

', xoyv ' nokv, nXygeg Hes. (G. Meyer Gr. Gr. 3 152, Persson

Beitr. 750), yvoig ,.GuB‘‘, yvXog „Saft" (< *yhus!o- W. Schulze mdl.), yvjuog

ds. (< *yhu-smol meist auf idg. gliu zuriickgefiihrt, eine bei dieser typischen

anit-Wurzel auBerhalb gewisser Formenkategorien auffallige Ablautsform),

yeda (Nikander), yen'] „H5hle ‘ < *gheuc-sia > vgl. lat. fovea Froehde KZ. 18,

160, Liden Arm. Stud. 93 f., Yerf. LEWb. 2 311, Bechtel Lexilogus 332 —
der aber *ye}£0- weiter zu ydfog usw. stellt). AYeiter hierher yojoyai „ziirnen,

V aide, Etymoluin^clie-i Wurterbueh I. 37



unwillig sein“ (/coo/uevog = ovyyeouevog Aristarch)? Ygl. G. Meyer BB. 1,

223 ; auch niekt sickerer ist die Kombination mit ghoras, gains usw. (Bezzen-

berger BB. 5, 319, G. Meyer Gr. Gr. 3 106).

Alb. dale „\Vachs“ (<C ghrdo s. G. Meyer Alb. Wb. 78)?; Phryg. levpar'

rl]v mj'/gv Hes.

Lat. fovea „Grube“ (f dialektiseh: Ernout El. dial. 172?) s. die oben

unter yeeia zitierte Literatur (Petersson KZ. 47, 279 f. stellfc fovea zw. zu

arm. hoik ' „Esse, Feinschmiede", ursprgl. „Feuergrube“; unwahrscheinlich

s. unten II, 141 unter *bhau-); weiter zu cjlieu- auck lat. fu-tis „vas aqua-

rium -

‘ (Yarro 1. 1. 5, 119) fu-tilis, futtilis „leickt ausgieBend, nickts bei

sieh bekaltend, eitel, unniitz<:

, cxfxiti= effusi (Paul. Fest. 57 ThdP. ), effu-

iicius „nur so herausgeschwatzt-' (s. die Lit. b. Yerf. LEWb.2
261), laut-

gesetzlich mit f vor u (Sommer Handb. 182) oder dialektiseh (Ernout 1 7 2 f
. )

?

Abzulehnen Ostkoff MU. 4, 86, 99f., IA. 1, 84, der die lat. Worte wesent-

lich wegen des Anlauts zu ai. dliunoti stellt. — tJber coufutarc, re.future

s. unten II 126 u. *hhaut-.

Sehr zweifelhaft ist die Zugehorigkeit von mhd. gul . mannliches Tier,

Eber, Pferd‘, nkd. Gaul (im Bayr. .,Deekkengst schweiz. Hahn", vgl.

ndl. gull ..Stute, die noch nicht geworfen hat“ s. Sommer IF. 31, 362 ff.)

als „Samengie8er‘ £ (Petersson LUA. 1920, 3, 107,; niekt wahrscheinlicher

Sommers Erklarung aaO., wo auch iiber die unannehmbare Yerknupfung
Charpentiers KZ. 40,441 von gill mit ai. ghoia ,,Pferd".

AY urzeler weiter ungen:
gheud-:
lat. fundo ..gieBen, HieBen lassen, ausschlitten" (kaum fusus „Spindel“?

s. Verf. LEWb. 2
330), got. giatan „gieBen-

,
aisl. giota . (Junge) werfen ‘,

giota augum ..einen Blick werfern
,

ags. yeotan ..gieBen, fiiefien, sekiitten,

werfen 1

-, afr. iilta, as. giolan , ahd. gioszan ds., nisi, gjota .,Hohle, enge

Gasse", asekw. gluta ,.Gutiform‘
; (weiteres aus nord. Mundarten bei Falk-

Torp 363, Wessen LTUA. 1914, 39 ,
ahd. giozo ..flieBendes AYasser", ags. gyte

„Guli, FluB, Flut \ ahd. gas .,fusio
,

yuzen „libare“, ndd. goto ,,niedrige

AYasserstraBe !

,
norw. gota „eingeschnittene Rinne, rinnenformiger Einscbnitt

in der Landsckaft‘‘, as. gota „canalis", koll. goot ,.Gosse, Rinne £
', nhd.

Gossc, ags. yattas, innudas ,.receptaeula viscerum •, engl. gut ,.Darm £
.

Ags. gitan
,
HgUtun .,verletzen, verwunden, toten £

' nicht als
,
BlutvergieBen

machen“ Kausativ zu gheud, sondern wahrsckeinlich mit Holthausen IF. 20,

327 zu lit. hula it, hidyli „ums Leben bringen, toten“, lett. zdiulet ,,ver-

lieren •, vgl. die unerweiterte AVurzel in lit. iiivit, zuti „umkommen“, lett.

~ust „versckwinden . lit. lavinii ,.umbringen“ (Leskien Ablaut 314), weiter

dazu noch ir. gnas ..Gefalu- (Stokes KZ. 41, 386 s. Verf. LEWb. 2 327 f.)?

gh eus
Aisl. giosu, gaus ,,kervorbrecken, kervorstromen ", geysa ..in keftige Be-

wegung bringen, aufhetzen* -

,
Gtysir ,.die bekannte keiBe Springquelle in

Island", nisi, gusa ,,sprudeln", aisl. gustr .,A\'indstoB
£

’, mengl. yuschen
,
engl.

gush, mndl. yuysen ,.hervorstromen ahd. gussi
,
pi. gusu .,t)bersckwemmung,

reiBender FluB” (*gusi, *gusjes in verschiedener Weise ausgeglichen, also

gussi nicht zu gheud- trotz Fick III 4 136;, cussa ,,lTberschwemmung", upar-

eusson ..affluere % urgusi ,,tJberfluB
-

.
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Anfechtbar wegen des abweichenden Anlautes ist die begrifflich reeht

ansprechende Anreihung Perssons Beitr. 750 A 1 von lit. gausiis
,
(juus'mgus

..reichlich, ergiebig, fruchtbar“, gausinga upt: „reichliche Wassermengen
fiihrender FluS“, gausa ..reichliche Menge, Fiille, tTberflufi

-

', gauscli
,,
reich-

lich versehen sein mit“, gausalcalbis ,,wer viel zu sprechen vermag, beredta

(vgl. norw. dial, gausta ,,schnell und undeutlich reden, wie wenn man sich

beeilt, etwas zu erzahlen' 1

),
lett. gauset

,
gausit „(das Essen) reichlich machen,

segnenY (Ebensowenig befriedigt Zuriickfiihrung von gausus auf gduti

,.bekommen“, wie sie Leskien Ablaut 297, Prellwitz BB. 21, 163, Brug-

mann 2 II 1, 543 vornehmen, oder Yerkniipfung mit aksl. goveti, Berneker

SlEWb. 339, Brugmann 2 I 600. Ygl. Miihleuback-Endzelin I 61 2 f.)

Ygl. im Allgemeinen Curtius 204 ff., Yanicek 97, Fick I 4
55, 220, 434 f.

?

III 4
1 36 f. — Unannehmbar ist Hirts (Ablaut s. 173, Idg. Gr. 2, 1S9) Iden-

tifizierung von ?iheu- mit ghaua- „rufen“.

gheu- :
gho(u -

:
gliuu- „gahnen, klaffen" (s. gh£i-).

Gr. yuog „der leere Raum, Luftraum" (spiiter auch jjKluft'
1

,
wobl aus

*yafoq-, kaum als *ya>o; zur Wzf. ghri-), yavvos „auseinanderklaffend, locker,

lose", yavh-odovT- „mit auseinanderstehenden ZahnenY
Ob hierher auch got. guivt „Land, Gegend“, ahd. gaici, nbd. Gau u^w.

aus *ghdttiom mit ahnlicber Bed.-Entw. wie bei gr. y&Qog, ytboa (s. u. ghci-

„fehlen; verlassen“) durch v. Grienberger lint. 96, Persson 115 (zu bestimmt

abgelehnt von Feist GWb. 2
s. v., wo Lit. iibor das vielgedeutete Wort)

und arm. gacar „Landstricb, Gegend" (Scheftelowitz BB. 28, 310)? Die

Verb, des arm. mit dem germ. Worte ist sehr beacbtenswert.

Kaum hierher lat. faux, -cis ,.Schlund, Kehle; EngpaB, Enge eines Ge-

wassers“
(
ghou-ho-s „klaffend, <; mit durch die Substantivierung bedingter

tlberfiihrung in die kons. Flexion? /'- aus gh- durch Yorwirken des u des

Diphth. util S. Vf. LEWb. 2
s. v., m. Lit., zumYergleich mit aisl. banka

,.graben" auch u. *bu fiir dumpfe Schalleindriicke

;

lit. gomurys, gen. gomurio „Gaumen‘, lett. gamut's „Luftr6hre‘’ sind trotz

des nichtpal. Gutt. (Persson Beitr. 117, 119 nimmt Gutt.-Wechsel an) und

trotz des Yokals (man erwartete no; lett. gnomurs „Gaumen £: bei Miezinis

zweifelt Pedersen KZ. 39, 339 und Trautmann an) kaum germ. Lw.;

freilich wenn auch arm. Kiin-Jc pi. „Gaumen ;
’ nach Pedersen KZ. 39, 339 aus

*yim-IZ ass. sein sollte(?) und dessen Gdf. *gltcma auf **ghc{u\in<l zuriickginge

(?? s. u.), ware das Wort fiir Gaumen auf eine alte <///- Variante zu beziehen;

ahd. guomo, ags. gotna
,
aisl. gonii m. ,.Gaumen‘', aisl. gomr m. ,,Zahnfleisch

(*gho[u\»ien-

;

vgl. das Balt.); ahd. goumo „Gaumen (*glizmmcn-); ahd. giumo

ds. (jliEumen-); ob ahd. commono . fauciunV richtig ist und eine 4. Ablaut-

form darstellt, ist strittig; s. zu den germ. Formen (auch den bait.) J. Schmidt

KZ. 26, 8f., Schulze KZ. 27, 429, Bechtel Hauptprobl. 275 f., Zup. G. 175,

Hirt Abl. 39, Trautmann Grm.-Ltges. 23, Bsl.Wb. 77: zum m-Formans

vgl. yy/Li}]
,
das Giihnen'- (s. J/nj/]), doch ist dessen Yermittlung als ghr[u}ma

mit ahd, giumo oder als glw\u\ma mit bait. *gCLmurjn- nicht iiberzeugend.

Seines Ablauts wegen gehort wahrscheinlich auch hierher (und nicht zu

ghaua- ,,rufen
£

)
folgende germ. Sippe (Fick III 4 121; Yf. LEWb. 2 327,

Persson Beitr. 1 IS f
.)

: aisl. gey la, go ,.bellen, anbellen, spotten‘
;

,
ags. goiau
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\seufzen“ (s. Holtliausen KZ. 48, 238), aisl. godga ,.Blasphemie“, hundgd

..Bellen" und die Weiterbildungen aisl. gauta ,,schwatzen, prahlen", norw.

dial, gauta „viel sehwatzen, groB prahlen'', ndld. guiten ,bellen, ausscbelten,

spotten", nhd. dial, gauzen, gckizen ,.bellen, schreien" (DWb. IY l
a

, 1593),

got. gaunon .,klagen, trauern", aisl. gaula „heulen, bellen, scbreien“, woraus

riickgebildet gaul n. ,.das Briillen, Schreien". Das biermit oft verglichene

lit. gausti s. u. gou-
,
rufen, schreien". Trotz des nicbtpalatalen Wurzel-

anlauts (s. oben iiber lit. gomurys
)
kann es hierhergehoren, da yiele urspr.

palatale Gutturale litauiscb erhalten blieben.

Weiter in der Bedeutung „gahnen“ mit Z-Formans (: gr. %avh-) vielleicht

hierber mhd. g'tel m. ..Rachen, Sehlund", anorw. -gjol in Ortsnamen? (Fick

III 4
,
135, zw. ob nicht als *ghvila~, *giwala- zu mhd. giwen ..gahnen" von

der Wzf. yhei-), sowie (Persson Beitr. 709) norw. dial, gyl ,.Kluft, Felskluft"

(*gulja-

:

so auch schwed. gul ,,Pfiitze, Tiimpel", mhd. giille „Lache, Pfiitze
;

,

mnd. gule, god ,,Sumpf" als ,,Hohlung, in der sich Wasser angesammelt

hat'
-

?).

DaE nhd. Gosclte, Gusche, nd. goske, guske ,,grofies Maul -
' als si-Bildung

hierher gehore, oder aber etwa mit ai. ghosati ,ruft, schreit" verwandt sei

(s. Persson Beitr. 116 f
.),

ist bei einem Trivialausdruck ohne verfolgbare

Geschichte gleicherweise verdachtig.

Eine Erw. gheub- in aisl. gaupa „Luchs“ (wobl eig. ..der lechzende,

gierige", wie germ, gnva-, gtra- „Geier
',

s. u. gliei), abl. norw. mdartl. gop

,,Schlucht, Abgrund"; ags. geap „weit, geraumig"; geopan ,.in sich auf-

nehmen, verschlingen" (verschieden ags. gUap .,krumm“,zu gheub[h}- „biegen“;

nicht zu letzterer Wz. — wie Falk-Torp u. gjcevn vorzieht —
,
sondern

hierher auch:) aisl. gaupn „die hohle Hand, Handvoll -

', ahd. goufana .,die

hohle Hand, wozu (Zup. G. 202) lit. ziupsnis ,etwas weniger als eine Hand-
voll". Ygl. noch Persson Beitr. 835 m. A. 2.

gheugh- etwa „spielend oder ausgelassen sich umbertreiben, ulken, Possen
treiben".

Ahd. gouJcoldn, gouggol^n „Zauberei, Narrenpossen treiben“, mhd. goukeJn
,

nhd. gaitkeln, ahd. goukaldre
,
gouggalari „Zauberer, Taschenspieler"; mhd.

giege, giegcl „Narr“, ndl. giegelen „lachen“, ags. geogelere ,,Gaukler“; mhd.
gogd „ausgelassener Scherz, Possen", gogelen „sich ausgelassen gebarden",

ndl. guig „Narr“.

Lett, gaugties ,,sich ergotzen" (Persson Beitr. 59. Anders, aber unan-
nehmbar Wood KZ. 45, 67) ist wohl Lw. aus lit. *d’augtis (daraus dziaiigtis).

Ygl. *gheup- ds. Erw. beider Wzformen aus (jhan- „rufen, schreien"

(z. B. Falk-Torp u. gjtfgl, Weigand-Hirt u. gaukeln
) ist wegen der Bed.,

ferner wegen des ««-Yokalismus letzterer, endlich wegen des dann als

westidg. Entlehnung zu fassenden lett. g durchaus bedenklich. Andrerseits

ebenso Persson aaO. Vermutung von Erw. aus ghcu- ,.gahnen, klaffen",

wegen des lett. g und auch der Bed.

gheugh-, ghugh-
,
heimlich tun, hehlen, verbergen".

Ai. gilhati
,
guhdti ,.versteckt“ (Aor. aghukkd), guild ,.Versteck, Hohle",

goha-h „Yersteck, Lager';
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av. guz- (
guzaeta

,
fra-guzayanta) „verbergen, verstecken", apers. yadiy

apa-gaudayOM „wenn du verbirgst"

;

lit. qiizti ,.beschiitzen", auch „briiten, von Gansen", giizyne „Blindekuh-

spiel", guztd ,;
das Nest eines Huhnes oder einer Gans", guze „heidnische

Reisegottin" (J. Schmidt KZ. 25, 164ff., Osthoff MU. IY 9);

aisl. gygr f. „Unholdin, Riesin" (*gugi-s

,

vgl. formell lit. guze), alter dan.

gyg „ein Unterirdischer", gyger „Morder, Rauber“, norw. gygr „Riesenweib“

(Johansson IF. 2, 54, Falk-Torp u. gjfiger).

glienp- etwa „spielend oder ausgelassen sich herumtreiben, ulken, Possen

treiben".

Mhd. gief „Tor, Narr", guft .Jautes Rufen, laute Freude, Ubermut, Prah-

lerei", bair. goff„Dummkopf, Tor", engl. goff, guff

\

ostfries. guffel „alberner,

narriseher Mensch, Tor, Dummkopf; lautes Lachen". Lett, gaubju, gaiibt

„sich ergotzen, jubeln" ist wohl Umbildg. oder Nebenform von gatigties.

Persson Beitr. 59. Ygl. *gheugh- ds., wo iiber versuchte Wzzerlegungen.

gheub(h)- „biegen, biicken, bewegen".

Norw. dial, guva „zusammengesunken sitzen", guv ,,untersetzt, zusammen-

gesunken, gebeugt", schw. jordgulbe „Gartenerdbeere“, a. dan. gubbe „Kehl-

kopf, Brust“, ndd. (Estland) gubbe „kleiner Heuhaufen" (v. Friesen UUA
1897, 43); vielleicht auch schw. gubbe „Greis“, norw. dial, gubbe „machtiger

oder machtig aussehender Mann, eine breite Figur nicht ohne Wiirde"

(so Noreen Sv. Etymolog. 33, v. Friesen aaO. 41 ff., Falk-Torp 539, da-

gegen Brate Ark. f. nord. Fil. 16, 166, Hellquist SvEO. 208, die es als (in

der Kindersprache aufgekommene) hypokoristische Bildung zu aschw.

gofer bonde wie schw. gosse „Knabe, Junge" O gofer son erklaren.) —
AYeiteres aus nordischen Dialekten bei v. Friesen aaO. Ags. geap „krumm,

schlau, verschlagen" (aber geap „weit, geraumig, offen“, aisl. gaupn „hohle

Hand" s. u. *gheu- „gahnen, klaffen"), aisl. gumpr ( wegen mp statt des zu er-

wartenden pp ostnordisches Lehnwort s. Hellquist SvEO. 210), schw. pump,

dan. gump „SteiB“, mhd. guffe
,
goffe ds. (aber iiber mhd. gupf „Spitze eines

Berges" s. u. *geu- „biegen“), ags. gupan PI. „clunes, cloxae", ahd. goffa

„SteiB", weiter dazu die Intensivbildung isl. goppu
,
schw. guppa, nhd. gupfen

„auf und nieder hiipfen, sehaukeln" (s. Hellquist GHA. 1908, 15).

Lett, gubstu
,
gubt „sich kriimmen, sich biegen, einsinken", gubdties „sich

biicken, sich verneigen", guba „Haufe“, gubu let „gebiickt gehen", lit.

gaubiii gaubti „iiberdecken, umhiillen, wolben", gaubtis „Kopf bilden (vom

Kohl)“ guba Heuhaufen, Schober, Haufen aufrecht stehender Garben",

gubus „geschickt, gewandt, kundig (vgl. die Bedeutung von ags. geap),

lit. dv'igubas „zwiefach", pr. dvigubbits ds.; aksl. szgnnoti „falten“, russ.

guide „biegen, kriimmen", klruss. linuty ds., bulg. gzna ,.falten, umbiegen,

kriimmen", skr. nagnem, nagnuti
,;
neigen, beugen", slov. gdnem, gdnitl „be-

wegen, riihren", eech. hnouti ds., poln. gene, gqc (fiir gngc analogisch nach

pne, piqc s. Berneker SlEAVb. 366, Briickner S1EIP. 140) „beugen, biegen",

dazu aksl. negzhlb „unbewegt“, russ. ksl. gzbezh „Biegung“, cech. hebky „bieg-

sam, geschmeidig", prihcb „Biegestelle, Gelenk" und ablautend aksl. sugubt,

dvogitbb „doppelt“, russ. sugiibyj, slov. dvogiib
,

skr. dvbgub ds., russ. gubd
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,,Bucht
44

,
slov. gitba „Falte44

,
poln. przegub ..Gelenk, Kriimmung 44

; iteratiy

aksl. gybljq gybati ,.zugrunde gehen44

,
prlgybajo

,
pregybati ..beugen

44

,
russ.

gibnutb
,
gviutb „verderben, umkommen", gibafo „biegen“, gtbiij „biegsam,

gescbmeidig, gewandt4
-, bulg. gina „umkommen, verlorengehen, verderben44

,

gibam „riihre, bewege 44 ggibam ,.kriimme“, slov. glnem, giniti „dahinschwin-

den“, gibfiti Jbewegen 44

,
skr. gtnem

,
gbiuti „umkommen, wonach schmachten44

,

glbljem (g'tbam) gibati ,,bewegen, wiegen 44

, cech. hynouti ,,zugrunde gehen,

verkommen44
, Ju/bati ..bewegen, treiben

44

,
poln. gintiv ,,verlorengehen 4

', gib-

nac „biegen. kriirnmen44

,
cjibki gescbmeidig, biegsanr 4

;
Kausat. aksl. pogubljo

pogubiti ..zugrunde riehten
44

,
russ. gubit-b

,
bulg. gnhja ..verlieren

44

,
slov. gubiti

,

skr. gitblm. gubiti ds., cech. bubiti „verderben. vertilgen44

,
poln. gubic „verlieren,

verderben", aksl. pagaba ..Yerderben 44

, russ. pdguba, bulg. pdguba, skr. pdguba

ds. (s. Berneker SlEWb. 360 f.. 366f.. 373f., Trautmann BslWb. 1 00 f.) ;
hier-

ber wahrscheinlich aucb (oder zu *geu „biegen 4’? s. d.) nasaliert lit. gumbos

.,Erhabenheit. Konvexitat, Auswuehs am menscblichen oder tierischen Korper

oder an Pflanzen. Beule. Geschwulst, Knoten, Blahung, Kolik44

, lett. gumbo

„Geschwulst 44

,
aksl. gqbit ..Schwamm 4

, russ. gnbd ,.Baumschwamm, Lippe 44

,

bulg. g'gbct, slov. goba
,
Schwamm, Pilz 44

,
skr. gitba „Feuerschwamm, Aussatz,

Riiude 44

,
cech. Ituba

,
Maul 44

,
poln. grbn „Mund, Maul, Kufi". geblca ..Maulchen,

KiiBchen, Schwamm 44
(s. Bruckner KZ. 43, 332 f., Berneker aaO. 340, Traut-

mann aaO. 101, Bruckner S1EIP. 1 3 fe f
. ,

nicht nach Pedersen Materyaly

i Prace I 105 ff. *suombJio$ a. u. II 534 f
. , auch nicht trotz Persson Beitr. 82

zu *grm- fassenh Ygl. Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 674, 680.

Kicht hierher (trotz Fick BB. 7, 94, Wb. I* 414) gr. xvtpog ./vorgebeugt,

gebiickt, gekriimmt44

. „Kriimmung, Buckel 44

, xvjitco „biicke, beuge mich 44

usw. (s. o. 374) und y.ovg og
,
leicht

41
(s. Boisacq 504 mit Lit.).

Bezzenberger BB. 4, 352, Uhlenbeck PBrB. 26, 569, Fick I 4 414. Ill 4

136, Falk-Torp 359, 361, 1475 (wo aber iiberall AVorte von *gheubQi
) mit

fernzuhaltenden vermischt sind), Berneker aaO , Trautmann aaO., Persson

Beitr. 105 A (der die Parallelitiit von *kcu-, *geu- und *gheubh- hervorhebt).

geus- ,,kosten, geniefien, schmecken 44

,
im Germ, und Kelt, auch iiber

,
mit

dem Geschmack priifen 44 zu ,,wahlen“ entwickelt.

Ai. julati, jusdte ..kostet, genieBt, liebt", jrktyatc ..findet woran Yer-

gniigen 4-

,
jijsa-h ,.Zufriedenheit, Billigung, Geniige44

,
av. zoos-, ap. daits-

Geschmack woran finden 4

', av. suoiia- „Gefallen 4

', zusta „beliebt, erwiinscht 44

,

gr. ycvopat ,.koste, genieBe 4

;
davon yevco .,lasse kosten44

) ;
got. Jciuscin

.,priifen, erproben 4

’, anord. kjiisa „wahlen, wiinschcir (auch „durch Zauberei

beeinflussen 4-

, s. Falk-Torp u. kyse), ahd. as. kiosan „schmecken, priifen,

wiihlen
-4

, nhd. kicscn, kiiren , Kaus.-Iter. got. kailsjan „priifen, kosten,

schmecken 4 (= ai. jusdyatcr, air. asa-gu „er wiinsche 4- {ad-gusi, asa-gussi

,,er wiinscht'4

. s. zur Form Pedersen II 549), do-goa „er wiihlt'
4

,
inf. toga

,,wahlen, Wahl 44

,
praet. dordign „elegit 4

(zur Bildung dieser Praet.-Form

zuletzt Pokorny IF. 35, 177 ff. ; usw. fs. Pedersen aaO. ; alb. don ,.ich

liebte
4

', Praes. dun (zu den Formen zuletzt Jokl IF. 37, 101 f.) : w-Praes.

lat. deguno, -ire ,,kosten4
'

(*gus-nf>).

Komen actionis auf it- und to-: ai.justi-h ..Liebeserweisung, Gunst' 4

,
got.

ga-kvsts
, Priifung

4

. afr. kest, ags cyst m. ..Gegenstand einer Wahl, Yorziiglich-
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keit" (aber gr. yevai

g

erst einzelsprachliche Bildung von yevo/aai aus); lat.

gustus
,

-ils ,,das Kosten, Geniefien", kelt. *gustu- ,,Wahl £
' in den Xamen

ir. Oengus, iergus
,
acymr. Ungust

,
Gurgust (z. B. Pick II 4 115; aber iiber

cymr. usw. deivis „Wahl‘ !
s. Pedersen KG. I 210, Lw. aus lat. divtso) und

in air. gus „Tiichtigkeit, Kraft", got. kustiis „Priifung £i

,
abd. as. kust m.

„Priifung, Schatzung, Wabl, Vortrefflichkeit, Art und Weise", anord. kostr,

-ar ,,Wahl, Willkiir, (gute) Eigenschaft"; Ableitung vom Ptc. *gus-tos :

lat. gusto, -are „kosten, genie8en“ = ahd. as. koston „kosten, versuchen“,

ags. costian .vcrsuchen, plagen“, anord. hosta, -acta „priifen, sich anstrengen,

erstreben".

Ygl. noch anord. k0r n. ,,Wahl“, ags. gecor n. ,.Entscheidung“ (*guso

abl. m. ai. josa-h
,

av. mosa-\ davon abd. bikoran ,,schmecken, priifen,

wahlen“ i, ags. eyre m. „Wahl£c

,
ahd. kuri f. ds. (*guri-

;
nhd. Kur-furst,

Willkur).

7a. B. CurtiuB* 177. — Xicht hierher ahd. kUski, nhd. keusch ..rein, keusch“
als „auserlesen“ (Sommer IP. 31, 372; bes. vermisse ich Stiitzen fiir pas-

sive Yerwendung des germ. Suffixes -ska-). — Unannehmbar koppelt Fay
Journ. of engl. and germ. Phil. XII Hr. 3 yens- mit g>eu- .,kauen“ und
andern Wzln. zusammen.

gheus- : ghous- „tonen, horen“.

Ai. ghoiati „ertont, verkiindet laut, hort“ (diese Bedeutung am imp.

ghost von XeiBer BB. 20, 73 n. konstatiert), ghd&ayati „findet Erhorung bei

(acc.)“ (Geldner Rigveda in Auswahl I 58\ ghosa m. „Geton, Geschrei,

Ruf, Larm“, .iri'aghdsa EX. „Pferdeohr 11
. Harighoka EN. „Gelbohr“ (= av.

mirigaosa Lommel KZ. 50,262); av. gaos- „horen“, Kaus. in gUsayatuxda-

„sein Wort zu Gehor bringend“, npers. niyT-slden „horen, horchen, lauschen“,

bal. gosay „horen“, niyosay „horen, horchen, lauschen“, afgh. ngvatql

„horchen, gehorchen“ (Hiibschmann Pers. Studien 104), apers. gaasa av.

gaosa- m. „Ohr“, npers. gos ,,Ohr“ skyth. EX. 'Padayoooog „mit dem Kriegs-

wagen rasselnd“ (XeiBer BB. 19, 252 iibersetzt „mit dem Kriegswagen
fahrend“), av. zairi, gaosa- „mit gelben Ohren“; lat. hens „he, holla, liore“

(Wackernagel IF. 45, 309 ff. nach Benfey).

Fick I 4 203. — Zur Bedeutung vgl. Lommel aaO. und im allgemeinen

Bechtel Bezeichnung d sinnl. Wahrnehmung und Lexilogus 74 f„ 325.

ghosati nicht aus *gheuls- zu aisl. gaula (trotz Charpentier KZ. 40,

442 a 1). — Xicht hierher gr. ztufaiaxm (gegen Froehde BB. 17, 309, Zu-
pitza G. 97) s. unten II 123 u. *hha- gliinzen; iiber nd. goske s. u. *gheu
„gahnen, klaffen“.

geg(h)-, gog(h)- „Ast, Pfahl, Busch“ (vgl. *gelh-).

Xorw. mda. kage m. „niedriger Busch“, schw. mda. kagr „Baumstumpf £l

(daraus engl. rag „Stumpf“), nhd. mda. kag m. „Kohlstengel, Strunk, Stumpft!

(DWb. 5, 26), ndl. kag, krgge f. „Keil“, ahd. kegil „Pfahl, Pflock, Xagel“,
hierher auch mit „expressiver“ Konsonantendehnung aisl. kaggi, schw.

kagge „FaBchen, Tonnchen“? (s. Hellquist SvEO. s. v., v. Friesen UUA. 1S97,

102 f.;. Mnd. kak ,,Schandpfahl, Pranger“, woraus entlehnt aschw. kagh
„Scliaffott mit Schandpfahl u

, schw. k> k, dan. kag ds. : ahd. slitochrho
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„rostros“, mnd. koke „Schlittenschnabel“, nhd. (oberdeutsch : DWb. 5, 2490,

Scbmeller I 2 1222, Schw. Idiotik. 3, 145) kueche „Schlittenkufe“.

Lit. zagaras „diirrer Zweig“, pi. „Reisig, Gebiisch “, zagrc „Pflug“, za-

g'tniai „Pallisaden“, ziogris „Staket, Zaun“ (Leskien, Nomina 437), lett.

zagari „Reisig“, zagas pi. f. „loaes Laub“ (Leskien aaO. 446).

Ygl. Bezzenberger-Fick BB. 6,237, Zupitza G. 194, Pick III 4 33 f., Falk-

Torp 483 f., 1493, 1495 (mit Lit.).

Unwahrscheinlich ist die Zugehorigkeit von ags. cag, ccega m. „Schliissel“

afr. kvi, kai m. ds. (< *kaiga) keia „verwahren, schiitzen“, zweifelhaft die

von arm. cag „summitas, summum, terminus, ora“ (Petersson LUA. 1920,

Nr. 3, 110, Heteroklisie 89f.>.

g(h?)egh- „ litis “ ?

Ai. jail akd „Iltis“ (oder „Tgel“?\ lit. seSkas „Iltis“ (durch zweifache Assimi-

lation aus *zezkas entstanden); vgl. lit. oika „Ziege“ gegeniiber ai. ajikcL ds.

W. Scbulze KZ. 45, 96. Anders Buga Kalba ir s. I 290, Miihlenbach-

Endzelin III 820.

ghegh- „krummen, biegen" (s. Liden Arm. Stud. 931'.).

Arm. gog „Hohlung, Bauscbuug, SchoB, Busen des Menschen, auch Bauch,

Mutterleib usf.“, als Adjektiv aueh „hohl, konkav", gogac „y.6Xnwpa LL

,

goguvor „Hohlung“, yogem ,,aushohlen“ (nicht nach Scheftelowitz BB. 28,

152; 29, 16, 43 zu yyu'j. fuvcu
,

s. u. *glieti- ,,gieBen"), ggvem (< *gttg, *ghogh)

„umarmen, hegen, pflegen" (s. Bugge IF. 11,451, Liden aaO. 95); norw.

gagr "riickwarts gekriimmt, zuriiekgebogen", aisl. gaghals „mit zuruckge-

bogenem Hals'-, norw. gaghals „zuriickgebogener Hals", nisi, gaga „den Kopf
in den Nacken werfen', norw. gaga scg, gaga upp „das Ivinn hochtragen",

gagra, gagla „mit gestrecktem Halse und gehobenem Kinn gaffen“, nisi.

gagr n., gagrt „einwarts gebogen, schief gedreht oder zusammengewunden",
gcggiosk „auBer Yerbindung kommen", aisl. gcegiask „sich vorwarts beugen
und lugen". Hierber auch nschw. dial, gigcltand „Zahn, der aus der

Zahnreihe schief herausstebt'
,

jtgla „die Zahne eines Sageblattes aus-

biegen“? (Anders Hellquist SvEO. 186 zu aisl. geiga ,.seitwarts ausbiegen,

von der geraden Richtung abirren'). Aus dem Nord. wohl entlehnt nengl.

fo gag out „hervorragen, hervorstechen", gagtooth ,/vorstehender Zahw .

Lit. gbgas ..Widerrist des Pferdes".

gep(h)-, gebh- „Kiefer, Hund; essen, Hessen".

ph : av. zafurd
,
zafan- „Mund, Racben" (: ags. ceafl nach Kluge KZ. 26, 89)

;

p : gr. yaneXeiv ’ djueXeTv lies., wenn „apathisch, schlafrig sein" aus einem
Adj. *yaneXt'jz ,,gahnend“ stammt, wmzu dann auch Faiyiag, Faipcov als

„wer Maulaffen feilhalt" (Bechtel KZ. 44, 354);

bh : lit. lebiu, zcbeti „langsam, mit langen Zahnen essen", aksl. zobati

„essen‘‘ (idg. o; kaum mit zebhi und as. c«/7, s. u. auf ein neben gebh-

liegendes gebh- : gobh zu beziehen), serb. zobati „Korner fressen", russ. zobn

„Pferdefutter. Hacksel mit Gerste", serb. ceeh. zob ,,Hafer“ (vgl. nach
Blankenstein und Pedersen KG. 1 161 mndl. kaf ,,Abfall von den Ahren"?);
air. gop

,
nir. gob i/joblm-) ..Schnabel. Murid -

' (B. bei Fick II 4
114);
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germ, mit ph oder teilweisem bh anord. kjaptr oder kjoptr (*kebut

-

oder

*kefut-) „Maul, Kinnbacke, Kiefer ', mhd. kivel, kiver „Kiefer“, nhd. mdartl.

kiefe „Kieme“, nd. keve Kiefer, Kieme“, wozn die Verben norw. kjava „sich

zanken, streiten" („die Kiefern riihrern"), mnd. nd. kibbelen, kabbelen, kevelen

„laut schwatzen", mhd. kibelen
,
kifelen ,,zanken" (u. dgl., s. Falk-Torp 518

unter kjevle ); dehnstufig (s. o.) as . cafl, ags. ceafl (engl. jowl, jole) ,,Kiefer".

Zupitza Gutt. 192 f. m. Lit., Pick III 4 34. 1st *gembh „beiBen“ eine nas.

Form unserer Wz.?
C'ech. zabrn „Kietnen der Fisehe", russ. zdbry (Hirt BB. 24, 258) fiigt

sich im Guttural nicht. Ob arm. cov „Meer“ als *?jobho- „(Meeres)schlund"

verwandt sei, ist hochst fraglich
;
uber andere Deutungsversuche (worunter

der Yergleich mit aisl. kaf „Meer" zutreffen kann) s. Pedersen KZ. 40, 206,

Boisacq u. fidizzco.

geb(h)- „Ast, Holzstiick" (vgl. auch *gcg(1i)-).

Aisl. kafli „abgesebnittenes Stuck", medalkafli „Schwertgriff" (eigtl. Mittel-

stiick), kefli n. „runder Stock, Stab, Knebel", runakefli „Runenstab“, kefla

„mit einem Stuck Holz das junge Tier am Saugen verhindern", aschw. kafli

„Walze, Stock", schw. kaflc „"Walze, Knebel", mnd. mndl. kavelc „zugerich-

tetes Holz zum Losen, iiberkaupt Los", mnd. kavelen „losen, durchs Los
abteilen", afr. kavelia „verlosen“, ndl. kavel m. „Anteil, Los", nhd. Kabel

f. u. m. „zugerichtetes Holz zum Losen, ausgeloster Anteil, ausgeloste Reihen-

folge" (DWb. 5, Tf.). 1

)

Lit. labas „Ast, Reisig, Zaum", labd „Rute, Gerte", sfi.hu ras „diirrer Ast",

zciboju
,
zaboti „aufzaumen“, zaboklas „Zugel", r.aboklis „Knebel“, lett. zababt

,,mit einem Knebel das junge Tier am Saugen verhindern", lit. zuobris

(Kurscbat zuobrys) „Pflugschar".

Zupitza G. 193, Ficklll 4
34, Falk-Torp 505, 518, Trautmann Bsl. Wb. 364.

ghebh-el-, -ol-, -(e)l- „Giebel; Kopf".

Gr. y.Ecpakrj „Haupt, Ende, Gipfel", alexandr. y.efih), maked. y.efiaXfj EM.,

Hes. (und wohl ebenfalls maked. yafialav ' lyy.kcpaXov I
)
y.ezpaXyv Hes., siehe

Fick KZ. 42, 147); got. ijibla „Giebel, Zinne", ahd. gib'd „Giebel, Pol",

gebal „Schadel, Kopf", ablautend anord. <jafl m. „Giebelseite eines Hauses,

Spitze einer Insel". Fick I 4 415, III 4 126, Falk-Torp u
.
yavl, usw.

Air. gualu „Schulter" (Pedersen KG. 1117 zw.) vielmehr zu *geu „biegen“.

ghed- „scheiBen“. (DaB bierin eine Erweiterung von ,.gahnen, klaffen"

yorliege und von der im Germ. — und Phrygischen ? -— vorhandenen

Bedeutung „Offnung‘ auszugelien sei, ist eine umvahrscheinliche Yer-

rautung Perssons Beitr. 599 und Boisacqs).

Ai. lmdati
,
hadatc ,8cheit>t“, av. zadah- m. ,,Steili arm.jet (o. St.) „Sch\vanz,

(des Ilundes, Fuchses. Lowen)" I'Htibscbmann Arm. Gr. 1 470.: gr. yklfco

„scheiBo", yodarov zip’ edgai’ Hes., yodizevsiv azroziazeli’ lies., phryg. Qkzva •

<Pgvyiog f] Xk$ig. orpxalvti de zijv nvhp’. Photius (1. ztvyrp’1 s. Solmsen KZ.

34, 70 f. ), alb. djes „scheitie" (G. Meyer BB. S. 187, Alb. Wb. 86, Pedersen

KZ. 36. 335), ndjete „abscheulich", fem. ..Abscbeu, Ekel". ndotem ,,ver-

abscheue", geg. niui.au ..abscheulich" (s. Jokl WSB. 168, 1. Blf.j.

*) Daneben auf geb- veisend und mit Ablaut nhd. Knfe.
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Weiter vielleicht auch an gat n. ,.Loch, Offnung", ags. gent n. .,Tor
t '

(woraus nach Thurneysen IA. 26. 25 gegen Pedersen KGr. I 160. Stokes

IF. 2. 170. Fick IT 4 109 nir. geacl entlehnt ist), afr . jet n. ..Loch, Offnung",

as. gat „Loch", mud. auch ..anus'', ndd. kattegat ,,Katzenlocli“. (So Holt-

hausen BB. 11.553, Zupitza G. 201, Persson Beitr. 599: bestritten von

Uhlenbeck ai. Wb. 337, Wiedemann BB. 30, 214, y. Grienberger WSB. 142,

8. 94).

Siclier nicht hierher got. gatwo usf., ygl. oben untcr *ghEi- „fehlen,

mange In'-.

Abzulehnen ferner die Anreihung von si. zach ..Riieken", ?:a „binten"'

(s. v. d. Osten-Sacken AfslPh. 32, 120ff , W. Schulze IvZ. 42, 95 A. 5, Traut-

mann Bsl. Wb. 336: anders Zupitza G. 210, Brugmann 2 II 2. 733. S46).

Curtius 199, Zupitza aaO., Fick I 4 53. 217. Ill* 123. Falk-Torp 294,

302. 14661.

gem- „
mit beiden Hiinden) greifen, fassen (Fessel), zusammendriicken,

-pressen (Klumpen, KloB): zusammendruckend hineinstopfen, vollpacken

(Ladung, Gepiick). intr. vollgepackt, voll sein, vereinzelt auch von

seelischer Gedriiektheit”. Ausfiihrlich Persson Beitr. 7Sff., 933 m. Lit.

Gr. aor. yeno „faBte”, i'y-ye,uo; • ovA/.afirj. Eahxfiivioi Hes., ano-yeps "

d<j t/.y.e Kvnotoi lies., d-y/io; „Schwade, Garbe“ (s. auch u. ay- „treiben“,

redupl. vermutlich yayya/nov, yayydug „Fischernetz“
;

ye/.ux> ,,bin angefiillt,

vollgestopft, vollgepackt”. yeju£co „fulle, packe voll, belade, befrachte”,

yttioz „die den Leib fiillenden Fleischteile” (Aesch.; dagegen yaonjg „Bauch,

Unterleib, Muttcrleib” nicht als *ym-o-iyo „der die Eingeweide fassende”

nach Brugmann IF. 1 1, 272 Anm. 1, der fiir das -o- auf dt. Wan-s-t- gegen-
ubcr lat. mi-f< r verweist: auch nicht nach Pedersen KG. I 82 mit lat.

v>utir unter yunster vereinbar; s. vielmelir *grits), yogio; „Schiffsladung,

Fracht. Last, Gepiick” (yo/io fco/ib? Hes. etwa ein Brei zum Stopfen,

JMasten ?)

;

umbr. (joiiiiu
, kmn inf „gravidas" (daraus lat. gumin

,
gonna „Schlemmer,

Fresser'. eigentlich ..Dickwanst"', Biicheler Rh. Hus. 37, 522, Umbr. 63);
lat. <g minus ..Zwilling: doppelt: iihnlich, gleich'' (Yorstellung des im Mutter-

1 e i 1 > Zusaminengeprefitseins oder des unterm Bilde der zusammengepreBten
Hiinde veranschaulichten Paarweisen; nicht niiher zu *"e»w- „heiraten“ als

,.paaren" i, wohl auch gemo, -ere ..seufzen, stohnen" als ,,seelisch gedriickt

sein. das Herz voll haben"
(= yi/toj ,,bin voll”, W. Meyer KZ. 28, 174;

an lautmalenden Ursprung, vgl. dt. hm kng dachte Yf. LEWb. 2 336 f. ; in der
sinnlichen Bed. ..voll sein, driicken" scheint gemo sich mit go’e^sJ supple-

torisch verbunden und danacli zu promo umgestaltet zu haben, Brugmann
IF. 1 3. 88* :

mir. gi met, cymr. grfipi ,,Fessel" (Fick II 4 111; mit gcmcl verbindet

Y\ iedemann BB. 27, 21 4 Anm. zunachst phryg. Qtfn/.ev • [tdopagov dydgawodov
Hes. als ..gefesselter" : obwohl sachlich ansprechender als die Ub3. ,,Mensch"

: h nmei. doch ganz fraglich wegen des dann anzunehmenden Gutturalwechsels

und der doch unsiehern Grundbedeutung, s. Persson Beitr. 78 a 3
):

av. /(imosjri- Eigenname, wenn. was unsicher. „ein Pferdegespann, zu-

sammengekoppelte Pferde besitzend'- Yf. LEWb. 2 335 f. >; arm. rim. cent
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,,Zaum‘, vmlem „drficke, driicke zusammen“ (Pedersen KZ. 39. 393); lett.

giimstu
,

giant ,,greifen; fiberfallen, sieh langsam auf einen senken“, sngumt

„sich unter einer schweren Last beugen“, gmiidinut „einem sehr zusetzen, an-

treiben. anstrengen“, lit. gnme „Argernis‘"; lit. giumtlas, gitmnlps. ginnums

„Klumpen (Schnee, Teig), Kugel, zusammengedriicktes, zusammengeprefites

Stiick“, giimuUi
,

gionurti „kniillen, kneten, zusammenknaueln", (/-stufig

gauntlets
,
gCtmulas „Schneebalien, Stiick Brot, Fleisch“ *'s. Trautmann GGA.

1911. 254; Entlehnung aus dem Poln., s. u., ist freilich trotz lit. gitmnl-us,

-ti : norw. humla ,,Klumpen, KloB“ und .,kneten, riihren, pressen, drficken“

nicht ausgeschlossen, wie auch fur lit. gumulis, gumule ,.Bock, Kuh ohne
Horner — eigentlich mit Kluinpen statt der Horner —

,
auch Henne ohne

Schwanz" wegen poln. gomoly „hornlos“, cech. homoly ds., vgl. fiber die

schwer entwirrbaren anderweitigen Ankliinge letzterer Worte Schulze KZ.

40,566 und, fiber gmmtlas nicht befriedigend, Petersson LUA. 1916,60):

aksl. svrna, Zeti ,,acptyysiv, comprimere' 1

, zt,teh „y.loios, eollare“, klr. intend

„Handvoll“
;

russ.-ksl. gomola ..naCa, MuB, Mehlbrei, Klumpen“, serb. g'u-

molja „Kaseklumpen“, gomoli, yombljica ,,Zwiebel oder Knolle von Ge-
waehsen“, poln. mdartl. gomola

,
gomola, gomolka „Klumpen, mit Kiimmel

zubereiteter Kase in Klumpenform", sloven, gombt, gen. -bta „Ge\vfihl in

einem Haufen, Wirrwarr“, gomotdti se „sich zu einem Kniiuel verschlingen“,

cech. limota (*gwnota), alt auch homota „Materie, Stoff"‘ (s. Berneker 327

;

aher aksl. ga-sfo „dick, dicht“ kaum naeh Persson Beitr. 79, 933 hierher,

da .Tokls AfslPh. 29, 31 Rechtfertigung des ->- beim Mangel anderer slav.

.s-Formen innerhalb unserer Sippe nicht recht fiberzeugt und Anlcnfipfung

an Wz. *gong- glatt ist). Vgl. Mtihlenbach-Endzelin Lett.-D. VYb. I 6S1.

Aus dem Germ, hierher nach Persson und Falk-Torp 490, 593 (1493

1503) = Fick III 4 37:

ags. cnmul „Drfisenanschwellung‘", norw. mdartl. hand „Ball: Verwirrung.

Unordnung“, 1'um/a „Klumpen. Ball, KloB' :

,
Icunda , .kneten, zusammen-

rfihren, zusammenpressen“, anord. kutnln „quctschen, wundschlagen“; s-Er-

weiterung norw. learns ,.Klo8 von Fischleber und Mehl”, schwed. mdartl. learns

„KloB von Blut“, norw. mdartl. kttmsa „kneten, rfihren“, kttmsa ..Gemisch '.

Labialerweiterungen (zu unserer Wz. oder zu *grn- ..zusammendrficken,

kneifen‘‘, u. zw. toils mit germ, b = idg. hh. teils mit germ. p aus bn-,

bzw. mit intensiver Konsonantenscharfung) sind wohl norw. mdartl. leump

,,Klumpen, KloB“, diin. mdartl. Itemye „MehlkloB“, norw. lump „knollig

runder Stein, Bergkuppe", dan. lamp ..Feldstein, Wackensteinh kampestnt.

anord. Icqpjntskinu ,.rundlicher Stein, Rollstein 1

", engl. camp ,.ein Haufen
Erdapfel oder Rfiben, mit Stroh und Erde als Wintervorrat bedeckt 1 ":

vielleicht auch anord. kimhidl ..Bfindel" (als ,.zusammengofaBtes“) und ags.

cimbing ..commissura. tabularum conjunctio" (Zupitza Gutt. 1 44).

Doch bereits diese nicht sicher. Ah cliche Worte ffir ..Ilolzklotz, Baum-
stumpf, Holz abhauen, Knebel u. dgl.“, die mit einer Gdbed. ,.greifen,

fassen“ nicht ohne Zwang vereinbar sind und von Schroder Abl. 21 if.

unter einer eigenen Basis *gm(ti)bh-, g',c)nuhh- ,.absehneiden, abstumpfen:
Stfick Holz, Pflock, Stock, Block"' vereinigt werden, lassen (trotz Persson

81, 93 Anm. 2 auch ffir Limb/dl Bencnnung nach einem es zuschnfirenden

Knebel zu (Vgl. mnd. kimnid ..Knebel"). und ffir cimbing einen Grand-
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begriff ..tabulatum
--
', vgl. auch mnd. nnd. kimme {mm aus mb) „Zarge, am

Fasse das iiberstehende Ende der Dauben vom Boden an, am Schiff der

auBere Rand, wo der Boden aufhort und die Seiten sicb zu erheben an-

fangen; Horizont" (kaum als „Umfassung“ zu unserem gem-bh-), mndl.

kimme
,
mengl. chimbe

,
scbwed. mdartl. kimb(e) auch „Daube“ (Falk-Torp

509 verweist auf anord. Jcambr „Kamm, gezackter Rand' -' und lit. sambas

..Balkenkante". die aber zu idg. gembh-, gombhos „beifien, Zahn“ gehoren);

ferner weisen wohl auf „Block (als Fessel)“, nicht auf „Fessel schlecht-

hin -- auch (s. Zupitza Cfutt. 147, Berneker 327) ahd. kembil „columbar

(Fesselblock)", hump „compes“, gakampit „compeditus“, nhd. mdartl.

Kamp e), Kamme ,.Holzer, die Tieren um den Hals gelegt werden, damit

sie nicht die Ziiune durchbrechen“; dazu auch anord. Icumbr, trekumbr

,,Holzklotz“, mit p mhd. nhd. kumpf „gestutzt, stumpf-

* (also nicht aus

...zusammengedriickt"), engl. chump „kurzes unformliches Stiick, Holzklotz"

(unwahrscheinlich dagegen ist mir, daB auch norw. hump „KloB“, kamp
„knollig rand'* ihre Bed. aus „Baumstumpf, Stumpfchen iiberhaupt" ent-

wickelt haben sollten). —
DaB in mhd. kumber

,
nhd. hammer (roman,, s. Kluge 8 267) auch ein

echt germ. Komponent stecke, wird durch norw. mdartl. kumra seg „seufzen,

stohnen -'* — trotz der Bed.-Beruhrung mit lat. gemere — nicht erwiesen. —
AuBerhalb des Germ, fehlen Spuren der Labialerweiterung: gr. yopcpog

„Pflock -
'
-

,
lit. gembe „Hagel zum Aufhiingen“ ist (trotz Persson Beitr. 81

Anm. 2) in der Bed. unvereinbar ;eher kommt noch Beziehung zu *genobh~,

s. o., in Betracht'
;

lit. gnmbas ..Geschwulst, Knorren; Erdpilz“, gumburS-
Us ..Frostholsterchen auf den Wiesen'*, lett. gumba „Geschwulst“, aksl.

gqba ..Scliwamm, Pilz“, serb. ghbav „aussatzig‘‘ stellen sich besser zu geitbh-

„biegen“; auch arm. kanf ..Handhabe, Stiel“, wenn iiberhaupt nach Peters-

son KZ. 47, 262 aus *gmbh-ti-, braucht darum nicht gerade einer bh-'EiT-

weiterung unseres gem- „fassen“ zu entspringen.

genPe)- „heiraten--
', auch in Bezeichnungen fiir Yerwandte, bes. angeheiratete

Yerwandte.

Gr. yapt'eo ,-heirate" fact, vom Mann, med. von der Frau), eygpa (dor.

tydpa), yeyaug-pai, yapsrrjg „Gatte“, yauerij. yapeng, -idog „Gattin“, yaprjhog
„hochzoitlich“

;

ya/ijigog ..Schwiegersohn* -
', lat. gener-, 1 ds. (fiir *gemer teils nach dem

gloss, genta Schwiegersohn *, Kiedermann Mel. Meillet 109 f., teils nach genus
,

guvs
i,

ai. jiini-h „Freier, Buhle“ (Leumann KZ. 32, 307, v. Bradke IF 4, 87 f;

Gdf. *jpudfo-s)
;

ai.jamutar-. av. sumatar ,,Tochtermann-

*, nach den andern
Yerwandtschaftsnamen auf -tar- geschaffene Erweiterung, mit a der zweiten
Silbe nach matar-; zugrunde liegt kiirzeres *jama-, vgl. av. zamaoya ,,Bruder

des Schwiegersohns -

*, auch ai. jiuni „verschwistert, verwandt* -
', fern, nachved.

„weibliche Yerwandte, bes. Sehwiegertochter -

'*, ved. rijami- etwa „ver-

schwagert**, jama ^Schwiegertochter 1-

;
alb. tosk. <3aider, geg. dander

,,Schwiegersohn * (ebenfalls nach den Yerwandtschaftsnamen auf-fer? Oder
Kreuzung der gleich zu nennenden ABildungen mit der obigen /-Bildung?j

;

lat. gloss, genta ..Schwiegersohn --
(s. o.

;
*gem-ta), lit. 1anfas ,,Schwiegersohn"
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(*ge»w-tos; -nt- gegeniiber bewahrtem nit im schleifenden simtas „hundert"),

aksl. zetb „Schwiegersohn, Schwager, Schwiegervater". Siehe aber S. 577!

Daneben aknliche Ableitungen von *gen- „gignere“ : lett. sniidts „Schwieger-

sohn, Schwager" (Bed. nach einer Entsprechung von lit. Icntasf), ai. jndti-h

„Yerwandter“, gr. yvcoro

g

„Yerwandter, Bruder", got. hnops „Gescklecht“,

wie andrerseits lit. gent'is „Yerwandter“ mit <j nach gimti (s. unter (Jicm-

„kommen“).
Ygl. Curtius 546 f., Aanicek Lat. EWb. 2

78, und bes. Delbriick Yerwandt-
schaftsnamen 536, v. Bradke aaO., Schrader IF. 17, 11 ff., Yf. LEWb. 2 337 f.,

Brugmann Grdr. II 2
1, 335; abweichend friiher ders. I 2 405, Johansson

BB. 18, 39. Ablaut genid- (Dehnstufe gem- im Ar., kaum erst durch Ein-

mischung eines jci- von gen-), geme-, genid
L

. Beziehung zu *gem- zusam-
menpressen (paaren) ist trotz des g unserer Wz. denkbar, wenn dieses durch

friihe Anlehnung an gen- „gignere" (s. die obigen Beriihrungen) an Stelle

von g eingedrungen ist. Gegen die auch lautlich bedenkliche Auffassung

unserer gein-FovvnQn als *gen- -f- »»-Suffix spricht auch von seiten der Bed,,

daB eine Bezeichnung des Schwiegersohns als „Geschlechtsangehorigen oder

Zeugers" nur von einem Mutterrecht aus einwandfrei ware.

gemhli-, gmbh- „beifien, zerbeiBen", gombhos ,,Zahn".

Ai. jambliate, tiefstufig jdbhatc „schnappt", Ivaus.-Iter. jambhdyati , zer-

nialmt", av. zsmbayaclwom „ihr zermalmt", alb. bemp „es schmerzt mich“

(Pedersen KZ. 36, 334), aksl. zcba_, zqbsti „zerreifien“, arm. (nach Bugge
KZ. 32, 11, Pedersen KZ. 39, 361) vielleicht cxmem „kaue“, cameli „Kinn-

lade, Wange, Mund“ (-emb

-

iiber -omb-, -sm- zu -am- ?)

;

ai. jamblia-h „Zahn, pi. GebiB"
(
'janibhya-k ,,Schneide- oder Backenzalm"),

gr. yogupog palin' (auch „Pflock usw.“, siehe Anm.)
;
yopcpiog scil. obovg

„Backenzahn‘, alb. hemp, bestimmt bembi, geg. bajn(p), best, bqmbi ,.Zahn“

(G. Meyer Alb. Wb. 83), aksl. zqbb „Zahn“, lett. sitobs „Zakn“, lit. lambas
„Balkenkante ‘ („scharf gezahnt oder gleichsam beiBend ')

;

alid. leanib, ags. comb ,,Kamm ‘ („gezahnt“), anord. lambr „Kamm, ge-

zackter Rand (; lit. zaiiibas), gezackter Bergriicken (dt. Bergkamm) 14 (aber

iiber nd. hinme u. dgl., Falk-Torp 509, s. unter *gem- „greifen“ und bes.

genobh-), ags. cernban, ahd. lemben „kammen‘\
Ist wegen iibertragener Anwendungen wie bair. sich L'ampdn „(sich in

die Haare geraten=) raufen, zanken“ u. dgl. auch die Sippe von dt. Kam)>f
als geminiertes germ. l

xamp(p)- hier anzuschlieBen? (ahnlich Th. Braune
Jb. des Luisengymnasiums Berlin, Ostern 1912, s. 28 f.

;
gilt sonst als Ent-

lehnung aus lat. campus als „Schlachtfeld“, z. B. Falk-Torp 490, 1493 .

Unter einer Bedeutungsvermittlung „Zahn“ — „wie ein kleiner Zahn vor-

stehender Pflanzentrieb" reiken Pedersen IvZ. 36, 334, Solmsen IF. 26, 103
Anm. 2 auch die von J. Schmidt Krit. 154 Anm. 1 vereinigte Sippe von
lit. zembti, zembi'ti „keimen‘:

, aksl. rrbnti, zebnaji ds., lat. gemma
(pgembhna)

,,Auge oder Knospe am Weinstock oder an Baumen : Edelstein", ahd. champ
„racemus“, nhd. Kamm der Traube (oder letztere ds. wie das gewohnliche
Kammt Fick III 4

, 38) an; Hirt IF. 32, 224 f. wendet den lit. StoBton ein,

der aber durch eine dehnstufige Praesensbildung wie sergmi
, gclbmi

,
geluu

erklarbar ist.



Ygl. im allgem. Fick I 4 51 f., 2 [ 5 f
. ,

432. — Ob nasalierte Form zu jcph-,

"jbbh ..Kiefer. Mund"? Zupitza Gutt. 1 92 f., Bartholomae Airan. Wb. 1657.

— Uber gr. ynioyjij/jai s.
*gambit -.

Anmerkung: yopcyog in der gewohnlicheren Bed. „Pflock, Nagel" ist

rait lit. gentle ,,Nagel zum Aufhangen. Ivnagge"' zur Wz. genobh- zu stellen,

s. Zupitza Gutt. 192, Persson Beitr. 81 mit Anm. 2; obwohl aber „Zahn“

an sicli aus „Pfiock, Stiff" iibertragen sein kbnnte, ist yojurfog „Zahn" doch

wegen der genauen Gleichung mit jambha-h usw. von dem daher nur zu-

fallig gleichlautenden youg. os ..Pflock" zu scheiden.

1. geu-, vielfach gene-, genb- ..erzeugen".

Thematisches Praes. ai. jdnati „erzeugt. gebiert", alat. gtnunt
,

gr. (durch

ytyvopai in die Geltung als Aorist gedrangt) yevsa&ai (iyevovro = ai. uja-

iianta), vgl. air. -genat/iar Konj. (zum Ind. -gainetliar „der geboren wird"

aus *g>y-id), auch cymr. (jeni ,,geboren werden", bret. genel ,,gebaren“;

redupl. Praes. unthematiseh ai.jajanti, av. zlzdnti (v. 1. zaz.vnti), themat. av.

zizanviti ,.sie gebiiren", konj. zlzanCd „sie soli gebaren", ai. djljanat „wurde

geboren", air. konj. giqnithir (*gi-grni'/-) „er werde geboren" (vgl. auch Fut.

gignid, uochon-yiiiucthuir), und mit (alterer) Schwundstufe der Wz. gr. yiy-

vo/iat ..werde geboren'-'. lat. tiigno, -eve
(gmm ,

gcnituni) „erzeugen, hervor-

bringen"

:

Perf. ai. jajutitt, jojiidl, gr. yeyovo
,
yeyanev, yeyacbg, air. rogenar (*ge-gn-)

,,natus sum":

u-Praes. av. zii-n-uifu „sie werden geboren" (*geno-nd-i)ii), arm. cnanim

„werde geboren
;

erzeuge, gebare" tHdbschmann Arm. St. I 34, Arm. Gr.

1 456: '<juj-n-), gr. ytvvdco ,,gebare, bringe hervor, erzeuge" (zur Bildung

s. Brugmann II 2 3. 307 f.; wohl aus *qem-nd-tni ,
liber *yav

L
a]vda> — Silben-

scliichtung —
,
und nach ytvog usw. zu ytvvdco umvokalisiert; postverbal

ist yevva ,.Geburt, Ursprung". wovon yevvaiog „einem Geschlecht angehorig,

von vornehmer Abkunft");

kaus. -Iter, ai.jaudyatt „erzeugt, gebiert"= ags. centum „erzeugen“ (*<)ontiip)

;

/o-Praes. ai. jdyate „wird geboren" (davon joyd „Weib"), np. zayacl ipgpt-Au •

daneben gn-io, vermutlich durch Schwund des a in den Zs. — ahnlich

Bartholomae Airan. Wb. 1659, Reichelt KZ. 39, 39 — in:) av. zaycite ds.;

mit Hochstufe des 2. Basisvokals *jut-id ir. gnlu .,ich mache, tue" (*,,er-

zeuge"; Formbestand bei Pedersen KG. II 540—546), sJm- Praes. lat. nd-scor

(*'/5jm-s7,v1), „werde geboren";

to-Ptc. und iihnliches : ai. jntd- ..geboren" (jcda-m „Gesehlecht, Art"),

av. :0tu- ..geboren", lat. nCi/us (cognat us, agnutus), piilign. cnutois „natis“

[*jeu9-tos : so wohl auch:) gall. Art-, Cintu-gnatus (konnte an sich auch

=- gr. yvcorog sein), anord. kutidr „Sohn", got. -haul* (airpu-, him hut- und
dgl.) ..abstammend von", ags. heofunhand

,
mit p anord. usKunnr ,,von gott-

licher Abkunft"; hochstufig lat. gruttus *gm.t- oder *gaic-tos. wie :); air.

aimed . Natur" (
adgen.i-totu oder -gent -turn-, K. Meyer SBBerl. Ak. 1912,

1 145, Pokorny KZ. 40, 35b, gegen Pedersen KG. II 34), mit geschwun-

denem y ahd. kind „Kind"
(,
*gcn-tom), as. kind

(
*gtntdm

)
ds. (daraus nicht

entlchnt slav. ado
,

s. Bruckner KZ. 45, 102); mit Vollstufe der zweiten

Basissilbe gr. -yvgrog geboren" (did-, y.ctol-; urgr. -tj -
;
yvtjoiog „vollbiirtig"),



yvcorog „Yerwandter, Bruder", yvonij „Schwester £

,
lett. znnuts „Schwieger-

sohn, Schwager“ (iiber lit. zentas, aksl. zdt s. unten u. *yemc- , ;
heiraten £

'),

vgl. u. ai.jnati-h „Yerwandter“
;
von der anit.-Wz. av. -zanta-, zmita- „ge-

boren“ (Yerlust des o? s. J. Schmidt Krit. 1 SO f. ,
Bartholomae ZfrnG. 50,

692. Persson Beitr. 6S6 nimmt altes Nebeneinander von unit- und set-

Form an, wie cpegroov : bharitram. Auch acymr. -yint „Kind ££

,
Fick II 4 111,

aus gen-t-). Kaclt Buga Kalba ir. s. I 222 gehort lit. zentas hierlier.

Ygl. an andern arischen cmit-Formen : a\. frazanh- . ,Nachkorn rn en scka

1

1
:

(gegen ai. pra-juti-h)

;

av. zqda- n. „Geburt, Entstehung" (ar . *:an-tJta-m);

gfi&ra- n. „Geburt‘ £ (gegen ai. janitram
;
,Geburtsstatte i£

) ;
zantu- „Landkreis,

Gau“ = ai . janlu-h „Geschopf‘
;
av. sqhyumna- Ptc. Fut. (gegen ai.janisyate,

aor. djanista) ;
ai.junman- n. neben janiman- n. ,,Geburt, Geschlecht, Abkunft”.

Gr. yevery „Geburt ££

,
lat. Genita Mima „Name einer Gottheit . osk.

Genetai „Genetrici“, wozu lat. genitalis ,,zur Zeugung gehorig' -

;

gr. yeveaig „Ursprung' £

,
lat. genetivus „angeboren“ mit geschwundenem

3 av. frazanti-, s. o., lat. yens (oder aus *gnti-) Geschlecht, Stamm ££ und
„Yolkerschaft, Menge" (dann wohl ingens als „ungeschlacht££

j,
germ, kindi-

in got. kinclins „Stattkalter ££

,
anord. kind f. „\Vesen, Geschlecht, Nach-

komme £i

; *ypidti- in ai. jati-h ,,Geburt, Familie ££ = lat. nati-o „Geburt, Ge-

schlechti£

, umbr. natine „natione, gente ££

,
ohne a ags. (gejcynd „Art, Natur,

Eigenschaft, Ursprung, Nachkomme‘ £

(engl. kind) mit o-Hoclistufe der

zweiten Basissilbe got.*kn7ps (dat. hiodai) „Geschlecht“, ahd. knot, lcnuot

„Geschlecht £

' (vgl. auch ahd. knuosul n. „Geschlecht, Stamm“, ags. cnosl n.

„Nachkommenschaft, Geschlecht, Familie“), ai.jMti-h m. „Verwandter i*ur-

sprgl. *„Yerwandtsckaft” f.);

^<-St. lat. natu (maior u. dgl.) „von Geburt £

‘, davon ndtara „Geburtsglied

;

angeborne Anlage“; unsicher ist die Beurteilung von praegna(n)s „schwanger“

(s. Yf. LE\Yb. 2
s. v. und Wz. *y*hcn „schwellen ££

),
ai .

janitdv- „Erzeuger,

Vater“, janitri „Erzeugerin, Mutter ', gr. yeverijg, -ijoog, yevercog, -ogog „Er-

zeuger, Yater £

,
yevereiga „Mutter“, lat. gewtor, gcnitrix „Erzeuger, -in

££

,

arm. cnaal „Erzeuger, Yater“ (*yenafros, Bugge IF. 1, 437 f.).

Ai. janiman- iund janman- n. „Geburt, Geschlecht, Abkunft ", lat. ycr-

men „Keim, SproB, Zweig“, germinare „hervorsprossen -

,
genudnus, -a (-le-

ans -inn-) „leiblicher Bruder, 1. Sch\vester :

‘ (*gcn-men, Kuhn KZ. 10, 291,

Yf. LEWb. 2 339 m. Lit.).

Ai. janah n. „Geschlecht”, gr. yevog ..Geschlecht”, lat. genus „Gesamt-

heit der Nachkommen eines Urvaters
;
Art, Gattung, Rasse“ (generate „e r-

zeugen 1

;;

ai. jana-h m. „Geschlecht, Stamm, Leute", av. zana- „Yolk, Menschen-

rasse“, gr. yovog m., yovy f. „Geburt, Abstammung“; -geno-s
,

-gno-s,
-genios

,

-gnios als 2. Zsglied z. B. in lat. caprigcnns „von Ziegen abstammond”,

indigena ..eingeboren, Einkeimischer“, alienigena ..ausliindisch, Ausliinder",

gall. Boduo-geuus, Litugenms (z. B. Fick II 4 UOf.j, air. ingen
,
ogom. ini-

gena „Madchen“ (Iveg, acc. Iviv „Kind, Sohn oder Tochter‘\ kypr. Wort,

wohl aus
:

ev-yvi- mit kypr. tv — ev und dial, friihem Ubergang von u» zu

n wie spater ytvo/iai), gr. veo-yvog „neugeboren", got. niu-lda-hs „ds.
£‘

(dissim. aus niu-kna-, mit Formans -to-; Grienberger Fitters. 249), av. a-zna-

„angeboren, natiirlich‘
£

,
lat. malignus, bmignus, privignus („abgesondert.
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d. i. in anderer Ehe geboren, Stiefkind“), kelt. -gnos in Personennamen,

ursprgl. Patronymica, z. B. ogom Gen. Coimagni
,

ir. Coim-un
;
gall. Abe-gnia,

gr. ofioyvios „von gleicher Abstammung"; *gn-[o- (wozu obiges -gnio-

weitere Scbwacliung in Zs.) in lat. genius ,,der Schutzgeist des Mannes“,

ursprgl. die personifizierte Zeugungskraft allenfalls bochstufiges *gen-ios),

got. knni, ahd. (usw.) Jcitnni ,,Geschlecht“, vgl. got. scnnaktinjans Acc. pi.

„desselben Gesclilechtes“ : gr. Suo-yviog ;
lat. progenies „Nachkommenschaft“,

air. gem „Geburt“, ags. cyne- in Zs. „koniglich“, anord. konr „Sohn, edel-

geborener Mann“ (Abl. ahd. usw. Kuning „Konig“, d. i. „einem edlen Ge-

schleehte angehorig, ihm entsprossen'
1

) ;
ein ?<-St. in ai. janu-li „Geburt“

(nur Gramm.), yielleicht in lat. genu-lnus ,,angeboren, echt“ (wenn nicht

erst im AnschluB an ingenuus „freibiirtig“ aufgekommen, das als *-ovos

eine Bildung wie caedmis, riguus). Und viele andere Worte, z. B. ysvea,

ysvedh) ,,Abstammung, Geschlecht“, yovevs ,Erzeuger“ (yiyae „Riese“??

s. Yf. LEWb. 2 386; unbefriedigend Prellwitz 2
94). arm. cin „Geburt, Ur-

sprung“.

Alles Wesentliche z. B. bei Curtius 5 175; der Basenansatz gene, geno bei

Hirt Abl. 93. Im Balt.-Slav. nicht mehr lebenskraftig, lit. genfis „Yer-

wandter" darum im Guttural der Anlehnung an gimti ..geboren werden“

(s. *g"em-
:
,Kommen“) verfallen, wahrend lett. znuots sich hielt, da in der

Bed. isoliert; Zugehorigkeit von lit. undent, „sauge“ (Hirt aaO.) ist min-

destens ganz unsicher. — Man vermutet z. T. (so Uhlenbeck Got. Wb. u.

knops , Wood Cl. Phil. 3, 86) ursprgl. Gleichheit von *gen(e)~ „zeugen“ als

„konnen, vermogcn. zeugungskraftig sein“ mit gene-, geno- „wissen, kennen";

nicht sonderlich einleuchtend.

Ahd. Imho „Knabe“ (Hirt PBrB. 23, 306, Brugmann IF. 19, 378 Anm. 1)

ist ebenso wie Knecht (Brugmann aaO., Fick III 4 35 zw.) fernzuhalten,

s. Falk-Torp u. knabb und knegt m. Lit.

2. (gen-), gene-, geno- „erkennen, kennen".

Ai. jandmi .,ich weiB“, av. petitizdnonti „sie nehmen sich jemands an"

(themat. 2. pi. jh'ifi-eiin dd „ihr erkennt an, nehmt auf"), ap. 3. sg. impf.

n-dann* „er wuBte“ (idg. *gem-na-mi ; daneben enklit. 'gn-nami in;) av.

zunn-k zuntin, afghan. pe-zmu „unterscheidet, erkennt" (s. Bartholomae

IF. 7, 80, 108 f., Keller KZ. 39, 157, Brugmann 1

1

2
3, 299, 302f.); lit. zinau,

zinoti
,

lett. zindt „wissen“ (zino -= *gen\p\-na-t, danach pi. ftnome, inf. zi-

noti, ptc. zindlas) = apr. posinna „ich bekenne" (inf. posinnaf, ptc. posin-

nnts), ersinnat „erkennen“; air. itnr-gninim
,
usa-gninaim „sapio“ (fut. -gena

aus *ge-gna-, pf. ad-gen-sa ,.cognovi, cognosco" aus *ge-gn-; am Praesensst.

gnina - ist der Yok. nocli ungeklart: 7 aus el oder altes e in einem Praes.

auf -enul s. Pedersen KG. II 546 f., Brugmann II 2 309, Pokorny IF. 35,

338 f.
:
got. kiinnan ..erkennen, kennen, wissem 1

(
kann

,

praet. kunpa\ Aus-
gangspunkt die Pluralformen kunmim, knnnun aus <]en[p]-nd-nie, allenfalls

-nu-me von einem mra-Praes.
;
got. gakunnuip ..lernt kenneD", anedunnaip

,.ihr lest' usw. scheint Umbildung von urg. *lneio, ahd. kudu, nach kun-
nrtn; Brugmann II 2

3, 31 If.);

ahd. igisw.) kunnun (kann) „wissen, konnen 1

' (in den alteren Sprachzeiten

nur von geistigem konnen = kennen, Gegensatz zu mugen) ;
dazu das Kaus.
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got. kannjan ..bekanntmachcn, kundtun", ags. cennan „benachrichtigen.

erklaren, zuschreiben", ahd. ar-kennen „erkennen“, bi-kennen „bekennen“.

nhd. kenwn.

sko- Praes. apers. (Konj.) xsntisatiy „sie sollen merken"
;

gr. ytyvcboxoj,

epir. yvcbaxw „erkenne“, lat. nosco (gnosco)
„erkenne“, ignosco „habe ein

Einsehen, verzeihe" (s. Yf. LEWb. 2 377); alb. noh „ich kenne"
(
*gne-skd ;

2. 3. sg. hell durch Umlaut; G. Meyer Alb. Wb. 314, Pedersen KZ. 36, 339).

Pf. ai. jajnau, lat. ndvi, ags. endow
;

gr. yeyiova „bin vernehmlich. sage"

(auch formell zum Praes. geworden yeycoved) ds., yeycovioxco); aor. gr.

e-yvcov
,

ai. Opt.jna-ynf- dazu das jo-Praes ahd. knau (
ir hi-, inf-) „er-

kenne"
(

:*gne-io \,
ags. cnnwan (engl. know) ds. (zum w s. Hirt IF. 17, 28 If.:

meow, ndvi, jajhau ; anders Brugmann IT 2
3, 202), mit ahd. urkndt „Er-

kenntnis", und aksl. snnjn , znati „kennen, wissen“;

Desid. ai. jijhclsati
,

av. zixsndtahanwa ,.die erkundigen wollenden"; lit.

pazista, -zinaii
,
Tint) kennen"; Kaus. ai. jhdpayati (die ju-Form ware alt,

wenn Charpentier IF. 25,243 mit Reeht arm. cananf „bekannt“, /-St. =
ai. jhapti-li ,,kennen lernen, bekannt machen“ setzt ; arm. Aor. caneay „ich

erkannte" (an-cnn „unbekannt") unsicherer Gdf. (zum Praes. *gen9-na-mi1

Brugmann I 2 419).

/o-Ptc. ai. jnGtd- „bekannt“, gr. yvcorog (jiinger yvcoorog) ds.
(
dyvibg->

(drog „unbekannt“), lat. notns
,

air. gnath „gewohnt, bekannt" (cymr. gnawd
„Gewohnheit"; dazu nach Pedersen KG. I 49 cymr. gnaws, naivs ,(Natur“,

bret. neuz „Aussehen“, als brit. Lw. air. nos „Sitte“), gall. Karov-yvarog,

Epo-so-gnntus
,
ai. ajhfita-, dyvanog, ignotus „unbekannt“, air. ingnad „fremd“,

aus idg. Kyno-to-s, woneben K/no-to-s (Umfarbung von *pi9-fos nach gno-1

)

in lat. nota „Ivennzeichen, Merkmal, Fleck, Mai ‘ (substantiviertes Fern,

des Ptc.), Den . nofo, -are „kennzeichnen, beobachten; tadeln, riigen"), da-

her wobl auch in eognitus, agnitus (Osthoff MU. I 47), vgl. mit derselben

Yokalstufe gr. *a-yvo-fog (das also nicht nach Brugmann II s
1, 203 fur

*a-yva-fog) in ayvoea) „weiB nicht‘ . dyvoia, dyvoia „Unwissenheit‘' (Schulze

KZ. 45, 23); idg. *gen\,)]-tos in lit. pazhifas ,,bekannt", anfangsbetont got.

lamps, ags. ciip, ahd. kund „kund. bekannt", got. unkunps „unbekannt“;

mit Hochstufe der 1. Silbe av. paitizanta- „anerkannt“ (wie a-zam*i-

,.Kunde“)

;

gr. yrcoaig „Erkenntnis", lat. ndti-o
,

aksl. inf. znati (oder = lit. zindti als

Zbiiatil); ahd. kunst (-sti

-

fiir -ti) ,.Kunst, Kenntnis, Weisheit" (got. kunpi

,,Kunde, Erkenntnis" aus *kunpia- n ) lit. paiint'is „Erkenntnis";

ai. jhatdr-, av. znatar- „Kenner“, lat. ndfor, vgl. gr. yvojorrjo „Kenner,
Biirge"; ai. jhana-m „Kunde, Erkenntnis": gr. yvwya „Erkennungszeicben;

WinkelmaB" (daraus lat. groma „Me6instrument der Feldmesser" und, vom
Akk. yvibfiova aus, auch norma „Winkelma(i, Richtschnur, Yorschrift,

Regel"), aruss. zname (aksl. suamenbje
,
znakr>) „Zeichen“ ivon einem ent-

sprechenden lat. *gndmen ist *r,ognomen, agnomen beeinfluBt); gr. yroj/aj

, Meinung" (wobl fiir *gno-m[n]a), vgl lit. Zyme „Merkzeichen‘‘ (*Zhne);

lit. zenklas ,,Zeichen" (genotlow), ahd. hcknundden „vernehmbar werden",

rinknuadil „insignis“; lat. i g)nol>dis „kennbar, bekannt; vornehm, edel"

( Adjektivierung eines gno-dhlom „Kennzeiclien", Leumann Lat. Adj. auf

-lis 141);

Walde, Etyinnlopisches Wnrterbuch I. ;"N



gr. yvcboiyog „kenntlich, bekannfc, angesehen", yvcogt^co „mache bekannt",

wozu mit Ablaut *geno-ro- lat. gnarus „einer Sache kundig", ignarus „un-

kundig“
(
ignoro eher aus *ignaro nach nosco umgefarbt, als mit der Ab-

lautstufe von yvcboifiog), gndrnris Gloss. „gnarus“, iqnarures „ayvovvzeg“,

nclrrare „zu Wissen machen, kiinden" (zur Bildung s. Yf. LEWb. 2 872) =
umbr. naratu „narrato“, naraklum „nuntiatio"

;
als Endglied von Zs. ai.

-jnU, av. uxda-sna- „die Rede kennend".

Hierher vermutlich idg. gne-uos „kundig, wer es weiB, wie mans zu

machen hat, tatkriiftig" in anord. knar „tuchtig, kraftig" (ags. gecncewe „ein-

gestanden, bekannt“ ist dagegen junge Bildung von cnCLican aus) und (mit

lat. av aus ev) lat. ncivas „regsam, riihrig, betriebsam", ignavus „ohne Tat-

kraft“ (s. Vf. LEWb. 2 510 m. Lit.. Hirt IF. 37, 22 3 f
. ;

anders Persson Beitr.

162), woneben mit *-su- cymr. go-gnaiv „activity, active“, mbret. qnou

„manifeste, evident", abret. inschr. Bodo-cnoas (d. i. -gnous
,
Loth RC. 18,

93) mir. gnu „ausgezeichnet“, nir. gtid „business, affairs" (Pick II 4 116,

Vf. LEWb. 2 510, Pedersen KG. I 61, besser 536, v. d. Osten-Sacken
IF. 33, 235; air. gnlu „mache“ dagegen zu *gen- „erzeugen“). Eine ahn-

liche Bed.-Entw. in der germ. Sippe aisl. hpnn „einsichtsvoll, klug,

ttichtig", ags. cene „kiihn, dreist", ahd. kuoni „kiihn, kampflustig" (Kluge
s. v., Fick III 4 36; Dehnstufe wie yeycova; nicht nach Wood MLN. 22, 235 f.

ursprgl. „scharf- <

),
vgl. mit Tiefstufe lit. hjne „Hexe" („die Kluge") zynis

m. jjHexenmeister".

Alles wesentliche bei Curtius 178 f., Fick I 4
51, 215, 431, II 4

116, III 4

35 f. usw., vgl. zum Germ, auch Collitz Praet. 56 f.
;
Basis gent,

5

nach

Hirt Abl. 93 ; fur Reichelts KZ. 39, 28 Ansatz *gencu- scheinen mir weder
mpers. suntan, npers. sunudan „horen“, noch germ, kunnum, auch nicht

*gne-uos, *a-yvo-jog eine ausreichende Grundlage zu sein. t)ber die ver-

mutete Beziehung zu gen- „erzeugen“ s. d.

gen- als Basis fiir Erweiterungen der Bed. „zusammendrucken, kneifen,

zusammenknicken : zusammengedriicktes, geballtes". Zusammenfassend
Persson Beitr. 88 f. (m. Lit.).

gnegh schwed. knagg „Ivnoten, Knorren" (mdartl. auch „Handgriff an
einer Sense; untersetzter starker Kerl"), mengl. knagge „Pflock, Knorren"
mnd. knagge „Knorren, dickes Stuck"

; mit germ. Jck anord. knakkr „FuB
(an Tischen, Stiihlen), Schemel (FuBblock)". Fick III 4 48 f. t)ber all-

fallige Verwandtschaft von dt. knacktn usw. s. unter *gneg~, Schallwurzel.

Hierher auch ahd. kneht, nhd. Knecht, ags. cnilit ,,Knabe, Jungling, Diener,

Krieger"
(
*kneh-ta -, vgl. zur Bed. Kna.be, Knebel u. dgl., zum t-Suffix nhd.

bair. kniichtel „Kniittel, Priigel"; Falk-Torp 1498 f. u. knegt m. Lit., Holt-

hausen KZ. 47, 307).

g net-: aksl. guetq, gnesti „driicken" (usw., s. Berneker 31 1 f.), apr.

gnode „Trog zum Brotkneten" (bait. Agnate, s. Trautmann Apr. 340) : ahd.

knetan
,
ags. cnedan st. Y. „kneten“, tiefstufig anord. knoda, -ada ,,kneten";

mit germ, tt anord. knqttr
(
*knattu-z

) „Kugel, Ball", knatti „Bergkuppe",
norw. knott m. „kurzer und dicker Korper, Knorren", schw. mdartl. knatte

„kleiner Busch" (s. auch Falk-Torp u. knatt).
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gn-ebh-

:

Gr. vielleicht yvaprizco „biege" (formell wie in der Bed. aber durch

y.dpmco beeinfluBt); aus dem Slav, vielleicht bierher (oder nach v. d. Osten-

Sacken IP. 26, 322 eher mit Formans -oba zu zenq
,
gnati „treiben“, idg.

*gihen- „schlagen“?) russ. mdartl. gonobith „sammeln, sparen (vgl. knicken

: Knicker, driicken : Drucker „Geizhals“); besorgt sein", klr. honoba „Be-

lastigung; Sparen", honobyty, hnobyty „bedriieken, plagen", poln. mdartl. ga-

nobic „sammeln, sich angestrengt bemiihen", zuversichtlich poln. gnebic
,

alt

gnabic (mit sekundarem Nasalvokal infolge des vorhergebenden n) ,.driicken,

bedriicken, miBhandeln, reizen"; anord. knafa = serba, vgl. comprimere

feminam, hiefan „Zwang“; mitpp holl. knap „eng anschlieBend (*driickend,

einzwangend), knapp, schnell", nd. knap „kurz, sparsam, gering" (daraus

nhd. knapp), norw. knapp „enge, kurz, knapp", mdartl. kneppa „zusammen-

kneifen", mit bb knabbe „mausen, wegraffen" .vgl, dt. klemmen = stibitzen);

ferner mit den Bed. „die Kiefern zusammenklappen" und „mit den Fingern

knipsen" und daraus fliefienden Lautvorstellungen schwed. kncippa „knipsen,

klimpern", holl. knappen „bersten, knarren", nd. knappern
,
knnppern „knab-

bern“, nhd. knabbern „beiBen, nagen“ (vgl. von der j-Wzf. *geneibh- dt.

knippen
,
knipsen); endlich als „zusammengedruektes, geballtes, kugeliges"

u. dgl. (Beriihrung mit den Labialerweiterungen von gem- .,greifen“, s. d.)

anord. knappr „Knopf, Knorren, Knauf" (alter dan. auch „Klumpen, Hode"),

ags. cncepp „Berggipfel (knollig); Brosehe" (aus „Knopf"), nd. knap{p) „Berg-

gipfel, Anhohe, Stiefelabsatz", knappen „abstutzen, kurzen; knapp leben".

Ygl. Prellwitz 1 62,
2 97, Zupitza Gutt. 147, Wood a x

95, Falk-Torp u.

knap, kneppe, Berneker 327, aber die Sippe von Knebel yopcfog, lit. gembe

(z. B. auch von Lewy IF. 32, 161a I, mit obiger gleichgesetzt) s. unter *ge-

nebh- „Pflock“, dessen germ. Zubehor allerdings nicht durchaus von den An-
gehorigen unserer Sippe scharf abzutrennen ist. Daneben idg. *k(e)nebh-.

gnes norw. blast m. „Knorren“ = nd. hd. Knasl; mnd. knoster „Knor-

pel“, holl. knoest
, ;
Knorren“, mndl. knoes „Knorpel“, knoesele „Knochel“;

norw. mdartl. knos ( *knosia-) „grofimachtiger Kerl“ (s. dazu Torp Ark. f.

nord. fil. 24, 94) schwed. knase „tuchtiger, reicher, halsstarriger 3Iensch".

Fick III 4 49, Falk-Torp u. knos.

gner norw. knart, knort „Knorren, Knoten, unreifes Obst", mengl.

knarre „Auswuchs, Knorren", mhd. knorre „Knorren“ u. dgl., s. Falk-Torp

u. knort ;
daneben ahd. kniurig „knorrig". mhd. knurie) „Knoten, Knorren,

Klippe, Berggipfel" von einer «-Yariante gneu-r (wie vielleicht knorre
,

knort selber), wenn nicht mit Ablautneubildung.

gn-eibh-:
Gr. yvTcfcov „Knicker, Geizhals" (wenn nicht wegen des alter belegten

Kvtguov
,
Meisterhans-Schwyzer 74, mit sekundarer Anlauterw^eichung, so

daB mit anord. hnippa „stecken“ zur Parallehvz. *ken-, kn-cib(h )~);

lit. gnyb-iu. -ti und gndibau, -yti „(mit den Fingern oder einer Zange)

kneifen", gnt/bis, gna'ibis „das Kneifen, Kniff" (daneben znybia znybti „mit

dem Schnabel kneifen (auch vom Kneifen des Krebses; das Licbt putzen"),

anord. kneif ,.Art Kneifzange", knifr
,
ags. cnif ..Messer"', nhd. mdartl. kneif

„Messer" (meist „Schuster- oder Gartenmesser") ;
daneben mit germ, pp, p

= bhn- mnd. hup, nhd. mdartl. kneipf „Messer“, norw. mdartl. kmpa, mnd.

38*



knlpcn (daraus nhd. kneifen iibertragen) „kneifen“ (z. T. auch „karg, spar-

sam sein; knapp werden"; stibitzen; fortlaufen", s. iihnliches unter *gen-

ebh-), nd. knippen „schneiden“, nhd. knippsen, nd. knipperig „karg, sparsam",

nhd. Kniff (auch = diebischer Kunstgriff u. dgl.), mnd. knippen „mit den

Augen zwinkern".

Ygl. Zupitza Gutt. 14S, Falk-Torp u. knibe, kneb, kneben
,

kniv. knippe,

knipse (Fick III 4 5ft', Boisacq 152. Daneben idg. *k(e)n-eibh (z. B. Zupitza

KZ. 37, 389).

gneig-: anord. kneikio. „driicken, klemmen", nonv. mdartl. kneikjn „riick-

warts biegen", kneik m. „kleine Erhohung, Kriimmung eines Weges", kmk
m. „Hiiftgelenk"; mnd. nd. nhd. knicken

,
wozu Knichs „Kniebeuge, Yer-

beugung" (Fick III 4 49 f., Faik-Torp u. kneik, kncckke
;

av. aiwi-ynixia-

,,benagt -

,
Zupitza Gutt. 163, gehort zu ahd. ags. gnagnn „nagen“, s. Bar-

tholomae Airan. Wb. 89).

gn-eu-:
Serb, gnjdvifi „driicken“, sloven, gnjaviti „driicken, kniillen, wiirgen" (Ber-

neker 315), anord. knyja „driicken, sehlagen", ags. cnu(iv)ian „im Morser zer-

stoBen" (ags. cneoioian „coire“, Schlutter in Hoops’ Engl. Stud. 43. 306, wie

sellwed. kmilla ds. gegeniiber mhd. knullen „stoBen, sehlagen")
;
anord. knui

„Fingerknochel“: Bezzenberger BB. 5, 171, Fick III 4
5<> ; der Anreihung

auch von *yenu „Knie“ z. B. bei Falk-Torp u. knude steht dessen Palatal

im Wege), aschwed. knula, knyla „Knorren an Baumen, FuBknochel".

g(e)n-eu-y-

:

lit. gninuz-iu, -ti „die Hand fest schlieBen", gniiizis, gni-

uztc, gnidulta ..Biindel, Handvoll", gniiizli „sich biegen, sich senken.

Fostigkeit verlieren" (, *zusammenklappen"), lett. gnauzt „mit der Hand
fassen, driicken" (lett. znaugt ,.wiirgen" aus *guaar.- ?), anord. knjukr
,,rundlicher Berggipfel", norw. mdartl. knjuka

,
knoka „Knochel“, anord.

knykill „kleiner Knoten"; mnd. knoke m. „Knochen", mhd. knoche „Knochen,
Knorren, Biindel", ags. enycel(h mnd . knokel, mhd . kniichel, nhd.Knochel;
dazu anord. knoka „mit den Fingerknocheln klopfen", norw. mdartl. knoka
,,pressen, driicken", ags. enociun

,
cnucian „an eine Tiir klopfen, im Morser

stoBen", mhd. knochen „mit der Faust schlagen, knuffen" i Grundanschauung
,,die Knochel der zusammengeballten Hand, damit schlagen" und „zusammen-
driicken")

;
mit germ, -kk- (-kn -) mnd. knocke, rnengl. knucche, engl . knitch

„Biindel“ (vgl. o. die lit. Subst.), mhd. knock „Nacken“. — Bezzenberger
BB. 5, 171, Zupitza Gutt. 148, Fick III 4

50, Falk-Torp u. knoke, knokkel,
knnge, Trautmann KZ. 43, 176.

*gn-eu-t -: lit. gniufit, gniusti „driicken“, gniutnoti ds., gniutele . Stange
zum Andriicken des Strohs beim Dachdecken", gniittulas „Ballen, Papier,
Ivlumpen ‘, gm'itulas „Klumpen, faustgroBer Klumpen" (Trautmann KZ. 43,

176); ahd. knodo i*kunpan-)
,
Knopf, Knochel, Knospe", mhd. knbdcl

..Fruchtknoten, Knbdel“
;
ahd. knoto (*knudan-), nhd. Knoten

,
wovon ahd

kniitil, nhd. Kniittcl „dicker Stock" (eigentlich „Knotenstock")
; ags. cnotta

{•hi min') m„ mnd. knutte „Knollen, Flachsknospe", mhd. knotse „Knorren".
mnd. knullen ..stricken, kniipfen" = ags, cnyttan, engl. knit ds. und mit
der ursprgl. Bed. ,,zusammendriicken“ bair. knaitsen ,zusammendriicken".
nd. /. nutschen, mhd. kniitzen „quetschen, knuffen"; anord. knutr ( *knfuln-)
..Knoten. Knorren-, iniita

, Knochenkopf", knj/ta ,.knoten, kniipfen"; mhd.
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huts „(*knorrig
:)

hochfahrend gegen Arme, verwegen, keck" ; mhd. knolle

..Erdscholle, Klurnpen", ags, cnoll „Bergspitze, Gipfel" (wenn aus *knud-ld~,

Sievers IP. 4, 339; oder aus *knus-ld; z. B. Palk-Torp u. knold, zur Wzf.

*g(e)n-eii-s-). — Bezzenberger BB. 5, 171, Froehde BB. 10, 299; Zupitza

Gutt. 148; Fick III 4 50; Falk-Torp u. knude. (Nicht iiberzeugend fiihrt

Prellwitz KZ. 47, 305 gr. ayvv&eg „die Steine, mit denen die Einschlags-

faden am untern Ende beschwert sind, um das Yerknoten zu vermeiden"

auf ahnliches gnu-dh- zuriick.)

*gn-eu-bh~:

Lit. gniaubti „umfassen, umarmen"
(
*gneubli-), gniubti „Festigkeit ver-

lieren, sicb senken" (Trautmann KZ. 43, 176); ir. gnobh „Knoten am Holz,

Knast" {*gnub'
y
h)o-

,

Marstrander ZfcJPh. 7, 357); norw. schwed. mdartl. knuv

m. „runde Spitze einer Masse", anord. knyfdl m. ,,kurzes, eben heraus-

gekommenes Horn", ostfries. knufe „Klotz, Klumpen, Knorren"; anord.

kneyfa „driicken“; norw. knuva „pressen, driicken", ostfries. knufen, nd.

knujfen „stoBen, puffen" (iiber Nebenformen mit gn- nach gnua „reiben“

s. Falk-Torp u. knitbbe), mit *u mnd. knoutl ,,Knoten, Knochel"; mbd. kniibel

,,Knochel"; mit germ. p(p) aus -bn- (bzw. Kons.-Schiirfung") norw. mdartl.

knnpp m. ,,Knospe“, mnd. kniippe, knoppc „Knospe", knuppel = mhd. knnpfel

,,Kniippel“ (dies nd.), ahd. knopf „Knoten, Knorren, Knopf“ (dazu kniipfen;

eine Ableitung ist Knospe, da wohl aus *knup-son-, kaum nach Persson mit

formantischem sp neben st, sk in nord. knuska, knust, s. u.), und o-stufig

(
!*knaubn-), mnd. knop m. „Knoten, Knopf, Knauf", mhd. knonf

,
nhd. Knauf-,

mit germ, bb norw. knubb m. „Klotz", mnd. knobbe „Knorren", mengl. knobbe

(engl. knob) „Knospe, Knopf, Knorren. Knoten", norw. kmibba ,,stoBen,

puffen, driicken". — Zupitza Gutt. 148, Fick III 4 50.

gn-eu-s-:
Anord. knosa, -acta „mit Schlagen iniBhandeln", schwed. mdartl. know

,,zusammendriicken, quetschen", norw. knysia ..zermalmen", ahd. knussen

„schlagen, zerdriicken", ags. cnyssan „zerstotien“ (kaum *gnut-s-
;
iiber got.

knussjan s. genu-) „zermalmen", mit a aschw. knusu = nd. knust

n

„driicken,

quetschen", anord. knuska ,,schlagen"', nhd. schweiz. chnussen, chnusten

..priigeln"; anord. knylla „schlagen, stoBen"
(
*knusljan

,
s. auch oben u.

gneut- iiber Knolltn ;)
= ags. cnyllnn ,.stoBen", nd. knullen

(
knullen aus

*knuz-ldn) „zusammendriicken, zerkniiffeln", mhd. knidlen „schlagen, stoBen,

knuffen"; anord. knauss m. „rundlicher Bergzipfel" mit u mnd. knust m.

,,Knorren", schweiz. chnus ,,Knorren, Klumpen", mit » norw. knust, Jcnystu

„verdrehter Klotz, Knorren", schwed. mdartl. knose „Auswuchs" (iibertragen

hair, knos „Bursch“, schweiz. clinosi „dicker Mann", nrhein. knosel ,,Mann-

lein, verkriippeltes Wesen, unreifes Obst“). Froehde BB. 10, 299, Fick

III 4
51, Falk-Torp u. knaus, knuse , lends, Weigand-Hirt u. knuspern.

gheu- „fassen, nehmen, fangen"?

Alb. ze, got. duginnunl s. u. ghe(n)d- „fassen“.

1. ghen- „sich freundlich benehmen"?
Yielleicht nach Yerf. LEWb. 2 368 hier zu vereinigen lat. honos „Ehre,

Ehrenbezeugung" und mir. gen ,,Lacheln“ (aber cymr. gwen zu \Vz. uen-).
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Letzteres nickt nacli Bezzenberger bei Pick II 4 110, Pedersen KGr. I 96

zu gr. yavv/nai ,.sich freuen“, yavog „Freude“ s. u. *gau- „sich freuen“.

2. ghen- „zernagen, zerreiben, kratzen“, aucb „KIeines, BiBchenA

Nur in den Erweiterungen ghnegh- : ghnogh- (auch ghndd(h)-l)
ghnei -, ghneu-.
Gutturalerweiterung: ghnegh- (nach Persson Wzerw. 136 A I

Beitr. 811 redupliziertes ghnc-gh-).

Av. aiwiynixta „angenagt, angefressen“ (Bartholomae ZfdYYf. 4, 252

Air. \Yb. 89); an. gnaga „nagen", ags. gncigan
,
ahd. gnagan, ginagan imit

anaptyktischem Y
T
okal s. Sehatz abd. Gr. S. 61), erst im 11.—12. Jlidt.

nagan ds. Sehatz aaO. 290). — Daneben mit idg. g im Anlaut andfrk. cm-
gan

,

ndl. knagen ds.

Abzulehnen sind von vornherein alle Etymologien, die von anlautendem

n — also g als Praefix — ausgehen: Fick BB. I, 241, AYb. 1*91, 501,

Kluge und Weigand-Hirt s. nagen. Uber Meringer IF. 17, 152, Falk-Torp

750 s. Persson Beitr. SI2f.

Lett, gitega ,.einer, der mit langen Zahnen i6t‘ (die Mouillierung naeli

Endzelin KZ. 42, 376, Lett. Gr. 136 f. eharakteristisch fiir verachtliche Aus-

driieke). Tgl. auch Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 634.

Den tale rweite rung ghnodh-:

mit intensiver Ivonsonantendebnnng ags. gncelt ,,Flob, Jliicke, sciniphe‘‘

engl. gnat „Miicke‘ :

,
ndd. gnalte . kleine Miicke'', schw. mda. gnatt, gnatta

„ein BiBchenA dan. dial, gnat ,,Grand, kleines Stiick“, mhd. gnus, -fze-s

..Scborf, Ausschlag, Knauserei, Kargbeit 1

', nbd. Gnntz, Gncitzc „Grind

Schorf, Hautausscblag, Kratze' -

;
aisl. gnqtra . klappern, rasseln (vom Ge-

bein/', engl. mda. to gmtter
,

ostfr. gnatern
,
gnatem „murren, knurren“

schw. gnat „Genorgel, Gezank“, gnatig ..norgelig, immer murrisch“, nhd.

gnatzig ..iibellauniselL (vgl. kratzig in derselben Bedeutung).

Weiter mit dd: an. gnaddr „Junges von Tieren oder Menschen“, sebw.

dial, gnadd „kleines Kind 1-
', aisl. gnadda ,,murren, mit iibellaunischen

Worten quiilen", gnadd „das Murren' -

,
norw. dial, gnciddra

,
dan. dial.

gnadre „brummen, knurren 1

,
ndd. gnadderig „ubellaunisch, brummig, ver-

drieBlich“.

Ygl. Fick III 4 137 f., Falk-Torp 332 f., Persson Beitr. 95 f., 811.

/-Erw eiteru ngen ghnei ghneidQi)-.

Gr. yyiei
'
y 'ay.dpi/, dgerret (1. dov.-ixei), -/yiagmiega • yyoo)\beo\yega Hes.

Ags. gnidan „reiben, zerreiben"', ahd. gnltan
,
mnd. gulden, woraus wahr-

scbeinlich aschw. gnidha
,

sebw. gnida, dan. guide entlehnt ist (Noreen

aschw. Gr. § 526), vgl. aucb (ebenfalls entlehnt?) das sehr seltene aisl.

gnida
,
cd

;
aisl. gnista tunnwn „mit den Zahnen klappern"', mhd. gnlst

,,Grand”, tirol. Gneiat ..kleiugescbnittenes oder geschabtes Zeug“, bair. gnist

„quisquiliae“; norw. dial, gnitr „ein BiBchen, kleine Figur“, norw. dial.

gnita „kleines abgesprungenes Stiick'b mnd. gnitte „kleine Miicke“, ostfr.

gnid, gnit „allerlei, kleines Zeug; eine Art kleiner Mucken“, nhd. Gnifze

,,kleine iliicke b

Lett, guide „scharfe, schabige, schmutzige Haut“ : aksl gnijq, gniti „faulen“,

russ. gnitb. bulg. gnija
,

skr. gnj'iti und gnjiliti , si. gniti, cech. hniti, poln.
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give ds.
;

aksl. gnih „faul“, russ. gnil, bulg. gnilz, skr. gnj>o
,

si. gnil,

cech. hnily
,
poln. gnily ds., aksl. gnojb „Dfinger“, russ. gnoj „Eiter“, bulg.

gnoj „Eiter, Mist, Dfinger", skr. gnoj, si. gnoj „ds.“, cech. hnuj „Mist, D linger"'',

poln. gnoj ds. (Berneker SlEWb. 314; iiber die Bedeutungsentwicklung

zerreiben > faulen s. Persson BB. 19, 267 f., Beitr. 95).

Hierzu ghnida „NiB, Lausei".

Isl., norw. dial, gnit f., aschw. gnether
,
schw. gnet, dan. gnid; lett. gnida

„NiB, Lausei, habsiichtiger geiziger Mensch" (Hfihlenbach-Endzelin I 633),

lit. gVinda (aus *gninda dissimiliert s. Lorentz AfslPh. 18, 87); russ. gnida,

bulg. gnida
,

skr. gnj'da
,

si. gnida
,
cech. hntda, poln. gnida.

(Nicht vereinbar mit gr. y.ovk usw. trotz Bugge PBrB. 12, 412 f., zw.

Noreen Lautl. 132, Wadstein IF. 5, 16, Pedersen KGr. I 41, 188; fiber das

fernbleibende lat. lendes s. Verf. LEWb. 2 421).

Ygl. im allgemeinen Fick KZ. 41,201, Wb. Ill 4 138, Falk-Torp 334f.,

Berneker SlEWb. 3 1 3 f
. ,

Persson Beitr. 94ff., 811, Trautmann BslWb. 93.

n-Erweiterungen ghneu-, ghneudh glineus- (s. d. eben genannte

Literatur).

Gr. yvavoo ,.schaben, kratzen, abnagen" inicht zu ai. kinauti „sehleiGt,

wetzt, reibt <£

,
lat. novacula „Schermesser“ s. unter *ksncu-), yvav/ua „Lecker-

bissen", yvavgog „leckerhaft", yvoog, yvovg „das, was abgekratzt werden
kann, Staub, Schaum, Flaum" (s. Curtius 502), yvog „Radbuchse“ (aucb

,.Gerausch"?); aisl. gnuu „reiben“ (auch qnyia „larmen, drohnen", gnTjr

„Larm"?), aisl. gnaud „Gerausch, Geton, Rasseln", gmjdr „Norgeln, Knur-
reti", gmjdia „norgeln“, ags. gncap „geizig, knickerig", mnd. gnamcen
„knurren“ (s. Falk-Torp 335 f., v. Friesen Xenia Lideniana 23S).

Lit. gniiisai „GeschmeiB, Ungeziefera
,

aksl. gnustm „ekelhaft“, gnqsati,

gnusati sc ,,sich ekeln", russ. gnus „GeschmeiB, Ungeziefer", gnusmjj „ab-

scheulich, ekelhaft", bulg. gmisz „Ekel, Abscbeu", gnuscm „ekelhaft, ab-

scheulich", skr. gnus „Ekel, Schmutz", gnusan „ekelhaft, sclimutzig", si.

gnus „Ekel, Abscheu", cech. hnus „Ekel, Schmutz", hnusnp „ekelhaft“,

poln. gnusny „trage, faul" (s. Berneker SlEWb. 314).

Fraglich die Anreihung von ags. gnornian
,

grornian, as. gnomon, gror-

non, gornon „klagen“ (bei Fick III 4
138), da nicht auszumachen ist, von

welcher der Formen man auszugehen hat.

genobh-, genobh- ,,Pflock, Stock, abgeschnittenes Holzstfick‘‘.

Gr. yofitpog „Pfiock, Nagel" (zu scheiden von y. „Zahn“ mit s. *gembh-),

lit. gembe „Nagel zum Aufhangen, Knagge“, vielleicht (s. Petersson KZ. 47,

262 und unter *gem- „greifen") arm. kanf (-?, -iv) „Handhabe, Stiel" als

*gmbhti-; reich entwickelt im Germ.: anord. kimbull „Bfindel" (wenn voin

zusammenschntirenden Knebel benannt, vgl. mnd. kimmel „Knebel“; eine

andere Moglichkeit unter *gem- „greifen“, ebenso wie ffir ags. cimbing „com-
missura, tabularum conjunctio"), schwed. mdartl. kimb(e) „FaBdaube“ usw.,

ahd. kembil „Fesselblock", lamp „eompes“, anord. kumbr „Holzklotz“ u. a.

unter *gem- genannte Worte; Wzf. *gnebh-, *gnobli- in nhd. hess. knabe

„Stift, Bolzen" (in fibertragener Bed. ffir ,.kleiner Kerl, Knabe", ahd. knabo,

nhd. Knabe „puer", ags. cnafa ds., woraus engl. knave „Schurke“ mit Bed.-

Entw. wie dt. Babe), anord. knefill „Querstange, Pfahl, Stock", ahd. knebil,
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mhd. knebel „Querholz zum Fesseln, Knebel, Knochel" (mhd. nhd. auch
,,Schlingel, Bengel" wie auch norw. knebel), mnd. kneed „kurzes, dickes
Querholz, Knebel" und „gedrehter Fliigel des Schnurrbarts" (nhd. Knebel-
burt, vgl. mit germ, p ags. cenep, afries. kenep „Schnurrbart“, anord. kanpr

,

kampr ds. und zur zweisilbigen Wzf. dieser Worte noch mnd. kenneve
„Halsblock", mndl. canef-been „Kinnlade"), schwed. mdartl. knavel „diinner

Pfahl, Stange, Sensengriff", norw. knuvre „8chweinen Knebel an den Russel
legen" (tiefstufig mhd. kniibel „Knochel am Finger" wie knebel

,
s. o. oder

eher zu gen(eubh)- ,,zusammendrucken"); Mischung mit Zugehorigen der
Wz. *gen(ebh)- „zusammendrticken“ (woher die Bedeutung „Klumpen, runde
Masse") scheint z. T. hereinzuspielen bei schwed. mdartl. knabb „Pflock",
norw. aber „Bergkuppe, -gipfel", schwed. mdartl. knabbe „Knollen, Klumpen",
auch „untersetzter Bursch" (wie oben Knabe usw.) = nhd. karnt. knappe
„Fu8, Stiitze einer Bank" (aus „Pflock“

; iibertragen:) ahd. knappo „Knabe,
J tingling", nhd. Knappe

,
tiefstufig vielleicht schwed. knubb, dan. knub „Klotz,

Block" (aber wenigstens z. T., wenn nicht ganz zu *gen(tubh) „zusammen-
driicken"); mit germ, pp, p schwed. mdartl. knappe „Pfiock, Ilolzklotz an
der Wagendeichsel", norw. mdartl. knape „Pflock, kleiner Riegel", schwed.
mdartl. knape „Pflock (und Knoten)", ags. cnapa

,
as. knupo ,.junger Mann,

Diener, Knappe" (aber anord. knappr usw. sowie dt. Knopf zu gene[ti)bh).

Vgl. Zupitza Gutt. 147, Falk-Torp u. knebel I. III., knap, knabb(e
),

Schroeder Ablautst. 21 f.; die von letzterem vollzogene Scheidung der Sippe
gegeniiber der von idg. *gen(tbh)- „zusammendrucken" ist berechtigt, da
„Pflock, Holzklotz" nicht einmal im Germ, iiberall ungezwungen aus „zum
Zusammendriicken, -drehen verwendeter Knebel" herzuleiten sind und die
andern Sprachen eine solche Bedeutungsfiirbung giinzlich vermissen lassen.

geueu- „Ivnie" (genu-, gonu-, gonu-, gneu-, gnu-).

Ai. junu „Knie", pehl. zanCik, np. zanu „Knie"; av. acc. sg. znUm, dat.
abl. pi. znitbyo; ai. jnu-bculh- „die Knie beugend", abhi-jnu „bis ans Knie",
pra-jnu-h „sabelbeinig“, av. fru-snu- etwa „die Knie nach vorn haltend";
arm. cunr „Knie“ (Hiibschmann Arm. St. I 34, Arm. Gr. I 457, >-Erwei-
terung zum alten M-St. gonu-, oder vielleicht gonu-, s. Brugmann Gdr. II 2

1, 181 f.; pi. cunk-k
,
gen. cng-ae. mit (/-Erweiterung, *gon-g-o-, Bugge KZ.

32, 12, vgl. yvv-g); gr. yovv, gen. yov(*j:)aTo? „Knie“ (pi. jon. yovva, iiol.

yovva, aus *yovfa), dehnstufig (wie janu, s. o.) ycoviu „Ecke“ (*ycovf-la);
yw-7i£TEiv „in die Knie sinken, ohnmachtig werden", lyv vtj

, ;Kmekehle"
(*ev-yvva, s. Boisacq 365 m. Lit.), yvv$ „auf die Knie nieder" (mit forman-
tischem -k oder -g, s. o.).

ngoyvv (s. Brugmann-Thumb GrGr. 4 127 Anm. 1) steht 7 570 vielleicht
fiir *7tQoyvv, lat. genu', got. kniu, ahd. usw. knio, kneo „Knie" (anord. kne
auch von Knoten am Strohhalm, wie ags. cneoweht „knotig, von Pflanzen",
lat. geniculum auch Knoten an Getreidehalmen; aber lat. genista ist etrus-
kisch, s. Herbig IF. 37, 171); eine Erweiterung mit germ, t in oberschles.
knutzen „auf den Knien hocken" und vielleicht in got. kniwam knussjatuls
„in die Knie zusammenknickend", wenn auf einem z3<-St. *knussus von
diesem Verbum *knutjan „beruhend“ (Brugmann Grdr. II 2

1, 181 ; oder zu
*gen-, *gn-eu-s- „zusammendrucken, knicken", vgl. ahd. knussen „zerdriicken"
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und zur Bed. dt. knieken von der Wzf. *gn-ei-g-t Kogel PBrB. 7, 177,

Streitberg IP. 23, 1 1 7 f. — Aksl. zvcno „Glied, Radfelge“ ist kaum nach

Mikkola IF. 6, 351 f. aus *zenco umgestellt (einen anderen Deutungsversueh

Petersons LUA. 1916, 5 f. s. u. ghiiel- „sich krummen“), z. B. Curtius 5 179,

Pick I 4
51, 216, 431 f., Falk-Torp u. knee, kneele.

Mhd. knoche „Knorren, Knochen" (Brugmann Grdr. II 2
1 ,

1 S
1 )

gehort zu

*gen-, *gn-eu-g- „zusammendriicken“.

gih)euu-s „Kinnbacke, Kinn“ (Anlaut europ. y, ai. h, vgl. *yhe, gho, -tg-

Qi)om u. dgl.).

Ai. lianu-h f. „Kinnbacke"; gr. yews f. „Kinn, Kinnbacke 1
' (yevetov „Kinn-

bart“ aus *yeref-iov, yevgtg „Schneide des Beiles 11 aus *yevtdq mit // fur

ei, d. i. e, vor t, Bed. wie in Barte
,
yvd&og) nehymv ,,Bart“ (Reichelt BB.

26, 225; nur sehe ich in na>- kein zu per gehoriges *po\r\~, sondern nog

mit ^-Schwund unter Ersatzdehnung vor y; ,,was am Kinn ist“); lat. dentes

genu-in’ „Baekenzahne“ (gena „Wange“ fur *genu-s nach mala, Brugmann
IF 179);

Air. gin, giun (richtig Thurneysen Hdb. § 307 gegen Zimmer KZ. 36, 46 1 tf.)

„Mund“, cymr. gen „Wange, Kinn‘, acymr. genou, ncymr. corn, genau

„Mund“ (aus PI. *geneu-es); got. linnus f. „\Yange, Backe“ (fiir *kinus

nach den Kasus mit nn aus nit), anord. kinn, pi. kinnr f. ds., ahd. usw.

kinni „Kinn, Kinnbacke“ (iiber anord. kanpr, kampr m. ,.Schnurrbart“, ags.

cenep ds., vgl. mndl. cune.ve „Kinnbacke“ und dt. Kncbelbnrt, Fick III 4 37,

Falk-Torp unter Knebel III, sielie oben S. 586!); phryg. &£>]v, acc. d£era

„Bart“ (Praef. a- und £ev- =gen-; Hirt IF. 2, 145); arm. cuaut „Kinn-

backe, \Vange <; (Hubschmann Arm. St. I 34; *cin-utit, vgl. zum Ausgang
Brugmann II 2 470); dazu gr. yvd&og ,,Kinnbacke; Schneide*', xdvabor

mayorsg, yradoc lies, (makedonisch nach Hirtldg. II 603, Hoffmann Mak. 52
,

lit. zdndas „Kinnbacke“, lett. sudds „Kinn, scharfe Kante“ (iiber letztere

Bedeutung s. Endzelin BB. 29, 185). (Hirt Abl. § 320 —- vgl. aucli IF. 10,

53 — setzt dafiir eine Basis
>gonaxdh- an; s. auch Bechtel, Lexilogus 196).

Ygl. im allgem. Curtius 5 307, Fick I 4
53, 217, 429, 432, IF 111, III 4

37, Trautmann, Bsl. Wb. 365.

Gegen Woods, IF. 18,32, Mod. langu. notes 22. 235 Gleichsetzung von

„Kinn“ und „Knie‘‘ unter „*Ecke, Winkel“ spricht auch die Artikulations-

verschiedenheit ai. hanu-h : janu „Knie“.

geugh- „drehen, winden, liechten, weben“.

Anord. kmgja „den Hals biegen oder drehen“, kengr (*kanyiz) „Bucht,

Biegung, Haken"', kongur-cufa „Spinne“ (ags. gavgelwesfre ds. nach gaugan

umgebildet, s. Falk-Torp 510), mhd. nhd. mundartl. hanker „Spinne“, linn,

(aus dem Grm.) kangas „Gewebe*‘, schwed. mdartl. kang „hinabhangender

schlanker Zweig“, hang (bes. von Pferden) „lebhaft, erregt“ (eigentlich „sich

heftig drehend“), kynge ,.Biindel“, an. kqngnll „Beerenbuschel‘‘ (s. auch

Falk-Torp 563), finn. (aus dem Germ.) kinklo
,
kinkon „Biindel“; dazu

wohl auch die unter *gong- „Klumpen“ erwahnten Worte wie mnd.

kinke, s. d.;
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absl. gqzvica , vimen“, slov. goz „Riemen“, serb. giizva ,,vimen, Plechte aus

schlanken Reisern, Bauwinde, Eruckel, Wiede“, russ. guzb „Kummetriemen,

Tau, Seil‘‘, cech. houzev, poln. gnzwy pi. „lederne Kappe am Dreschflegel“.

Petersson IP. 24, 265.

ghengh- „schreiten; Schritt, Sehenkelspreize, Schamgegend“.

Ai. jamhas- n. .,Schritt, Flfigelschlag“, jmgha „Unterschenkel“, av. zanga-

„Knochel des FuBes“ von ahurischen YVesen
',

-zangrn- (in Zs.) „ds. (von

daevischen Wesen), schwundstufig ai. jaghana- m. n. „Hinterbacke, Scham-
gegend“ : gr. xo/covg „Stelle zwischen den Schenkeln“ (ass. aus *y.ayd>va,

J. Schmidt KZ. 25, 112, 116; 32, 373f.j;

lit. z eng iii
,

zeiigti „schreiten“, pmzunga „tJbertretung“, zingsnis ,,Schritt"';

ags. -glht „Gang‘ ;

,
mhd. gild „Gang, Reise“ (urg. *gmxti- aus gheng-ti-,

z. B. Falk-Torp u. gjemgts), mit Abtonung o got. gaggs, aisl. gangr, ags.

alid. gang „Gang" und germ. *gangjan Iter. (got. Praet. gaggkla „ging“, ags.

gengan
,
mhd. gengen

,
gancte „losgehn“) und danach auch (s. Brugmann IF. 32,

193, Grdr. II 2
3, 122, 487f.) *gangan, got. gtggan „gehn“= aisl. ganga (gekk).

as. g mgan •
gcng >, ahd. gnngnn (giang),

ags. gongan ds., wozu ahd. gengi
,

ags. gcnge, aisl. grngr „gangbar‘, got. fmm-gahts „Fortschritt“, aisl. gait

„Einschnitt am Turpfosten", gcetti „Tfirrahmen‘‘ : schwundstufig afries. gang i

,.gehn“, dan. gynge
,
alter gunge „schaukeln“. Fick 1*54.

tber arm. javak „Hinterteil“ (Bugge IF. 1, 454) s. vielmehr Liden Arm.
St. 32 f. und u. gltibli- „Gabel‘.

Fine Anlautdublette sucht Zupitza KZ. 37, 388, Pedersen KG. I 187 in

air. cingim „schreite“ (3. pi. coign it, Pf. ccchaing
),

cymr. rhy-gyngu „PaB-
gehn“, air. ting, gen. tinged „Krieger“, gall. Cingeto-rix, schwundstufig *hig-

smen (s. zuletzt Yf. Ub. alt. spr. Bez. zw. Kelten und Italikern 48 Anm. 1) in

air. ceimm
,
cymr. corn, cam, bret. camm „Schritt“; B. bei Fick II 4 77 ver-

gleicht diese hingegen zw. lit. kemezot-i
, langsam gehn“; Fick l 4

567, Stokes
KZ. 40, 246 wieder mit gr. ay.u^co, ai. khunjati „hinken“, wogegen schon
Curtius 380 die versch. Bed. einwendet) und mir. scingim „springe“, das

aber nach Zimmer KZ. 30, 63 Anm. 1, Pedersen KG. II 617 wohl bloB
Umbildung von scend- „springen“.

Eine andere Yariante *ghenk- ist u. *0ku-s „schnell“ fiir ahd. gala „rasch,

hastig, plotzlich“ in Erwagung gezogen.

ghendh- (gh endh) „Geschwfir“.

Gr. xavthjhj „Geschwfir, Geschwulst“ Hes.; got. gunds „krebsartiges Ge-
schwfir", nonv. mdartl. gund m. „Schorf eines Gesehwfires", ags. guild m.
„Eiter“, ahd. gund m. „Eiter, eiterndes GeschwfirA llolthausen KZ. 28, 282.

Anders, aber nicht fiberzeugend fiber germ, gunda- Trautmann ZfdWtf.

7, 268 : zu av. gunda m., gunda f. „kleines, rundes Brot“, npers. gundeh
„eine Kugel, die man aus Teig ffir ein Brotmacbt"; doch s. Bartholomae
IF. 9, 282, Airan. Wb. 525 (av. Bed.: „zum Backen angerfihrtes Mehl, Teig-
ballen

1

’).
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ghend- „fassen, anfassen, ergreifen", z. T. auch „geistig erfassen". Zum
Nebeneinander der unnasalierten und der nasalierten Wzf. letztere

ursprgl. mit praesensbildendem nt) s. Bgm. II 2
3, 293 f., IF. 32, 321.

Gr. yavddvoo (
*ghend-) „fasse“, Aor. eyadov (

*glmd-), Fut. ydoopm (
*ghend-s-),

Pf. mit Praes.-Bed. xeyovda.

Alb. tjendem „werde gefunden", *gln, gen, geg. f'/cj „finde“ (G. Meyer
BB. 8, 187, Alb. Wb. 140, Alb. St. Ill 10; alb. get „finden, wiedererlangen"

halt Loewe KZ. 39, 312 fur Lw. aus dem Balkangermanischen).

Lat. praehendo
,
-ere, -i, -sum „fassen, anfassen, ergreifen“, praeda „Beute“'

(*prailieda, s. Yf. LEWb. 2
s. y. m. Lit.; die Deutung *prai-da oder -dim

„Draufgabe oder dgl." ist aufzugeben), liedera ,,Epheu" („klammernd"; zum
Formans s. Niedermann IA. 18, 78 und Yf. LEWb. 2

s. v.
;

das gleichbed.

gr. xtooog bleibt fern, s. u. kiq- „Riemen“).

Cymr. garni „contineri, comprendi, capi" (Stokes IF. 2, 170, Fick II 4 111,

Pedersen KG. I 39, 160, II 536; Gdf. glmd-nCL- oder allenfalls ghend-nu

mir. gataim „nehme, stehle", nir. goidim daneben auf eine andere Gdf. mit

bloB suffigiertem Nasal ghed-nu- zuriickzufiihren, ist wenig wahrscheinlich;

es wird besser zu gh'tdh- „vereinigen" und ,,festhalten" gestellt).

Got. big item „finden, erlangen, antreffen", aisl. geta „erlangen, erreichen;

hervorbringen, sckaffen, ziichten; envabnen, rneinen, vermuten, raten" (geta

„Yermutung"; gCLta f. „Ratsel, Yermutung", s. auch Falk-Torp u gjcete m.
Lit. und gaade

),
ags. bigietan „erkalten, erzeugen-, forgietcm „vergessen",

engl. get, biget, forget, ahd. pig

e

55 >n „erreichen, erlangen' 1

,
firge^ui „ver-

gessen" (dazu als Faktitiv mhd. ergetzen „vergessen machen, entschiidigen",

nhd. ergotzen, s. Kluge 9 und Weigand-Hirt s. v.), as. bigetan ..ergreifen",

firgetan „vergessen“; mnd. gissen

,

schwed. norw. gissa ..raten, vermuten"

(engl. gtiess nd. oder nord. Lw.). Yielleicht hierher als mit cymr. genni

bildungsverwandtes *ghend-nd nach Holthausen IF. 30, 47, got. duginnan
,

ags. on-, bi-ginnan, as. ahd. biginnan „in-cipere, beginnen" (andere Deu-
tungsversuche s. bei Feist GWb. 2

s. v. ; davon sehr beachtenswert der von

Wiedemann BB. 27, 193 — wo vollst. Lit. —: als ghen-uo oder -no zu

alb. si, geg. zu „beriihre, fange, fange an, empfange (vom Weibe), miete"

aus uralb. *zeno).

Yon den aus dem Bsl. meist hierhergestellten Wortern ist fernzuhalten

lit. pnsigcndii, -gedau
,

-gesti „vermissen“, aksl. frdati „verlangen" (s. viel-

mehr u. g'ihedh- „bitten, begehren"), ferner lit. godos „Habgier, Geiz" und
(s. auch Wood KZ. 45, 63) „Klette“, godiis „habgierig", godelis „begehren"

(s. u. g^hedh- und bes. u. ghadli- „vereinigen“ und „festhalten. umklaminern").

Yielleicht aber hierher lett. giedu „werde inne, vermute", wenn Praet. gidu,

Inf. gist ihr i entw. aus „ entwickelt oder aus einem verlorenen Praes.

fjindu = *gli endo oder *ghndd verschleppt haben und *<jindu seinerseits nach

skietu „ich meine" zu tjicdu uingebildet ist(v. d. Osten-Sacken KZ. 44, 44 f.,

Bgm. II 2
3, 293 f. zw.

;
nach Endzelin Lett. Gr. S. 577 beweist g altes lit.

Lw.!), und ksl. gadati „mutmaBen, meinen", russ. gadd-ju, -tb „raten, er-

raten, weissagen; ersinnen; glauben, meinen, vermuten • (usw., s. Berneker

2>>8f., auch iiber die auf ein nasalsuffigierendes Praes. zuriickfuhrbaren

Worte wie ksl. gnnunje ..divinatio, propositio", russ. alt aguniti „erraten"); lit.

godyti
,
godoti „mutmaBen, erraten", wohl auch lett. utguddties ,,sich erinnern".



Ygl. im allg. Curtius 196, Fick I 4 4 1 4 f
. ,

II 4 111, III 4
123, Zup. G. 173,

Berneker 2S8 (Lit.), Yf. LEWb. 2 u. prehendo
,
Buga Kalba ir. s. I 195.

1. ger- „fassen, zusammenfassen, sammeln".

Gr. dyelgco „sammle“, dyood „Versammlung, Markt“, liyvgig „Yersamm-
lung" (yzavyyvgig „Yersammlung des ganzen Volkes"), dyvgpog „Sammlung“,
dyvgzrjg „herumziehender Sammler, Pettier" (a- wohl nach Johansson IF. 8,

173, Solmsen Beitr. Iff. Schwundstufe von ev, „einsammeln"; fraglicher ist,

ob nach Johansson auch ai. agaram „Gemach, Haus", nagardm „Stadt“ in

tj-, (e)ne- „in“ 4- *gurom, etwa „Versammlungsort" zu zerlegen sind, wobei
fiir dgaram „Haus“ die idg. Praep. e, 6 als erstes Glied anzunehmen ware;

noch weniger iiberzeugend deutet Brugmann IF. 13, 147 gr. peyaoov aus

*peya-ya.gov, s. auch Boisacq s. v. — Lber g-ytge'&ovzo
,
f]-yegedovzai, -e&ea-

&ai s. Solmsen aaO. 17 A. 1); zd yagyaga „Gewimmel, Haufe", yagyaigeiv

,,wimmeln“, yegyega- jioX/.a Hes. ; nach Solmsen auch die Ortsnamen Tvg-
zcdv, rdgzvg, rogwvia als „Yersammlungsstatte“, sowie dyoozog „die zum
Fassen gekrummte Hand, Hand" aus *dyogozog (og aol. = r; zum For-

mans vgl. giakaozg „Breite von vier Fingern", eigentlich „flache Hand",
und zur Bed. lit. ranka „Hand“ : rinkti „auflesen, sammeln", dt. Greiferl:

greif'en ; dyoozog nicht nach Ehrlich Unters. 44 zu *gem- „fassen“), nachst-

stehend dem:

aksl. grzstb „Handvoll“, russ. gorsh „hohle Hand" (Persson BB. 19, 281),

lett. giirste „Flachsknocke“ (Zubaty AfslPh. 16, 394; nach Solmsen liegt

diesen Worten wohl ein es-St. *geros

-

„das Greifen, Zusammenfassen" zu-

grunde). Dieselbe u-Entwicklung wie in letzteren und in dyvgig usw. auch in:

klr. pry-hortdty „an sich scharren, hinscharren : fassen, an sich ziehen,

an sich drucken", serb. grccm, grlaVi „zusammenscharren" (usw., s. Ber-
neker 372; /-Erweiterung) und im reduplizierten: lit. gurgulys „Wirrwarr
von Fiiden, dichter Schwarm (von Vogeln)", gtirguole „eine Henge, Masse
Leute, Bienen" (Persson aaO.).

Zweisilbiges gere- auBer in gr gyegtOovzo auch in gr. d-yge-zag „Sammler",
d-yge-zg • ovva&gotozij Hes. (u. dgl., s. Fraenkel Gl. 1, 281), y.cokayghai

,
assi-

miliert y.iolay.gezai, eigentlich
,
Sammler der Opferstiicke", lit. grata „dicht

zusammen, nebeneinander", mit gebrochener Reduplikation
(
gre-g-) lat.

grex, gregis „Herde“, ir. graig, gen. grega „Pferdeherde“ (zum a s. Peder-
sen KG. I 39, Thurneysen Air. Hdb. I 119, 184), cymi. gre ds. (Lehnworte
aus dem Lat.? Doch will Stokes IF. 26, 144 auch mir. grhun „nation“ aus
*greg-ni- erklaren).

Zweifelhaft ai. ganu-h „Schar, Reihe, Menge" (Fick OUO. 3, 296, Liden
Stud. 15; oder als *gal-nu- zu *gel- „ballen" nach Fortunatov BB. 6, 218);
nisi, krdkt (af fe) ,,swarming" (Zupitza GG. 149).

Fernzuhalten sind: ir. adgaur „eonvenio" (Windisch KZ. 21, 430), siehe

Pedersen KG. II 533;

ai. jarante „sie nahen, kommen herbei" (Fick 1 4
35, 403), vielmehr zu

*gcr- „wachen, lebendig sein";

ags. cor(Itr, ahd. chortar n. „Herde" (Fick aaO.j wegen ahd. guartar ds.

(s. Zupitza GG. 81).



591ger-

an. karl
,

ags. ceorl, ahd. karal, nhd. Kerl (Fick aaO.); s. dagegen Zu-

pitza GG. 149, Fick 4 III 38.

Wzerw. greru-

:

Ai. grama-h ,,Haufen, Schar, Dorf, Gemeinde", slav. gromach
,
gramnda,

gramoda (letzteres vielleicht die urspriinglichste Form, Berneker 345)

„Haufen, Masse“, poln. nsorb. auck „Dorfgemeinde, Gemeindeversammlung“
(nicht iiberzeugend ferngehalten von Bruckner KZ. 45, 53), lat. gremium
„Armvoll

;
SchoB“, mhd. krammen „mit den Klauen greifen“, ahd. J:rim-

man (Jcramm) „driicken, mit den Klauen packen. kneifen", ahd. ha-chram-

man „refertim“, ags. crammian (engl. to cram) „vollstopfen, anfiillen" (eigent-

lich „pressen' -

),
aschwed. lemma „mit der Hand driicken, hart umfassen“

(norw. dial. ,,vollstopfen“), aisl. Premia „driicken, klemmen", krqrn „zehrende

Krankheit"', Jcrumma
,
krymma „Hand' (Zupitza Gutt. 149, Liden Stud. 15;

dazu nach Persson Wtf. 98 f. :);

lit. grumiuos
,
grumtis „mit jemandein ringen, um ihn niederzuwerfen'-

(Bed. ahnlich wie in norw. dial, kramast „einander klemmen, mit der Faust

bearbeiten“), grmmdai „Kluinpen, Konglomcrat ', gnuhtas
,
grmhstas „Erd-

kloB“, gritmdau
,

-yti (s. auch Leskien Bild. d. Nom. 528) .,von oben ge-

waltsam stoBend und stampfend stopfen, um lose weiche Dinge in einen

moglichst kleinen Raum hineinzubekommen“; dieselbe d(/i)-Erweiterung in

dem schon von Liden aaO. zu *grem- gezogenen gr. yoov&og „geballte

Faust“ (das nicht besser zu ai. grantha-h „Knoten, Gefiige“ gestellt wird,

s. Boisacq s. v., da letzteres der Wz. gor- „drehen, winden“ entspringt,

s. Liden aaO. und iiber dt. Kraus S. 16—18; auch Petersson Balt. u. Slav.

1916,64): vielleicht auch in air. grinne „Biindel, Reisbiindel, fascis“ (ware

*grcm-dh-nio-; oder zu idg. *grcnd-, s. ger- „winden, drehen“).

Die von Zupitza GG. 150 und Siebs KZ. 37. 318 angereihten lit. gremsdn
,

gremsti „schaben“, lett. gremzu, gremzt .,nagen, beiBen' -

,
gramstit „zu-

sammenraffen", lit. pagramda „Nachschrapsel“, gcamdua
,

-yti ,.kratzen,

schaben“ (wozu nach Persson Wtf. 99 auch got. gramsta dat. „Holzsplitter !

)

scheinen dagegen eher auf eine Grdbed. ..daruberreiben, schaben' -

,
als auf

das Kratzen mit gekrallter Hand zu weisen.

Uber die von Wood KZ. 45, 63 hierhergestellten si. Sippen von russ.

granka „Biischel“ und aksl. grozrh. grozm „Traube“ s. unter *gher- „her-

vorstechen“.

Ganz fraglich: ahd. chram „Zelt, Marktbude‘, mhd. kram „ausgespann-

tes Tuch, Zeltdecke' 4

,
nhd. Kram (Johansson IF. 8, 171; dagegen nach

SchadeSIO zu serb.-ksl. grann . ,v.amjleTov , caupona"; beidem ist die wohl
urspriingliche Bed. „ausgespanntes Tuch“ des dt. Wortes ganz ungiinstig).

2. ger- in Schallworten, bes. fur „heiser schreien"

Ai. jdrafe ,rauscht, tont, knistert. ruft“, jara ..das Rauschen 1
- (oder zu

*gfir- oder *g*<jr(a-x)

;

vielleicht gargara-li ,.ein Musikinstrument
'

(dock

siehe auch *gal-1;

anord. kecra
,
kcerda ,,eine Sache vorbringen, Klage fiihren, anklagen"

(von einem dehnstufigen /-St. *gcri- abgeleitet; dem Vergleich mit gr.

yfjgvg. dor. yugvs, Wz. gar- ist der Yok. im Wege; gegen Fick 111 4 39 =
Falk-Torp u. kjeere), mit Konsonantenseharfung (oder idg. -rs-??) ahd.



kerran (st. Y.) „schreien, grunzen, wiehern, rauschen, knarren“, mnd. kerren
,

barren „knarren“, ags. ceorran „knarren“
(
ceorung „Klage, Murren"), norw.

karra ,,girren, gackern“ (nicht zu gtir-), anord. hurra „laut reden, MiBver-
gnfigen auBern“, kurr „Gemurmel, Gerficht", hum „knurren“, kura „Klage“

;

lit. gurti „gellen“; alb. (G, Meyer Alb. "Wb. 307) nguron vom Heulen
des Windes; vielleicht (s. unter guer(ax)-) lit. girdas ,_,Gerficht

!e
u. dgl., arm.

kardam als c//(-Erweiteruiig.

Hierher der Kranichname, teils mit Formans -en-, teils mit -cm-, -u-

gebildet (vgl. z. B. Curtius 5 175f., und zur Stammbildung bes. Solmsen
Beitr. I 119f.):

gr. yegrjV . . . yeoavos Hes. -’mavog „Kranich“ und „Krahn (zum Lasten-
heben)“, gall, tarvos trigaranos (Inschrift fiber einem Stier mit drei Yogeln
auf dem Rficken), cymr. corn. bret. garan „Kranich“

(
*g

erenos), lit. yarnijs

„Reiher, Storch“ (*gor-n-ios), as. kratio
,
mhd. krane

,

ags. cran „Kranich“
(*gr-on -), ahd. kranuh

,
kra7iih, ags. cranoc ds. (vgl. aueh Pedersen KZ.

32, 254, Falk-Torp u. tran fiber anord. trana „Kranich“) und mit derselben

T/-Ableitung arm. krunk .jKranieh" (Hubschmann Arm. St. I 36, Arm. Gr.

1461; ftir eine allerdings auffallige Gdf. *geron-g- oder *gorong ffihrt man
an, da8 altes gr- zu arm. (e)rk- gefuhrt hatte, vgl. Pedersen KZ. 39, 343,

346, Meillet bei Solmsen aaO.).

Andrerseits aksl. zeruvb, serb. zerav „Kranich“ (und serb. zdrdo, gen.

zdrala : russ. zuravh; fiber die merkwfirdige schleifende Intonation des

serb. d s. Solmsen aaO. und Persson Beitr. 736), lit. gerve ds.
(
[*gersue), lett.

dziirve, apr. gerwe ds. (Muhlenbaeh-Endzelin I 548), lat. griis ds. (mit altem
u, nicht aus -ou-, vgl. gen. gruis, Solmsen aaO.), wovon grime vom Natur-
laut der Kraniche), westfiil. kru-ne „Kranich“ (Holthausen IF. 25, 153).

Yon derselben ou- (out) : ou : «-Erweiterung auch ahd. kron „geschwatzig ,<

(Bremer PBrB. 11, 279) nd. krolen (*krauljan
)
„laut schreien“, holl. kruilen

„rucksen, girren“, krolltn „wie Katzen schreien", mnd. kruschen „kreischen!<

(Holthausen aaO.).

Mit i-Erweiterung daneben mhd. krischen „kreischen“, mnd. kriten „schreien,

heulen“, mhd. knym „scharf schreien“, nhd. kreiflen, mhd. knsten, nhd. kreisten

(Persson Wzerw. 195), mir. grith, cymr. gryd „Schrei“
(
*gri-tu-s ; nicht wahr-

scheinlicher *gr-tu-s), mir. grinnigud „grincement (des fleches)“
(
*gri-n-d-,

Vendryes Rc. 28, 138ff.), wozu redupl. lat. gingrJre „schnattern, bes. von
Gansen“ ; vielleicht air. giugran „Gans“, cymr. gwyrain „Art WasservogeP
(
*gi-gri-nnt irrig Yendryes aaO.; anders, *gegurani, Stokes KZ. 33, 75,
Pedersen KG. I 101 f., 103, II 57; s. oben S. 526).

Vgl. zu letzterem auch gr. yiyygag-, -avrog
,
yiyygog, yi/yga „kurze, krei-

schende Flotenart“; vielleicht pamphyl. fer/aga ’ 6 rrrnf jiagd Sidgraig
fFick 1 4 408 ; aber lett. dzindzinat „summen [von Bienen] ist wohl nicht

mehr eine Ausstrahlung dieses aus *gir-gr{i)- dissimilierten *ging(r~), sondern
selbstiindige Schallbildung).

grip- (u. zw. wohl *gra~) in russ.-ksl. grajq, grajati ,,krachzen“ (usw., siehe

Berneker 344), lit. groju, groti ds. (nach v. d. Osten-Sacken IF. 33, 216 nicht

richtiger grioti, dessen i [Beleg?j jedenfalls Neuerung; etwa nach ziotit);
wgerm. nord. *kra- (aus *gret eher mit nicht zu o gewandeltem alten a
durch neuerliche Nachahmung des a-farbigen Rabengekrachzes), ahd. kruen

,



nhd. krahen
,
mnd. kreien, ags. crawctn ds., ahd. hanacrat

,;Hahnenschrei“,

ahd. krd{w)a, kraut
,

nhd. Kriihe
,

as. kraia

,

ags. erawe ds.
;
mit Guttural-

erweiterung anord. hraka „Krahe“, hrah' „Rabe“, ags. *crucian
,
cracettan

„krachzen (vom Raben)“, nhd. krdchsen
;

germ. -A- aus idg. -An- nach
Persson Wzerw. 194 a 3 (vgl. unten graculas usw.), oder aus idg. -g nach
Zupitza KZ. 36, 242 wegen nir. grag „Gekrachz“ (*gragno-), mnd. krakelen

„garrire“; mit idg. A- lat. graculus „Dohle“, gracillo, -are ,,gackern (von

Hiihnern)“, ahd. kragil
,
mhd. kregel „geschwatzig“, ahd. kragilon „schwatzen“,

mhd. kragelen, kregeln „gackern“ (Fick BB. 17, 320 f.), russ.-ksl. gratia, gra-

kati „krachzen“, gnkali „girren (von der Taube)“.

Mit formantischem -g-, und von andern Gehorseindriicken

:

ai. garjati „tost, briillt, brummt“, ags. crucian
,
cearcian „erschallen“, ahd.

krahhon „krachen“, lit. girgzdziu
,

girgzdiiti „knarren“ (Zupitza 144), arm.

karkac „Larm“ (das nicht zu lit. kafkti „schnarren“, s. Pedersen KZ. 39,

379). Dazu vielleicht russ. grocltofo „Larm, Krachen, lautes Lachen“ u. dgl.

als *grog s- (oder jiingere Schallnachahmung, Berneker 353? war chochota

„Gelachter“ von Einflufi?).

3. ger- „drehen, winden“.

Ai. gima-li
(
*gr-no-s) „der einzelne Faden einer Schnur, Schnur, Strick;

mal (dri-, tri-guna- eigentlich „aus zwei, drei Faden bestehend“); jetty

(

:

*ger-ta) „Flechte, Haartracht der Asketen; eine faserige Wurzel“ ‘)
;
jatila-

„Flec’hten tragend; verwickelt, verschlungen, verworren“; jala-m (*gerom)
„Netz, Gefiecht, Fanggarn; Gitter; Biindel junger Knospen“, jakald-m ds.;

gala- (*goro-) „Schilf, Strick“, wohl auch garala-m „ein Biindel Gras“
(Liden Stud. 1 f.

; aber jiita-h „Haarflechte‘‘' nicht aus *grto sondern Um-
bildung von cuda-h „Wulst“ nach jatd, Wackernagel IA. 12,21); garta-h

„Wagensitz des Streitwagens 1

' (*„aus Ruten geflochtener Sitz, Wagenkorb“,
Petersson Stud, zu Fortunatovs Regel 100), vgl. mit Formans -mo- anord.

karmr „Brustwehr“, schwed. karrn „Riickenlehne aus Flechtwerk, Wagen-
korb“

([*gor-mo-s „Flechtwerk“, Petersson IF. 23, 384 ;
ahnliche Bedeutungen

auch bei Wz. *gers- „drehen“, s. d.).

Gutturalerweiterungen:
vermutlich gr. yvgyadog „aus Weiden geflochtener Korb, Fischreuse“ (-r-

Reduktionsvokal, Ausgang wie in xakadog

,

.geflochtener Handkorb"; Liden
aaO.; nicht wahrscheinlicher nach Solmsen Beitr. 224 Anm. 1 als *yvo-y[o\

-adog zu *ger- „fassen“, „Netz“ und „Korb“ als „Sammler“); vielleicht lett.

gredzens „Ring“ (vgl. Miihlenbach-Endzelin I 646) ;
anord. kraki „Stange mit

Haken am Ende, Art Anker; zartgliedrige Person“; ahd. kracho (*krekan -),

kracco (als *kraggan-, Geminationsform zu germ. *lcrag-1 s. u.) ,,hakenformiges

Gerat“, anord. kretkr und ablautend. krokr ,,Biegung, Bucht, Haken, Eeke“ (dar-

aus mengl. crok, nengl. crook „Krummung usw.“), tiefstufig vielleicht schwed.
krycka „Stab mit Griff, Quergriff an Staben“, norw. mdartl. krykkia „Krucke“,
krykia „Krummholza

,
ags. crycc (engl. crutcli), ahd. krucka, nhd. Kriicke

’) Von Fortuuatov BB. 6, 217 mit lit. galtnis „Maschenform zum Flechten der
Netze“ verbunden, dessen Gdbed. aber nicht mehr erkennhar ist. Immerhin konnten
die obigen ai. Worte an sich auch idg. I enthalten.



594 ger-

(oder mit dt. kriechm zur Wzf. qr eu-g-; Kluge s. v., Wood IF. 18, 35); mit

der Bed. „sich kriimmen" - ,.kriechen", schwed. kraka, norw. mdartl.

kreka krai „kriechen“, kreken „schwach, hinfallig". Daneben auf germ.

-g (wohl = idg. k) ahd. krago ,,Haken“; vielleicht auch ags. crdg, ahd.

kruog „Krug“ („gebauchtes, rundes GefaB"? oder ursprgl. „geflochtenes

GefaS"?), wenn nicht in irgendweleher Lehnbeziebung zu gr. y.gmaaig (siehe

unten u. greu-g) Wood IF. IS, 35, Fiek III 4 51, Falk-Torp u. krage II,

krog, krgkke. krceke. Ygl. von der Wzf. gr-ei- die gleiche Erweiterung in

anord. knkr „Biegung, Bucht", kriki (worans mengl. erike, creke, ne. creek)

,,Kriimmung, Bucht", Falk-Torp u. krig II.

Auf idg. -k aksl. sngnciti sc ,,contrahi“, bulg. g&rca se „kriimme mich,

ziehe mich zusammen", girca „Runzel", zgireen „zu8ammengeschrumpft",

serb. grc ,,Ivrampf" (Zupitza Gutt. 150, KZ. 36, 65; in der Bed. stimmt

genau die nasalierte Sippe von ags. crincan „zusammenschrumpfen", in der

anal. Tenuis niiher die von dt. Kring, s. u., trotz Berneker 369) ;
sebr un-

sicher lat.gracilis ,,mager, schlank, zierlieh" (Wood ax Nr. 467, „*schlank,

biegsam wie eine Ranke"?? s. andrerseits u gerk- „einschrumpfen'‘

;

nasaliert: auf idg. -k sieher anord. Ira „Ecke. Wjnkel" (*kranhd; Fick

III 4
52), und wahrscheinlieh (s. Liden Stud. 1 2 f

. ;
wie weit Reimbildung

auf germ. Hiring : tirink ,,drehen", siingan. firing im Spiele ist, laBt sich im

einzelnen nicbt erkennen) auch die germ. Formen auf -g

:

anord. kringr

„Ring" = mhd. krinr, -gcs „Ring, Kampfplatz", nhd. Kring
,
anord. kring!

a

„Kreisring, Zirkel", mnd. kringel(e.) „Ring, Ivreis, rundes Geback", mhd.

kringr

]

(und ablautend krenget) ds., nhd. Kringel,
mhd. kranc, -ges „Kreis,

Ring, Bezirk". nhd. schweiz. chrangel „Kriimmung“, mhd. krangel „Not,

Drangsal" (aus „Verwicklung, Kriimmung") und „Ring, Kreis"; mit iiber-

tragener Bed. anord. krangr „schwach, gebrechlicb"

;

auf idg. g ags. crnnc-stcef „ein Webergerat", crencestre „Weberin“, mengl.

crinkled „gedreht", engl. crinkle „Biegung, Kriimmung, Falte", crank

. Kriimmung" (wie nhd. schweiz ehrank), alter auch cranke „Garnwickel“,

mndd. krunke „Falte, Runzel, Krause", holl. kronkel „Windung, krumme
Falte", hrinkcl „Schlinge, Falte, Runzel", krinkelen ,,sich schliingeln, sich

vcrwickeln, sich kriimmen", norw. krcnkja „verrenken“ und mit der Bed.-

Entw. zu „von Krankheit gebeugt", ahd. krankolon „straucheln, schwach

werden", mhd. krank „schmal, schlank, gering, schwach", nhd. hank
,
ags.

crane „schwachlich, gebrechlich", sowie ags. crincan (auch cringan) „im

Kampfe fallen"' (,,*sich im Todeskampfe kriimmen");

auf idg. g (= germ.
;
nicht wahrscheinlicher mit idg. ;)/(, wobei alien-

falls die obigen germ. gr-Formen in Yergleich kiimen) lit. greziii „drehe,

bohre" (iter, grajyti), griztu. grizaii „kehre zuriick", gi'i-tS „Wickel

Flachs” = left, gr'iztc „zusaramengedrehtes", lett. qrielti „wende, kehre" f
=

lit. grc'iii), gricznis „DrilIbohrer“, lit. grryjas ,,Bohrer", apr. granstis ds..

grritnsfc ,,Strang aus gedrehten Baumzweigen. zum Binden und Hiingen"

r'lit. ggrzulas „Deichsel" vermutlich ebenfalls aus , .Strang"'). — Ygl. Liden

Stud. I 2 f. m. Lit.

Dentalerveiterungen:
idg. *yi-et(Ji)-. nasaliert *grmth : ags. crndol m. ..Wiege" ( *kradnhi

-

„ge-

Hoehtenes"), ahd. kratto ,,Korb" (*km<lltin-), I rcz :o. mhd. krczzr, nhd.



Krdtse „Korb“ (
*krattian, -tt aus oder zur Wzf. mit idg. d ?) ;

ai.

granth-, grathmlmi
,

fut. granthi&ynmi ..winden, kniipfen, einen Knoten bin-

den", ptc. grathitd- ,
gewunden, verseblungen, knotig, zusammengeballt",

granthi-h m. „Knoten, Gelenk, Anschwellung", grcintlia-h „Knoten“, grathtn-

„rankevoll“, gratbila-
;
,yerriickt“, mit mind. Lautentw. ghatnte ,,sich ver-

binden, vereinigen mit; eifrig bescliaftgt sein", kaus. ,.zusammenfiigen, zu-

stande bringen".

Das mit grnntha-h scheinbar sich deekende gr. ygovdog „Faust“ dagegen

zu *ger-, *grcm „fassen".

idg. *ger-d, *gr-cd-, nasaliert *grend- : anord. kartr. ags. era:! m. „Wagen“
(wohl „geflochtener "Wagenkorb", wohl auch anord. Jcurt-nngl, norw. kart m.

„unreife Frucht, Knorren", ostfries. kret „verschrumpfte Frucht" 'also nieht

zu gcr- „morseh", s. d.); mhd. krenze „Korb“, ahd. kranz, nhd. Kranz-, lit.

grancCis (reduktionsstufig gntndis) „Armband, Eisenring, Reif des Rades,

runder Kasekuchen", grandile „Armband £

.
grand'mis ,,kreisf6rmig“, apr.

grandis „Rincke, d. i. der Grindelring am Pflug, der den Pflugbaum mit

dem Yordergestell verbindet", lett. gi iiods „stark gedrebt, drall" (aber nicht

lat. grandis

,

s. *g'i.rendh-)-
)
poln gredae sie „sieh drehen". Liden Stud. 1-1 f.,

Fick III 4
51, Berneker 356. Air. grinne „Biindel. Reisbiindel, fascis

‘

(Fick II 4 IIS) hierher oder (als *grem-dh-n-ia
)
zu *ger-, *grcm-

,
fassen".

Labialervveiter ungen:

Idg. ger-bh-, *g r -ebh: ai. grapsa-h
,
glapsa-h „Bund, Biischel", woneben

mit mind. Entw. aus *grpsa-h guccha-h und als hypersanskrit. Riickbildung

gatsa-h „Buschel, Bund, Straub";

mhd. krebp m. (
*kreban -) „Korb; Eingeweide", as. kribbia

,
ahd. krippa

,

ags. cribb „Krippe", im Nhd. (und Holl.) auch
;
,Flechtzaun an Ufern, Ein-

fassung eines Daches mit Reisigbiindeln" (tiefstufige Nebenform mnd. kriibb

ags. cryb, mit germ, -pp- nhd. schweiz. krupfli
,
wie andrerseits auch ahd.

kripfa)-, mnd. kerve „Fischreuse, Netz“, anord. kiarf (kerf) n., kerfi n. (nisi,

auch kirfi) „Biindel, Gewinde (von Fischen, Rinde, SpieBen u. dgl.)“, norw.

kjerv n. (m.), kjerve n. „Bundel, Bund, von Flachs, griinen Zweigen usw.“,

kjerva „ein Kind wickeln, winden; in Biindel binden', aschwed. lccerve

;
,Getreidebund, Garbe", schwed. mdartl. karv „Korb", isl. karfu

,
kbrv „Korb‘ £

(aber dt. Korb
,
spatanord. korf trotzdem wohl nur Lw. aus lat. corbis

;
be-

zweifelt von Falk-Torp u. kurv).

Dazu verhalt sich vielleicht gr. yglgpos „Binsenkorb, Fischernetz; etwas

verwickeltes, Ratsel" (mit spaterem ir.yQiJiog „Fischernetz“, yglnevg vFischer“)

wie scr-lbo oxdg-i-qpog zu *skcr. Liden Stud. 9f.

Idg. *g erb- (
b- nach den germ. Formen angesetzt), nasaliert *gre»ib~.

mit bes. Hervortreten der Bed. „sich krauseln, runzeln, einschrumpfen, sich

zusammenkrampfen", aber auch fiir andere Arten des Biegens:

air. gerbach „runzelig" (Fick II 4
112); aksl. grzbz „dorsum, convulsio",

grzbonosz „krummnasig", russ. gorb

*

„Buckel, Hocker, Auswuchs, Erhohung,

Riicken", slov. grb, g’rba „Hocker, Buckel, Runzel", grbati „buckelig machen,
kriimmen, runzeln" (usw., s. Berneker 36S); nisi, korpa f. „Runzel, Falte".

korpna „sich zusammenziehen, zusammenschrumpfen; (aisl.) hinschwinden",

norw. korpa f, korp n „dicke, knorrige Rinde", korpna „sich in Falten

und Knoten zusammenziehen"; eine schwere Basis, etwa *gereb-
1
scheint

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 39
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die Grundlage von arm. karth „Fischangel, Haken ; Kniebug, Kniekehle,

Schienbein, Bein"
(
*grpti recte *genpti-, Liden Arm. St. 36 f.) und lit.

«jdrbana „Locke“ (apr. garbis „Berg“ sclieint Lw. aus poln. garb „Buckel,

Hocker" = aksl. fjrJm. lett. gUrb-steles „die Faden im Garn, die sich frei-

willig zusammenziehen" niederdeutsehes Lw.);

nasaliert: aksl. grabs „idubzgg
,
ungelehrt, ungebildet“, russ. grubi „rauh,

grob, roh", poln. greby „runzelig, rauh, herb, widrig" (Gdbed. „runzelig —

rauh"), poln. grqba, grqba JErhohung, Hiigel, Rain" (usw., Berneker 355;

w-Dublette poln. gruby „dick, stark, grob
;
scliwanger", osorb. hruby „grob“)

;

lett. grumbt „Runzeln bekommen", grmhbulains „holprig“, lit. grumbii,

grubaii, grubti (analogisch entnasaliert fiir *grumbau, *grumbti) „holprig,

hart oder gefuhllos werden", grubus (fiir *gnmibus) „holprig, hart" (siehe

Zup. G. 150, Berneker aaO. m. Lit.; grubus, grubti nicht nach FickHI 4

146 zu *ghreu-bh- „reiben").

Ahd. krim(p)fan
,
mhd. krimpfm, mnd. krimpen „sich zusammenziehen,

schrumpfen" = anord. krcppa (krapp)
, ;
zusammenziehen“, mhd. krimpf

,,krummni
;

subst. Krampf"; ags. crompeht „folialis“, ahd. krampf ,.ge-

kriimmt", substantiviert krampf
,
krampfo „Krampf", krampf ,,Haken", ndd.

(und als Lw. nhd.) Krampe „Tiirhaken, Haken zum Verschliefien“, as.

krumpip) „Krampe, Krampf', kaus. mhd. krempfen (fkrampjari) = anord.

kreppa (schw. Verb.) „zusammenziehen“, kreppingr „krampfhafte Zuckung“

;

nschwed. krumpen „zusammengesehrumpft", anord. kropna (*krump-na)

„sich zusammenziehen. steif werden", ags. crump
,
ahd. ftniwi^/'j.gekrummt",

wozu anord. krypp-ill. -lingr „Kriippel“ (vgl. Falk-Torp u. krfb-ling) —
schwed. krympling ds., an. kryppa „Buckel".

Daneben ags. crumb
,

as. krumb, ahd. krump, nhd. krumtn vermutlich zur

idg. m-Wz. von gr. ygvpjzaveiv yovnovadai, avyxdpnruv Hes., ygvnog

„krumm‘ -

,
wenn nicht Kreuzung von germ. *krumpa

-

mit Nachkommen der

Wzf. *grep- s. u. — Ahd. krhuman ,,die Krallen zum Fange kriimmen, mit

den Krallen packen", nd. kramme
,
(Kralle. Krampe", s. unter *ger-, *grcm-

„fassen".

Idg. *grep- oder *g(e)rcp- (vgl. o. *yereb-) in mnd. krappe
,,Haken, Kralle",

boll, krcip f. „Krampe“, ahd. krdpfo „krumme Kralle, Haken", nhd. Krapfen

Haken; Backwerk von solcher Gestalt" (germ, pp aus -pn-; daneben germ.

-bb- in:) ahd. krctpo, mhd. krdpe „Haken“, schwed. mdartl. krabbe „Haken
zum Suchen im Wasser"; anord. krappr „eng", holl. krap ds., nhd. bair.

krapf „unansehnlich, gering", schweiz. chrdpf „kraftig“ („*gedrungen)“, vgl.

zur Bed. o. nhd. krank u. dgl.; ahd. nhd. Kraft (vom Zusammenkrampfen
der Muskeln bei KraftauBerungen und vom sich biegen und winden z. B.

beim Ringen as. /craft, ags. crceft „Kraft, Tiichtigkeit, Kunst", anord. kroptr,

kraptr „Kraft, Zauberkraft vgl. in ahnlicher Bed. anord.krckfr (*kretia -)

„stark, tapfer" und (als „fest worauf bestehn" vgl. mhd. herfen „fordern")

anord. krof f. „Forderung“, krefja „fordern“, ags. erafan ds.; norw. krav

m. „Eiskruste" (daneben anord. krap n., krapi m. ds.
;
„sich verdichten =

einschrumpfen"
;
nord. -p- wohl zur Wzf. mit idg. b, wenigstens scheinen

nord. Formen mit p aus pp nach langem Yokal — *A reppa — zu fehlen).

Vgl. bes. Liden Arm. St. 36 ff. m. Lit., Fick III 4
52, Falk-Torp. u. krap,

krampe, krympc
,
Berneker 3GS.
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s-Erw cite rung *gr-es nur germ., ahd. kresan ,,kriechen", norw.

mdartl. krasen „schwach, hinfallig" (wie krrken ds. : kreka „krieehen", vgl.

auch dt. krank usw.); vermutlich as. abd. kresso „Grfindling“, nhd. Krcsse,

Kressling ds.
;
*ger-s- wo hi in norw. kurra ..einschrumpfen, sich krauseln".

Daneben von der i-Erw. *gr-ei- aueh *gr-ei-s- in mhd. krlsen, kreis

„kriechen ‘. S. mit idg. y :
gets-.

Wzf. *gr-eu- :

norw. kryl „Buckel" (*krii-li-1 kruvila-1 mdartl. auch skryl), kryla

„krummrfickig sein" (auch gryla), schwed. mdartl. krylas ihop „zusammen-

kriechen", norw. mdartl. krylt (
grylt

, skrylt
)
„bucklige Person" (s. Fick III 4

53, Falk-Torp u. kryl und gruv; die Formen mit g- gehoren samt anord.

gritfa „sich vorniiberbeugen, auf der Nase liegen ‘, nhd. schweiz. grupen,

groppen „kauern, sich ducken" zu einer versch. Wz. mit idg. gh-);

mit der Bed. „gekrfimmte Kralle, mit gekrallten Fingern zusammen-
scharren" : as. kranwil, ahd. krouwil „Kralle, Gabel mit gebogenen Zaeken",

nhd. Krduel ds., ahd. kromvon
,
nhd. krauen

,
afries. krdicia eigentlich „mit

gekriimmten Fingern kratzen", vgl. gr. yqv „ein wenig, das Schwarze unterm

Nagel" (d. i. „was beim Kratzen sich unterm Nagel festsetzt"; uber alb.

griien „scharre, hacke Erde“ u. dgl. bei G. Meyer Alb. Wh. 130 s. aber

Jokl SB.Wien 168 I, 23 f.); mit Formans -mo lat. grumns ,.Erdhaufe" (d. i.

..zusamraengekratzte Erde"), gr. ygvpsa, -eia, -ata „Geriimpel, Fischiiber-

bleibsel, auch Tasche" (ahnlich die M-Ableitung ygvig „Gerumpel, Fisch-

viberbleibsel, Schmuckkasten", ygvrodoy.)] jjBumpelkammer"), eigentlich,, Zu-

sammengekratztes" (Osthoff MU. IV 124);

mhd. nhd. Krume, ags. cntnia, mit a md. krume
,
holl. kmim „Brotkrume"

(..was man aus der harten Brotrinde herauskratzt"), isl. knimr
,
kraumr

,

schwed. ham, inkram ( inkrom

)

„das innere und weiche von etwas, Ein-

geweide von Vogeln und Fischen, Krumen", vielleicht alb. grime „Brot-

krume" (wenn i fiber ft aus ft; G. Meyer Alb. Wb. 130).

Beziehung dieser Sippe ffir ,,kratzen, zusammenscharren. Krume" auf

eine Wz. gcr- „reiben, abnfitzen" (s. ?,cr- „morsch‘‘) nach Persson Wzerw.
124, Boisacq 156 (z. T. auch Fick III 4 54; scheint mir selbst bei Beiseite-

lassung von alb. grime nicht ansprechender. Unrichtig Wood IF. 22, 147 :

kromvon zu lat. con-grtio, womit auch ygvpea, ygvig nicht besser verbunden

werden (Prellwitz 2 100 zw.).

Gutturalerweiterung *grm-g- in : nir. grttg „Runzel" ( *grug-n-), mil1
.

gntcanach (nach Zupitza Gutt. 212, KZ. 36, 242 zu;) ahd. kriochan „kriechen“,

nhd. kriechen, krauchen „sich ducken, schlfipfen, kriechen", Krauch „Wege-
biegung", (mengl. crouchen

,
engl. crouch „sich bficken", ist frz. Lw.) mndl. kroke

„Runzel, Falte", holl. krenk ds. (*kruki-), mndl. crooc „Haarlocke“ (
*krauka-),

norw. krjuka (krank
)

„sich zusammenziehen, kriechen", krftka ..sich nieder-

kauern", kruk „rundrfickig; der obere Teil des Rfickens", krukla ,,zusam-

mengebeugte Figur", Irtflda, krykla „verkrfippelter Baum, hinfalliges Ge-
schopf, Knochenbrfichigkeit" (auch vielleicht dt. Kriicke usw., wenn nicht

Tiefstufe zu*greg-, s. o.; s-anl. Formen, die auch zu
(
s)qcr- „drehen“ Be-

ziehung haben konnten, bei Falk-Torp u. skrukrygget); vielleicht mhd.
kriiche (nhd. Kronehe), as. huka

,
ags. cruce ..Krug" (vgl. o. ahd. kruog),

ags. crocc, crocca, anord. Irnkka .,Topf" (Wood IF. IS, 35), woffir freilich

39*
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auch alte Lehnbeziehung zu gr. y.ocoooog „Krug“ aus ^y.Qmxios (Prellwitz 2

247, Falk-Torp u, knikke s. krok-; iiber ahd. kriiscl „Schmelztiegel" usw.

s. Falk-Torp u. krus m. Nachtrag) zur Erwagung steht. Uber dt. Kriech-

baum (,,Baum mit verschrumpften Friiehten"?) s. Falk-Torp u. krcege m. Lit.

(bes Schroeder PBrB 29, 530 f.).

Labialerweiterungen:
*greu-p-

:

gr. yovnog ,.gekriimmt, mit einer Adlernase", yovnoco „kriimme".

yoviy, -71o; ,.Greif (nacb dem krummen Schnabel und den krummen Fiingen"!,

nasaliert ynvfiTtdreiv
'
ygvrrovodai , ovyy.apmuv Hes., wozu wohl zuniichst

as. usw. krumb ,.krumm‘‘ (s. o.

*yreu-b- : hierher vielleicht schott.-gal. groban „top or point of a hill“

(-b(b, aus -bn-: nach Zupitza Gutt. 212, KZ. 36, 244 zu den flgdn. grm.

Worten) ;
lit. wahrscbeinlich (Uhlenbeck PBrB. 26, 301) grubineti ,,straueheln,

stolpern", grublas „rauhe Unebenheiten, Holpern"
;
anord. krjupn, ags. creojmn,

mnd. krupcn „kriechen“ („*sich kriimmen wie ein Warm"), ags. cryppan
.jbeugen, biegen“, nbd. mdartl. sich krupfen .,sich kriimmen" (schweiz.

chriipfen „etwas so biegen. daB es eine rundliche Yertiefung bekommt"),

mnd. kroppen „krummbiegen", norw. krfiypa (*kranpjuv
)

,,kriimmen"; norw.

mdartl. krypcl „sehwache elende Person", ags. cryprl ,,Kriippel", mnd. kropcl

ds. ( boll, krenpd
;
mhd. kriip(j))el

,
nbd. Kriippel aus dem Ndd.; z. B. Kluge

s. v.), hochstufig creoptl „Kriippel“ (iiber anord. kryppill s. o. *greb~); ags. cropp

„Biischel von Beeren oder Blumen, Kornahre, Yogelkropf“ : abd. kropf „Kropf,

Vogelkopf", mnd. krop ,,Beulc, Auswuchs, Kropf, Yogelkopf; Rumpf, (toter)

Korper", nur in letzterer Bed. anord. kroptpr „Rumpf, aufgeschnittenes

Scblachtvieh" („mit herausgebogener Bauchhohle"? Falk-Torp u. krop; eher

mischt sich die Sippe von dt. lcerben
,
mnd. krobben „kratzen“ ein, der vielleicht

besser auch anord. krof n. „aufgeschnittener Korper geschlacbteter Tiere,

Korper", kryfia „ausweiden“ zugeteilt werden, die sonst fur Kropf idg. -p-

nahelegten; unklar ist die Etym. von schwed. kriiva „Kropf, Yormagen der

Yogel"; s. Falk-Torp aaO. m. Lit. ; ein *krufta- „Ausbiegung, Hiigel" in mndl.

krochtfe), kroft{e) „hervorragender Hiigel, hoher Sandgrund, Acker in den
Diinen", ags. croft „kleines Feld" (Fick IIP 55). Vereinzelte germ. Formen mit

Anl. rkr- s. bei Falk-Torp u. krop (kaum ursprgl. von der gibed. \Vz. \s\qer-).

s-Erweiterung greu-s- : mbd. mnd. kriis „kraus, lockig"; mnd. Icruse

„Gekrose, Bauchfett" (,,*das Krause"), mit germ, -au- nd. kros „Eingeweide
von Gansen", mbd.

(
ge)krtxse

,
nbd. Gekrose; nd. kriise

(
*krusi-) „Runzel, Falte,

Furche, Locke", holl. kreus „Falz in FaBdauben"; (ags. creas „zierlicb“?)

;

ahd. mhd. Irol (-/?-) „kraus“
(
*kruzld-), mbd. krolQe), kriille „Locke“, norw.

krull ds.; norw. mdartl. kruslen
,
krusken „hinfallig“, nd. krusch „crispus“,

mhd. krusp „kraus“, nhd. obd. kraust „kraus“ (Persson Beitr. 317).

4-. ger- g(e)rei- „wachen, wecken".

Ai. jurat? „erwacht“, jd-gur-ti „wacht“, pf. ja-gtlra
,

ptc. ja-gr-vcnhs-

„nmnter, eifrig", jdgrvi- „aufmerksam, wach, munter", av. jaydrnyantjm

„den wachenden", pf. jagdra, ppa. jagaurvah-, jigdurvah- „wach, wachsam",
kaus. n-garayciti „weckt", mit /V«-inchoativ fra-yrisomnd „erwachend“, kaus.

/ m-yrn-yrayeili, fra-yra-rayeiti ,,erweckt", mpers. (Bartholomae IF. 19,

Beiheft 162) vigras „erwacbe";
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gr. eyecgco „wecke“ (e- ist nach Brugmann II 2
3, 38 das Adv. *r, vgl. 0

oder o in av. d-garayeiti), aor. k'ygezo, eygsadat, pf. i-ygrj-yoga (fur e-yt]-

yoga — vgl. ai. ja-gara — mit dem g von eygeo&ai Thurneysen IF. 19,

176; med. i-yrj-yeg-juar, vom pf. gingen auB eygrjyogzt „im Wachen", eygt)-

yogaig), eyggcoa) „wache" [*eygyaMa> nach Meillet, s. Boisacq 212);

alb. ngre „ich hebe auf, wecke auf ‘ (Gr. Meyer Alb. Wb. 306, Pedersen

KZ. 33,545);

lat. experglscor
,

-i „erwachen“ (diss. aus ex-prr-gr>-scor, J. Schmidt KZ.

37, 155, bzw. noch alterem *ex-pro-grt-scor
,

Yf. LEWb. 2
s. v

,
das in der

Praep. mit av. fru-yrd- sich deckt; trotz Persson Beitr. 828 f. nicht aus *ex-

per-r(e\gi-scor von einer zu pergo, rego gehorigen Wzf. *regei-, wenngleich

die Romer das Wort als mit letzterem zusammengesetzt empfanden, woher

das ptc. experrectus);

aus dem Germ, vermutlich anord. larskr, kerskr „frisch, lebhaft“, mhd.,

nhd. mdartl. karsch „frisch, munter' (Prellwitz 1 82, Zupitza Gutt. 144).

Yerfehlt iiber eydgco Siitterlin IF. 29, 124 (*peyegi(o : dt. wacker).

ger-, gere- „morsch, reif werden, altern“, auch, bes. in Bildungen mit

Formans -no-, „Korn, Kern"; letztere Bed. kaum aus „reife Frucht",

sondern es scheint die alteste Bed. „reiben“ (daher „Reibefrucht, klein

zerriebenes") gcwcsen zu sein, intr.-pass. „aufgerieben werden, von

Alter oder Krankheit“. Ygl. im allgem. Curtius 5
1 76, Osthoff IF. 19,

217ff. (bes. uber das griech Zubehor).

Ai. jarant- ,,gebrechlich, alt, Greis" (= osset. zdroml „alt“, gr. yegcov; vgl.

auch np. gar „Greis, Greisin"), jdrati „macht gebrechlich, la6t altern"

(.,*reibt auf“), jarand-
,
hinfiillig, alt“, jaras- f. (n. sg. jural/, idg. -os) und

jard „Altwerden, Alter", redupl. jarjara- „zerbrechlich, hinfallig" (
:
gr. yeg-

ysgipog), dehnstufig jara- „alternd“ (== np. zar „schwach, elend", zal „Greis,

Greisin"; auch im aor. jdriiuh)
;

set-Basis (u. zw. idg. *gere- wegen slav.

zsre-, Hirt Abl. 79, und gr. eyggrjv, yrjgsig, Osthoff aaO.) in ai. jarhndn-

m. „hohes Alter, Altersschwache", jiryuti, jaryatl „wird gebrechlich, morsch,

kommt in Yerfall, altert", ptc. jlnia-, jiirnd- „gebrechlich, abgelebt, ab-

genutzt, zerfallen, morsch, alt"; av. azarosant- „nicht alternd" (Ptc. des

s-Aor., s. Bartholomae Airan. Wb. 225), azatvma- „nicht abnehmend" (von

*zarama- m. „das Verkommen"), zairina- „aufreibend, erschlaffend", zarota-

,,altersschwach“ (wohl = ai. *jlrta-), mit formantischem u (: gr. ygavg ? anord.

kor, s. u.) zaurvan- m. „Greisenalter, Altersschwache", zaurura „alters-

schwach, gebrechlich", vielleicht auch (siehe Persson Beitr. 756, 963) zrvun-

: zrdn- „Zeit“ (vgl. zur Bed. mp. np. zarmcln „Alter" und „Zeit"); arm. a r

„alt, Greis" (Hubschmann Arm. Gr. I 456);

gr. yegcov „Greis" (s. o.), yegovaiog „den Geronten zukommend", yegovoia

„Ratsversammlung (der Altesten)", ysgag n. (idg. *gera-s, von der set-Basis)

ursprgl. „*Alter, *Altersvorrecht“ (to ydg yegag sort yegovzcov, Osthoff aaO.),

daher „Ehrenteil, Ehrengabe, Ehrenstellung, Auszeichnung, Belohnung",

dyegaozog „ohne Ehrengeschenk, unbelohnt", yegagog „ehrwiirdig, stattlich,

ansehnlich", spater auch „alt, greisenhaft", yeoaigco „ehre, zeichne aus",

yegaiog „alt“ (yegaiai „vornehme Matronen") wohl aus *yegao-iog (freilich

hat auch naXaiog denselben Ausgang); in der Bed. „Alter“ ist yegag ersetzt
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durch yi]oa und dasselbe i] zeigt ygoam ,.altere“ (in die them. Konjugation

iibergefuhrtes *yt)oa-
l
ui, das noeh ini Ptc. praes. ygodg „alternd", Inf. praes.

yggdvai
,
Aor. iy/joana

;
tliemat. Impf. ist syrjga, Osthoff aaO.', Aor. ,,pass."

iyVQrlv Ptc. yijgelg; dies yij o- ist (trotz Persson Beitr. 671) kaum alte

Dehnstufe, sondern (nach Osthoffi zuerst in yggdco nach yfidw aufgekommen
t fiir *yeoaco

,
alter *yegd-/a-, syggip- fiir eydgijv liber *eyegi]v) und von bier

aus auf yijgag fiir yegug iibertragen (letzteres nur in der iibertragenen Bed.

„Altersvorrecht“ bewahrt), ebenso auf yqgdoxo.j „altere, reife", yijga/.eog

(bei Hes. nocli yega/Jog) „alt"; att. ygavg, gen ;’p«(*j:)dc thorn. Dat. ygtfl)

„alte Frau" (hom. ygfjiig wohl spatere L’mschrift eines richtigen *yg)]\f)lg

nach dem gewohnlichen ygavg; Schulzes Qu. ep. 44S Gdf. *ygaiyg lieSe gen.

*ygnt(f og erwarten; s. Brugmann IP. 9,372: IS, 429f.; 22, 184: 29, 209;
vielleicht in Beziehung zu av. zciurv-, zaaru-, etwa ursprgl. nom. *ger-us :

gen. *g
ero-u-6s ,

woraus ygayog. Uber lat. gravastelhis s. Yf. LEWb.

2

352,

anders Sommer Krit. Erl. 61. Persson Beitr. 301 Anm. 2 ;
redupl. yegysgi-

uog „von selbst abfallende oder reife Feige oder Olive" (s. o.);

aksl. zwati, zreti „reifen“, zwh, zrvh ,,reif", szzon, „reif"; anord. lor

..Bettliigrigkeit" (Bugge BB. 3, 119; wegen aschw. gen. Icarwalt alter -ivo-

St., Persson Beitr. 963); anord. karl „Mann, alter Mann, verheirateter Mann,
freier, gemeiner Mann" = ahd. kuml „Mann, Ehemann, Geliebter, Brauti-

gam", mit Ablaut ags. ccorl .,freier Mann der niedrigsten Klasse, Ehemann",
engl. churl

,
Bauer, Tdlpel", mnd. kerle „freier, gewohnlicher Mann, kraf-

tiger Mann", nhd. (aus dem Ad.) Karl-, Gdbed. wohl „alter Mann", /-Suffix

wie in gr. ygguUog (Noreen Urg. Ltl. 49, Pedersen IvZ. 32, 257).

Unter einer Gdbed. „verschrumpfte Frucht, Knorren" reihen FickHI 4

38 f.. Falk-Torp u. kart I auch an anord. kart-nagl, norw. kart m. „unreife

Frucht. Knorren", ostfries. kret „verschrumpfte Frucht" an, ferner norw.
mdartl. hark, 1. orpa „dicke, knorrige Rinde", harm „einschrumpfen, sich

kriiuseln"; doch s. u. *ger- „drehen“.

In der Bed. ,,Korn, Kern"
:
gr. ylyagzov „Weinbeerkern“ (aber wegen

des Yok. und der Bed. ganz fraglich gr. yvgig „feinstes Weizenmehl";
s Boisacq 159); lat. granum „Korn, Kern" (*gerg-nom, = ai. jlrnd-, s. o.)

= air. gran, cymr. usw. gravm (sg. gronyri) ds. (Entlehnung aus dem Lat.,

A endryes De hib. voc. 145, ist nicht erweislich) = lit. zirnis, lett. sifnis

,Erbse“, apr. syrne „Korn", aksl. znno, serb. zrno ,,Korn", got. kaum, ahd.
ags. anord. horn, nhd. Korn, ags. cyrnel „Ivern“, woneben hochstufiges ahd.
kerno

,
anord. kjarni (wohl auch nhd. mdartl. kern „Milchrahm“ als der beim

Buttern kornig werdende, mhd. kern „ButterfaB", anord. kjarni, kirna ds,

ags. cicrau, engl. clmrn ds., Pick III 4 38, Falk-Torp u. kjerne II).

Ein *graros (*ger9-rds) „zerrieben“ ist wohl in lat. gldrea „Kies“ fort-

gesetzt (s. \ f. LEWb. 2
344), ein d-Praes. *gro-do vielleicht in got. gakro-

fr>n ,.zermalmen“ (beide nicht wahrscheinlicher zu g«er- „schwer" durcli
^ ermittlung eines "(/“>•«- „sch\verer Miihlstein").

1. gher- ..begehren, gern liaben'
,
z. T. mit Formen von einer Basis *gherc(i)

: *gheri- is. zuletzt Persson Beitr. 72S).

Ai. hdrynlt . findet Gefallen. begehrt' aber nicht hdrsate ..freut sich',
s. Ilirt BB. 24. 244): av. zara- m. ..Streben. Ziel".



Gr. yaigco (*yagi-tv), yagfjvat ,.sich freuen", yaoig „Anmut, Gunst yaoa

..Freude", yaoondg „Kampfesfreude blitzend" (Bechtel, Lexilogus 322,

Persson Beitr. 129), yag/ua n. ,,Freude, Yergniigen" (iiber ydofig siehe u.),

yagrog „erfreulich‘.

O. lierest (bantinisch, fur *heriest), u. heriest ,,volet“, umbr. Jieris-heris

„vel-vel“, osk. hericim „arbitrium, potestatem", Hercntateis „Yeneris‘, palign.

Herentas
,
sabin. liiretum „de ere turn" ;

lat. horior, -Iri

,

antreiben, ermuntern",

horitor
,
sync, Jiortor, -Ctrl ds.

Air. gor „fromm“, goire „Frommigkeit, Pietiit" (s. Yf. LE\Vb. 2 unter gratus

u. Innsbrucker Pestgr. 1909, 89 f.
1

,
vielleicbt auch (Stokes KZ. 35, 594) mir.

do-gar „unglucklich", so-gar „sehr gliicklich" c gr. yaga);

ahd. ger „begehrend", geron „begehren“, ahd. girlg, as. gerag ,,gierig“;

got. failiu-gairns „geldgierig", aisl. gjarn, ags. georn „wozu geneigt, worauf

begierig", alid. as. gem ,,begierig, eifrig nach etwas", Adv. ahd. gerno, nhd.

gem, Denom. got. gairnjan, aisl. girna, ags. giernan, as. girnean ,.begehren".

Ygl. Cnrtius 1 9 S f
. ,

Fick I 4
54, 436, III 4 127 f., v. Planta I 138.

Fern bleibt lit. geretis ^Yohlbehagen empfinden" (Curt.), sowie russ.

zdrkij „hitzig (Streit), leidenschaftlich" (Prusik KZ. 35, 59S', da ersteres

zu lit. gitras „gut“, letzteres = zarkij „heifi“ (s. v. d. Osten-Sacken IF. 33,

218); entsprechend ist eech. sorb: „begierig, liistern" (Prusik aaO.) nicht

von zofiv „heftig, zornig usw." zu trennen.

Yerfehlt auch ist der Yergleich von ydoig, -nog mit aisl. grid „Zuflucht

im Hause jemands", pi. „Frieden, Sicherheit", woneben mit u tso dab grid

mit idg. e) adan. gruth, aschw. grap (Fick III 4 128, Falk-Torp u. grid
,
wo

Lit. iiber andere Deutungen) (trotz Brugmann Eiggvr) S. 9.)

Nicht einleuchtend erwagt Persson Beitr. 729 AI., dab gher(ci
)
vielleicht

auch allgemein von heftigen Gemiitsbewegungen, z. B. Zorn gebraucht

gewesen sei und so auch ai. hdras- n. „Groll“, av. zar- „erziirnen“, ai.

hrnayati, hrnite, Jin lydte „grollt" (gr. yaga ’ ogytj lies., aber an unrichtiger

Stelle;?) verwandt sein konnten. ydg/urj „Kampf" ursprgl. „Kampfesfreude“?

Yielleicht aber hierher (Bremer PBrB. 11, 281*, Hirt PBrB. 23, 291,

Abl. 110, Grienberger Unt. 99, Persson Wzerw. 45, 96 Beitr. 728) als dJi-

Bildung von der Basis gh(e)re- got. gredits ,,Hunger", gredags „hungrig“,

aisl. gradr, gradi m. „Gier, Hunger", ags. greedum Adv. (d. pi.)
,
gierig",

grcedig, ahd. gratag „gierig“. Dazu als
'
ghradli- germ. *grada- „bcgierig,

briinstig" in aisl. gradr „nicht verschnitten", gradungr „Stier“? (Fick III 4

1 39, Falk-Torp u. grad, m. Nachtrag). In mhd. grit m. „Begierde“, grltec

,.begierig“, aisl. grid f. „Heftigkeit“, norw. mdartl. gridug „fleiBig, geschaftig,

eblustig, hungrig" (s. Falk-Torp u. gridsk) ein abl. idg. *gJi[e]rei-dh- oder

*gh[c]rl-dh- zu suchen, ware ganz fragwiirdig. Mir. grad n. „Liebe“ ist

schwerlich mit gredits ablautendes *ghrodh-, sondern wohl aus lat. griitum

facere alicui u. iihnlichen Wendungen (vgl. auch gratum bei Meyer-Liibke

Rom. Et\Yb. Nr. 3S4S) entlehnt (d statt th nach grad „gradus“ oder aus

einer rom. Form mit schon geschwiichtem /?). Gegen Verb, der germ.

Worte mit ai. grdhyate s. ghelilh- „begehren"; aber auch ihre Yerbindung

mit ghredh- „schreiten". so dab „begehren" aus „worauf losgehn" (so

Fick I 4
41, 202, 418. Ill 4 139; ist sehr unwahrscheinlich.
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2. gher- ,,kratzen, ritzen, seharren".

Gr. yaoddoa „ErdriS, Erdspalte, Schlucht"; yagaoom, att. -ttco „spitze,

scharfe, kerbe, schneide ein", ydga£, -axog „Pfahl, Spitzpfahl, Weinpfahl;

Schnittling vom Olbaum", yaga-xr^g „das eingegrabene, eingepragte;

Eigenart“

;

lit. zeriu, zerti „kratzen, scharren“, zarstyti ,.oft kratzen, seharren".

Fick I 4 435. Die etwas diinne Yerbindung wfirde iibrigens noch des einen

Gliedes yaga!- (wovon yagdaaoj) beraubt, wenn dieses zu ydg-pp „Lanzen-
spitze", Wz. gher- ,,hervorstechen“, gehoren sollte. Immerhin konnte ghei -

als palatale Variante neben gher „hart worfiber streichen“ stehn.

3. gher- und ghere- ,.strahlen, glanzen, schimmern".

Das daneben stehende *guer~ geniigt nicht, um den Ansatz von *ger- zu

sichern (trotz Persson Beitr. 121 ff.); zwar gehort gr. yagonog als „Kampfes-
freude blitzend" zu *gher- „begehren, gern haben" (s. d.), aber germ.
*greua- stellt sich ungezwungen als *gre-ua zu *ghere „glanzen", vgl. lett.

Tils „grau“ zu *?jliel- und *ghele- „glanzen“, das von Persson mit abd. grdo

usw. verglichene lit. griizdinu, griizdinti „zum Schwelen bringen", griizdii,

gruzdeti „glimmen, schwelen", gruzdii, griizti ds. pa6t in der Bedeutung
schleehter; gehort es vielleicht als Wurzelerweiterung *q*hereu- zu *g*hcr-

„warm sein“?

Lat. rauus ,.grau, graufarbig, graugelb" (a nicht befriedigend erklart,

vgl. Yf. LEWb. 2
643, anders Sommer krit. Erl. 52 f., Persson Beitr. 300ff.

;

graunstellus s. u. *ger- ..morschen, reif werden, altera ”

; liber augur s. Vf.

LEWb. 2 73 f.,; aisl. grdr, ags. grceg (fiber das anslautende g siehe Sievers
PBrB. 9, 203 f. ; Jellinek ibid. 14, 584 : neben dem a-Stamm ist mit einem
(a-Stamm zu rechnen), afr. grc, as. gra, grt

,
ahd. grao ..grau”.

Lit. zeriit, zereti „im Glanze strahlen ”, zeruoti ..glfihen, funkeln", (pdziaras
..Feuerschein am Himmel 1

,
ist slav. Lw.), zarijd ..glfihende Kohle ”, pr. sari

..Glut”'; aksl. zsrjq, Zbreti „sohen, blicken ”, russ. zr£fa, slov. zreti, cech. zriti,

poln. zrzcc ds.
; aksl. zorja „Schein, Glanz", zarja „Strahl‘”, klruss. zorja

..Stern, Gestirn, Morgenrote", zarja ..Rote am Himmel", bulg. zord Morgen-
rote, Morgendammerung ”, zarja ..Strahl", skr. zbra ,.Morgenrot“, slov. zorja

„Horgenrote", zarja „Rote am Himmel 1

”, tech, zore „Morgenrote'‘', zdfe
,,Schein, Glanz, Strahl ”, poln. zorza ,,Morgenrote"; aksl

. pczon, „decogla'
:

,

russ. pozor ..Schande, Schmach ”, nadzor „Aufsicht ”, slov. z'or „Glanz, Morgen-
dammerung, Osten , bulg. pozora ,,Schande, Schmach", nadzon „Aufsicht",
skr. pozor ..Achtung, Aufmerksamkeit", nadzor „Aufsicht", cech. pozor

,
Auf-

merksamkeit, Acht”', nazor ..Anschauung, Ansicht", poln. pozor „Schein,
Vorwand, Blick”, pxlzor „Argwohn"; aksl. zrahb „Anblick, Form, Art",
russ. dial, zdrok ..Blick, Angesicht", bulg. zrahb ,,Blick, Strahl, Sonnenlicht",
skr. zrak ,,Licht”, cech. zrak ,,Sehen, Gesicht, Sehkraft !

‘, poln. wzrok
.,Sehkraft, Gesicht”'; aksl. zncalo, skr. dial, zrcalo, cech. 2raic?fo„Spiegel“
(vgl. Trautmann BslWb. 366).

Wurzelerweiterung gher ei -

:

Afr. as. ahd. mhd. grts „grau", nhd. greis ,.grau, alt", wozu wohl auch
aisl. grtss „Ferkel“, aschw. grts ds., schw. gris „Ferkel, Schwein””, dan.
gris ds. (Falk-Torp 348 f. und 1473 Lit.; der alteren Kombination mit ai.



ghrSvi „Eber gr. yoigog tritt Hellquist SvEO. 202 bei
;

s. aber auch Persson

Beitr. 304 A., der yoigog auch zu unsrer Wurzel ghcr ,strahlen“ ziehen

mochte, vgl. unter *ghers- „starren“).

[ghereu-], ghrii-.

In aisl. gryiandi „Morgenrote“, aschw. gry „(vom Tage) grauen, dammern 1
',

dan. gry ds., gry n. „das Grauen
',

aisl. qsgrua „das Aschgraue ‘, <C*qsy.ogrua

s. Bugge Norr. Skrift. af sagnhist. indhold 339); hierber auch aisl. grey n.

„Hiindin, Feigling greyhundr „Windhund', ags. grighund ..Windhund ‘?

Vgl. im allgem. Vanicek 98, Fick I 4 418, III 4 142 f., 144, Falk-Torp 338,

348, 354, Persson aaO., Trautmann Bsl.Wb. 366.

4. gher- „greifen, fassen, umfassen, einfassenA

Ai. harati
,
bringt, tragt, holt, nimmt“ (nicht aus bhar- s. Wackernagel

AiGr. I 248, 251), hdrana n. „das Bringen, Nehmen, Spenden usw., haras n.

, Nehmen, Ergreifen, Griff, Energie, Ungestiim, Kraft, Gewalt‘.

(Av. sara -, asara- , Bedruckung“, die Wackernagel I 248 zu liar- stellt,

belegt Justi Avesta Handbuch 148 nur durch Imdsara- V. 13, 45, was
Bartholomae Ai.Wb. 1856 mit leicht beleidigt“ iibersetzt; es gehort ebenso
wie *asnrdta in anasarata ,.nicht erziirnt ‘, das Uhlenbeck 357 zw. heran-

zieht, zu ai. lignite, vgl. np. azard ,.gekrankt : und azardcin „kranken-‘ siehe

Hiibschmann Pers. Stud. 6, 146.)

Tochar. tsar, sar ,.Hand "

;
arm. jern ds. (Hiibschmann Arm. Gr. I 470);

alb. dors ds. (< *?jhera s. G. Meyer Alb. Wb. 72, Alb. Stud. Ill 86), plur. kon-
sonant. duar (< *gheres s. Thumb DLZ. 1913, 805, Jokl lingu. kulturhist.

Unters. 90 f.).

Gr. yeiQ „Hand ‘, dor. gen. yrjQos, aeol. acc. pi. xs8Qas (< nach
Wackernagel KZ. 29, 134, Verm. Beitr. 15? s. Bechtel Gr.Dial. I 38, II 315

und die bei Brugmann-Thumb Gr. Gr. 141, 148,209 genannte Literatur),

evyegij? „leicht zu handhaben, leicht, leichtsinnig ", dvayegg? ,,schwer zu

handhaben, schwierig“, yogtos
,
eingehegter Platz, Hof, Weideplatz

‘, hier-

her auch yogos (nach Curtius 199) „Tanzplatz, Chortanz‘‘ als urspriinglich

..eingehegter Platz“ oder nach Froehde BB. 10, 301 als .,Reihenfolge,

Ordnung“ zu lit. zdras ,.Lauf, Weg, Runde, Wendung“ ? Vgl. Boisacq 1067,

Vf. LEWb. 2 311. Ganz zweifelhaft trotz Boisacq s. v. yooiov ,,Nachgeburt,

aus Milch und Honig bereitete Speise, Haut, Leder‘\ — Kaum zutreffend

stellt endlich auch Brugmann IF. 37, 239 (im AnschluB an Curtius 199)

her : ygfjodai „gebrauchen, benutzen“, yggya „Sache, die man gebraucht' -

,

ygrj ,,es ist notig yged) „Bediirfnis, Bedarf ', ygecog, ygrjog „Bediirfnis,

Verlangen, Schuld*; wahrscheinlicher ist die Verbindung mit yeigwv usw>
s. u. 6. *gher- „kurz, klein“.

Osk. heriiad „capiat“, herrins „ceperint“, lat. cohors „Hofraum, Gehege,
Viehhof, Haufe, Menge, Schar, Gefolge“, hortus „Garten‘-' (im Altlatein =
villa s. Paul. Fest. 73 ThdP.), osk. lmrz „hortus, lucus“. (Nicht zu *gher-

gehort litres s. u. *ghei; zweifelhaft ist lat. hlr, fr ,/Mvag, vola“ s. Solm-
sen KZ. 34, 3, vgl. Vf. LEWb. 2 366).

Ir. gort „seges“, cymr. garth „Pferch, Hiirde, Gehege“, bret. gars ,,Hecke.

Zaun“ (s. Pedersen KGr. I 136, 180), dazu ir. lubgort .,Garten“, acymr. plur
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luircl, ncymr. lliiarlh
,
acorn. luirorcJi „uirgultum“, mcorn. loivarth „Garten“,

bret. liorz ds. (Pedersen aaO. I 116).

jSTiclit zu entscheidcn ist, ob got. garda „Hiirde, Yiehhof-', afr. garda,

as. gardo, abd. gayto „Garten“ auf idg. *ghor-to- oder auf *ghonlho- beruhen

(s. u. *gherdh-i. — DaB norw. gaare ,.Jahresring im Holze". schw. gara

nisi, gfiri „Spalte im Iiolz'- Ablautsform zu yogas als ,,Kreis“ sei (Torp

sprogl. hist. Studier tillegn. Unger 187), ist recht unwahrscheinlich.

Fraglich wegen der Bedeutung ist Proebdes BB. 10, 301 Heranziehung

von lit. zdras ,,Lauf, Weg. Runde, Wendung‘‘ (angenommen von Wacker-

nagel AIGr. 25 11, vgl. oben gr. yogos.

Curtins 190f., Yannek 93. Pick I 4
54, 219, 435f., II 4 115.

5. glier- „Darm \

Ai. him m. . Band--, liira „Ader‘-', alb. sore „Darm‘- (< *gharna nach

Pedersen IvZ. 36, 33S; aus *glioma nach Solmsen IvZ. 34, 2f.: nicht erklart

von G. Meyer BB. 14, 56. Alb. Wb. 486. Alb. Stud. Ill 18), gr. yoodij „Darm,

Darmsaite. Wurst“, zweifelhaft yooiov ,
Nachgeburt, Speise aus Milch und

Ilonig, Haut, Leder‘ : lat. liamspex „Opferschauer“ eigtl. ,,Darmbeschauer'-',

liira ..Leerdarm k pi. .Eingeweide', hillae .die kleineren vorderen Darme"

(7 sabinisch ftir c nach Solmsen aaO . Ernout, El. dial. 27, 66, 1 79 f
. )

,

hernia „Bruch“.

Aisl. gqni
,

pi. garnar „Darm -, pi. .,Eingeweide", ags micgern n. „arvina“,

as. midgarni, ahd. miitigarni ds.
;

aisl. gam „Garn, Aufzug (beim Weben)“,

ags. geam ds., mnd. gam, ahd. Gam-, lit. lama, acc.lama „Darm, Dunn-

darm“, lett. zarna ,,Darnr‘, pi. „Eingeweide".

Curtius 213, Vanhek 96, Fick III 4 129, Trautmann Bsl. Wb. 367.

Die weitergehende Ankniipfung an glier- „fassen“ (Bechtel Hptprobl. 221 f.,

Pick I 4 54, 436) ist unbeweisbar und unwahrscheinlich.

Zweifelhaft ist auch, ob arm. jar „gedreht“ mit Scheftelowitz BB. 2S,

298, 29, 52 heranzuziehen und danach die Grundbedeutung der Sippe zu

bestimmen ist.

6. gher- (ghere-?)
,
kurz, klein, gering" (auch „knapp werden, fehlen, notig-

sein“?)

Gr. yeoelcov „geringer, schlechter“, wenn mit W. Schulze Qu. epic. 30 A 2,

Bechtel Hptprobl. 191 wie dgelcov, also <^*yegoaov. Hierher auch yegrjeg,

yegtjt, yegeia ,,geringer“, falls mit Schulze aaO. 30 fiir *yegsies usw. Dazu
dann als Tiefstufe gr. ygi) „es ist notig“, ygsco „Bediirfnis, Bedarf, Not,

Verlangen", yoems, yoeog, ygeios „Bediirfnis, Yerlangen, Schuld“ (< *XQrjfos),

yoijoOai „gebrauchen, benutzen usw.“ (<^*ygijg£o&m ]

:
daneben yg-geiodai

(< *%ot]ftteadai s. z. B. Bechtel Gr. Dial. II 893), yogpa ,.Sache, die man
gebraucht. Ereignis, Sache“, pi. „Yermogen, Geld, Besitz'k (Oder ist *ghre-

Ilirts 2. Dehnstufe der leichten Basis? Brugmanns Deutung ist oben unter

^gher- ,,fassen
:i gebucht. i

Air. gnir „kurz“, quire „Lebenskurzea
,
air. gara it, nir. qoirtd „kurz“ (Stokes

BB. 21. 125. Pedersen KGr. I 253).

Wurzelerweiterung gheres-, glires-, jjhers-.

Ai. lirasrd „minder. kurz, klein'k comp, hrdsiyams, superl. hrdsisiha
,

hrdsati „nimmt ab. wird kurzer ', Ivaus. lirasayati „vermindert“, av. zara-



helils „die niindere, schwachere" (fur zru . . . s. Bartholomae IP. 5, 36S f.

Air. Wb. 1703, anders Brugmann IF. 9, 156); gr. yjgyeg, yjgt]i, yegeia

,,geringeru (falls aus *y£QEo^egl Brugmann-Thumb GrGr. 52, 78, 118, anders

W. Schulze s. o.), yegeicov „schlechter, schlimmer" (< *y£geo(a)v‘l Andere

Moglichkeiten bei Brugmann-Thumb 246 f. mit Lit., und oben!), yeigmr

(< yjgo^on'l; liber aol. yeggcov s. Bechtel Gr.Dial. I 129); mir. gcrr ,kurz'\

gerraim „ich kiirze, schneide ab“, gerrdn ,,(verschnittenes) Pferd“, (Windisch

KZ. 27, 169, Foy IF. 6, 333, Pedersen KGr. I 83).

Froehde BB. 3, 5, Curtius 739, Fick II 4 112.

1. glier- in Schallworten, doch ohne Gewahr geschichtlichen Zshangs und

ganz oder wenigstens z. T. nur jiingere parallele Wortschopfungen mit

ahnlichen Mitteln.

Ai. gharghara-h „rasselnd, gurgelnd", m. ,.Gerassel, Gelachter“.gliargliarita-

n. ,,Gegrunze" (zweifelhaft die Zugehorigkeit von ai. glinvi „Eber“ — un-

belegt —
,

s. Uhlenbeck 85 f.), ghurghura-h „ein gurgelnder Laut", ghurghurl

„Grille“, qhurghurayate „saust, surrt"; lat. kirrtre „winselnd knurren“ („rr“'

mit i vokalisiert als Wiedergabe des hohenTons); r.-ksl. gzrkati „girren'\

tech. hrceti „rasseln, schnurren, rieseln", 7'irkati „krachen, schnarren"
;
skr.

grgati „gurgeln, girren";

ags. gierran st. Y. (*ghers-1

)

„krachen. knarren, scliwatzen", nlid. girren

(mhd. aueh garren
,

gitrren
),

schw. mdartl. garpa „schnattern, scliwatzen,

prahlen, schelten", aisl. garpr „unerschrockener streitbarer Mensch '; norw.

mdartl. qnrta „spaBen, plaudern, grunzen' 1

;
garma „brullen‘'; weiters ags.

gryllan „knirschen, grell tonen", mhd. grellen st. V. „durclidringend, vor

Zorn schreien", grel „rauh, grell, zornig“, ndl. grollen „murren, zornig sein“,

nhd. grollen.

Z. B. Persson Wzerw. 195, Yf. LEWb. 2 u. hirrio, Fick III 4 129, 142,

Falk-Torp u. garp, Berneker 370, Holthausen KZ. 47, 310. — Got. qretan

usw. vielleicht zu ai. hradatc „tont“ (git- ; s. u. ghldd-); iiber dt. greinen usw.

(Persson aaO.), s. auch Falk-Torp u. grine.

2. gher- „hart woriiber streichen, reiben“; vgl. auch die Erw. ghrei-, ghreu-,

g7w"e«-,p/«rew-;Zusammenfassung bei Persson Wzerw. 72f., 103, 124, 150.

Gr. xeyygos „Hirse, Korn“, y.uygvg „gerostete Gerste" (Bed. wie lit.

gnldas
,

lett. grands „Korn“ < ghreii-d-; Gdf. *ghen-ghro- diss. aus *ghor-

ghro- Persson Wzerw. 73, und *glm-ghru-\ letzteres naher zur Wzf
.
ghreu-l

Persson Wzerw. 103); yjgpa n., yeg/uag, -ado

g

f. „Kiesel, Sclileuderstein 1
',

yjoadog und yegag, -udog „Geroll, Kies' 1 (letztere aus gherdd oder als

*ghernd- naher zu *glirend- „reiben“?);

lat. wie es scheint in furfur
,
-arts „der Balg, die Hiilse des Getreides

und der Hiilsenfriichte; die Kleie", von Froehde BB. 21, 326 zuniiclist mit

der Yokalstufe von lit. gurus „br6ckelig‘, gitrii „zerbrockeln“ verglichen

(anders Ernout El. dial. lat. 175 : mdartl. u aus o);

s-Erw. : ai. ghuriati „reibt“', ghr.ild-h „gerieben“: russ. gordJtz „Erbse“,

skr. grult „Bohne, Erbse' - (Berneker 231 m. Lit., wo aber gherdd- ,.Gerste“

auszuscheiden hat; die si. Intonation entw. aus einer delinst. Gdf. *ghurso-s

oder aus *ghorasos). Yielleicht hierher auch die unter ghers- besprochenen



606 gher- — gerbh-

ITnkrautbezeichnungen, wenn nach den abstreifbaren und zur Not eBbaren

Samen benannt.

. gher- „hervorstechen", von Pflanzentrieben oder -stacheln, Borsten,

von Erderhebungen, Kanten usw.; schwere Basis ghre- : ghro- : ghro-

(wahrscheinlich identisch mit ghre-
:
ghro- : ghro- „wachsen, griinen

s d.). Scheidung von gher- ,.reiben‘' empfiehlt sich, da eine Bed.-

Yermittlung etwa ,sich an Spitzigem, Kantigem reiben oder kratzen"

oder „mit Kantigem reiben" zwar denkbar, aber nicht erweislich ist.

Gr. yagta • fiovvog Hes., ydg/nrj „obere Lanzenspitze", ay-yag/xov " dvaxpegrj

t l]v alyjirjv Hes, yoigag , emporstehend, hervorragend; hervorragende

Klippe im Meer" (*ghorfo Persson Beitr. 222 f. ;
doch siehe auch ghers-

,,starren“)
;
auch ydga^'t (s. unter gher- ,,kratzen");

cymr. garth „Yorgebirge, Berg" /auch mhd. grat bed. u. a. „Bergriicken"

;

B. bei Fick II 4 107).

Allenfalls ("doch ganz unsicher) hierher norw. mdartl. gare
,
Spitze“, gara

..stechen, stoBen" (von Wood Min. 24, 48 mit lett. zars „Zweig“ verbunden,

gleich fragwurdig). Gr. ygo, ygoog, lat. er, -is, ericius, erinaceus „Igel"

kann als dehnst. Wznomen hierher oder zu gher(s)- „starren" gehoren

(s. auch u. eghi).

Besser belegt die schwere Basis (vgl. Zup. G. 203, wo aber gher(s)- zu-

grunde gelegt wird, und bes. Solmsen KZ. 34, 580, Berneker 346 m. Lit.;

auch Fick III 4 138 f., Falk-Torp u. gran I, grand Adj.) : mhd. grat
,

pi.

greet

r

m. „Fischgrate, Ahrenspitze, Bergspitze, Berggrat
‘,

nhd. Grat, Grate

(*gln r-t

i

-
; formed entspricht ags. greed m. „Gras ‘, s. u. ghre- „wachsen“),

tvoneben m. Red.-Stufe poln. grot, cech. hrot „Pfeilspitze, WurfspieB";
mit -(/-Suffix ahd. mhd. gray, n. „Schobling, Zweig von Nadelholzern" (auch

wohl aufs Seelische gewendet ahd. grayyo Adv. ..heftig, streng 1

, mhd. gray,

gray ,.Wut“. gray „wiitend, zornig" u. dgl., s. Fick III 4 138f., Falk-Torp
. grand Adj.);

mit w-Suffix got. *grand (bezeugt Isidor Orig. XIX 23, 7), ahd. grana,

ags. gronu ( grana), aisl. grqn „Sehnurrbart; Nadel, Fichte", mhd. gran, grane

Spitze des Haares, Barthaar, Grate", nhd. Granne
, Ahrenstachel", mdartl.

.Riickenborste des Schweins/ und ..Grate", schwed. mdartl. gran „Fiehte“;

slav. *gram> „scharfe Ecke, Kante", z. B. in russ. gram f. „Grenze; Mark-
stein; Fazette", c. lirana „Ecke, Kante" usw. (s. Berneker 346; dazu auch
russ. granku „Buschel", klr. hranok „Ast, Ztveig", bg. skr. grana ,,Zweig",
trotz Wood KZ. 45, 63, s. unter *ger- „fassen“;

alb. krqnde „Weinrebe, Strohhalm", geg. krane „Stachel, Dorn" (vgl.

G. Meyer Wb. 204).

mir. grend „Bart", cymr. gran ,,Augenlid", bret. grann „Braue, Augen-
haare" aus ghrn-dhn (Fick II 4 118, Pedersen KG. 46) stellt zur Erwagung,
daB die n-Formen idg. als (ghr-en

-

:j ghr-un- : ghrv- vokalisiert waren.

gerbh- .ritzen' und Verwandtes.

Gr. ygdif a> ,.ritze ein, schreibe", yga/tjua ..Buchstabe
‘, yganfir) ,

Linie",
yoaq'evg „Schreiber“, yganxvg ..Ritzung der Haut" (daneben dem Zentral-
griechischen entstammende Formen mit -go- fiir ~Qa~)j ags. ceorfan (Ptc.
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corfen) „schneiden, kerben ahd. kerbnn ,.Einschnitte machen, schneidenA

nhd. krrben
,
mhd. kerbe ,.Einschnitt, Kerbe‘% ags. cyrf f. , Schmid" (Fick 1

4

404); aksl. Lr-ha, zrehbjb ,.Los" (,,*gekerbtes Stabchen“), apr. glrhiu ,.Zahl"

(„*Kerbung“, Kern, Zitat bei Boisacq 155; anders Trautmann Apr. 33Sf.

:

zu gerbt „sprechen‘
;

lett. grebju „hohle aus" gehort zu */jJtrebli-).

Ygl. mit der Yokalfolge *grebh- (also einstige Basis *gerebh-), mnd. krab-

ben „kratzen, ritzen, schaben", dan. norw. krabbe „scharren, grapsen" (und

,,krabbeln, kriechen“, ursprgl. ,,kriechen, indem man sich festhakt 11

), wozu
anord. krabbi

,
ags. crabba

,
nd. krabbe „Krabbe ‘ und ahd. kreba^ip), krebi3 ,

mnd. krevd, kreft, nhd. Krebs (Fick III 4
52, Falk-Torp u. krabbe, krebs).

—
Ganz fraglich gr. ygoptpag .,Sau ‘ (.die wiihlende, grabende ?) als Nasalform

(Prellwitz 2
s. v.

; lett. grumbt „Runzeln bekommen‘ s. unter ger- ,,drehen‘).

Daneben *g(e)reibh-

:

gr. ygigAadar ygdrpeiv. Adxcoves. ol ds £veiv y.a'i

dpvaaetv Hes. (Fick I 4 404; vgl. von sker- gr. ay.aglgpdouai
,

lat. scribo
,

Prellwitz 2
99), ayglcpr

],
aygeitpia ..Harke, Rechen“ (a- aus *n-

,
ep', „ein-

ritzen'
1

); boll, knbben, kribbelen . kritzelnA mhd. kribt ln ,.kitzeln (von der

Sinnenlust'P, nhd. kribbeln und mit grm . pp ahd. kripfan , rasch und wieder-

holt wonach greifen“, nhd. kripfen „bes. vom Wegkratzen einer Riefe”:

lett. grlpsta „Schramme“ (Liden Stud. 11 Anm. 6
,
Persson Beitr. 813 1

.

Uber vielleicht auf ein verwandtes *g(e)r eubh- zu beziehende germ.

Formen s. *ger-, *greub- „drehen .

Vgl. mit Dental germ, krat- . ahd. krazzdn
,
nhd. Iratzen, anord. krola

„ausschneiden‘’, vgl. die sfc-Formen mhd. schratzen ,,ritzen, kerben", norw.

skrota , .kerben", s. Falk-Torp u. kradse, krille (nhd. Kralle
,
mhd. krellen

,.kratzen“, schwed. mdartl. kralla „kriechen, kitzeln ‘, kralla „kriechen‘

scheinen — mit ll aus zl — zu ahd. kresan „kriechen“ zu gehoren, Bed.
„ Kralle als gekrummtes‘' und „kriechen“ = „sich kriimmen‘‘; Kluge 8 258,

Falk-Torp u. krille Nachtr.
;

bei Detters ZfdtA. 42, 56 Verb, von Kralle

mit krdtzen muBte *krarlld- auf idg. gro[d]tlom zuriickgehn).

Lit. grandau ,.schabe“ (Weigarid-Hirt u. kratzen
)
gehort zu grendziu „reibe“

(idg. ghr-) und germ, krit-: ahd. krizzon „einritzen, einschneiden“, nhd.

kritzeln, mnd. krete ,.Rit>, Einschnitt
'

(s. Falk-Torp u. kreds
,

krille-, ahd.

krehj, nhd. Kreis „Kreislinie, Umkreis, Gegend1

, mnd. kreit, kret „Kreis,

eingezaunter Kampfplatz mhd. krl^en ,.eine Kreislinie zieben“ kaum hier-

her, wobei der wesentliche BegrifF der Rundung zufallige Beigabe sein

miiBte, aber auch nicht nach G. Meyer BB. 14, 55 zu alb. red „Kreis, Reif

eines Fasses“ (s. Jokl WSB. 168, 74).

Neben den genannten Wzformen stehn iiknliche mit git-,
(s k

-

anlautende

(vgl. z. B. Siebs KZ 37, 313, Lewy KZ. 40, 420, Falk-Torp aaO.), die aber

ebensowenig eine lautliche Yereinigung erheischen wie etwa germ. *krit-

mit *urit-, *rit-.

gherto- „Milch, ButterA

Ai. ghriam ,.Rahm, Butter, Schmelzbutter“, ir. gcrt (i. lacht) „Milch".

Nach Uhlenbeck zu jigharti
(
gharati) ,.besprengt, betraufelt , np. a-ynr-

dan „vermischen, einweichen".

Fick II 4 112 .
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1. glierd- .,wilder Birnbaum--
?

Gr. dyeodo; ..wilder Birnbaum
;
Hagedorn -

'
-

', aygd?, - ado

g

..wilder Birnbaum,

Birne alb. darde (*ghord-) ,,Birnbaum" ? Bugge BB. 18, 164. Unsicher.

Schrader BB, 1 5, 285, Sprvgl. 2 328 und bei Hehn Kulturpfl. 8 628 ver-

bindet dagegen die gr. Worte mit gr. oyyvg .der veredelte Birnbaum - und

(wenig glaublich; eyyog ,.Lanze", das ursprgl. ..Lanze aus dem Holze des

wilden Birnbaums" gewesen sei (Wechsel von -r-, -es-St. nach Jo-

hansson BB. 18,28).

Aus dieser Yerbindung hat zunachst Myyog auszuscheiden, wenn es mit

den germ. Inguaeones
,
ags. Ingwina fna (Noreen bei Johansson aaO.) und

allenfalls den gr.’Ayaioi (flight? s. Fick II. 562 f. als ..Speermtinnern" zu-

sammenhangt; auch die blofie Verbindung mit oyyvg iiberzeugt nicht, da

das <5 von dyegdog, also aueh von dygad- wurzelhaft, nicht formantisch ist

(anders -t- in ai. yalc-r-t u. dgl.).

2. gherdk- und gherdk- .,flechten, winden" oder ..umfassen, umzaunen,

umgiirten“ und dann Erweiterung von *gher- ..fassen? s. d.

A. g Iter dli- (hier auch die fiber den ursprgl. Anlaut nichts entscheiden-

den Worte der centum Spraehen geordnet).

Ai. grit a (< *grdha s. Wackernagel Ai. Gr. I 250) „Haus, Wohnstiitte -
'.

pi. „Gemiicher“ (das „Geflochtene“ oder ,,Umzaunte resp. Umflochtene“?),

av. gor.ida m. „Hohle als Behausung daevischer Wesen“ (eine altere, nicht

deteriosierte Bedeutung ,Haus, Wohnung" wild durch fiugr. Lehnworte wie

wotj. gurt „Wohnplatz, Dorf‘, syrjan. gort ,.H aus, Wohnung" und .,unter-

irdische Wohnung, Gruft, Grab* -' erwiesen, s. Jacobsohn KZ. 54, 197 A 1;

die Bedeutungsentwicklung ist nicht flechten > Grube > Haus, deren Aben-
teuerlichkeit wegen Meringer Abhdlgn. z. germ. Phil. 182, Kretschmer AfdA.

25, 386 und Charpentier KZ. 40, 468 *gnlhd von *gcrdh- losten, sondern

umgekehrt flechten > Haus > Grube).

Alb. yard, -di IIecke“ i G. Meyer Alb. Wb. 1 1 9 f.), phryg. -gordum .,Stadt"

in Manigordam
,
Mannesstadt" (daneben Manezordum, s. Kretschmer Ein-

leitung 231 f, AfdA. 25, 386
,
gr. (bei Hes.) xog&tg' owgog, xogdcXar ovozgo-

(fot, oo)oot
\
xogdtkag v.ai xogthv • zovg ocogovg y.ui zijv ovorgogyr (Fick BB.

17. 322)"

Got. bigairdun „umgurten‘, aisl. gyrda
,

ags. gyrdan
,

afr. gerda
,

ahd.

jurten ds., got. gairda
,

aisl. gjord ,,Giirtel“, aisl. gyrdell, ags. gyrdel
, afr.

gcrdel
,
ahd. gurtil ds. (mhd. gurt ist nomen postverbale)

;
got. gards ,.Haus“,

aisl. gttrdr ..Zaun, Gehege, Hof, Gehcift" bes. im Plural), ags
.
geard, as. yard

,.eingefriedigtes Grundstiiek", plur. „Besitz, Wohnung. Haus -
' 1

,
ahd. -gcirt in

mUtdgnrt „orbis", heimgart „forum“ usw., got. garda „Hurde, Yiehhof", afr.

garda „Garten“, as. gardo, ahd. garto ds. (oder aus idg. *yhur-tu vgl. yog-

rog hortus unter Uglier-'!) — Kicht hierher trotz Meringer aaO. ahd. gt rta

usf. s. *ghazdo-, *ghasto-.

Lit. gafdas „Pferch“, gard'is ,,Gatter, Gitter", aksl. grada ,,Burg, Stadt,

Garten", russ. gorod „Stadt“, bulg. grada, skr. grad, slov. grad ds., cech.

hrad „Burg, SchloB", poln. grad ds. ; aksl. Zrbth „Holz“, russ. zerdb „lange,

diinne Stange", slov. zhl „Wiesbaum“, poln. zerdz „lange, diinne Stange"

(s. Berneker SlEWb. 230 f., Trautmann BslWb. 7 8 f.). Fur die immer wieder
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behauptete Entlehnung von si. *gord aus dem Germanischen und Loslosung

von '*zbrdh fallt, naehdem Jacobsohn aaO. die semasiologischen Sehwierig-

keiten weggeraumt hat, die der Yerkniipt'img von arisch *gnlha mit germ.

*garda- entgegenstehen, jede Veranlassung.

(Joh. Schmidt Vokalism. II 128, KZ. 25, 127, Fick II 4 115, G. Meyer
aaO., Leskien Nomina 167, Wackernagel aaO. und IF. 1,21 Of., Meringer

aaO., Bruckner KZ. 46, 233, Berneker aaO., Boisacq 1067, Trautmann

aaO., Hirt idg. Gr. I 240; dagegen fur Entlehnung Hirt PBrB. 23, 333,

Zubaty AfslPh. 16, 420, Zupitza G. 201, Fick I 4 436, Yerf. LE\Yb. 2 174,

Kluge s. Garten, Uhlenbeck 82, Falk-Torp 320, Feist Got. Wb. 2 145,

Stender-Petersen, Slav. germ. Lehnwortkde 255 ff)

B. gherdh-

Phryg. -zordum „Stadt“ (in Manezordum s. o.), lit. zardas „Gestell zum
Trocknen von Korn oder Flachssaat, Viehhurde“, lett. zdrds „Gestell zum
Trocknen, Holzschicht, Scheiterhaufen 4

-', lit. zardis „RoGgarten 4

-, pr. sardis

,Zaun“ (= „ungezaunter Ro£\garten“
,
— nicht hierher nach Hirt IF. 21,

172 lit. daPzns Marten1-'
s. Trautmann Bsl. Wb. 45 — russ. zorod „Scheuer,

Schober", klruss. ozorod „Darrhiirde ‘ (Zubaty AfslPh. 16, 420, Bruckner

KZ. 46, 233, Trautmann BslWb. 366).

Ygl. Fick I 4 436, III 4 129, Falk-Torp 292, 317, 320, Meringer aaO.,

Trautmann aaO.

gers- „drehen, biegen; auch von biegsamen, hechtbaren Zweigen und

Buschwerk 44
.

Gr. yegoov „geflochtener, mit rohem Rindsleder iiberzogener Schild, ge-

flochtene Einzaunung, gefl. Wagenkorb, Schirmdach von Flechtwerk 44 (Gdf.

*yegoov oder eher wegen des von Wackernagel IA. 12,22 beanstandcten

-gg- auch im Dor. und Jon. *ye,pcnov; lat. gerra „Rutengeflecht“ ist Lvv.\

tiefstufig yagga' gdfidog und ydgoava' cpgvyava. Kogrtg Hes. ; dazu (nach

Liden Stud. 7f.) anord. Jcjarr n., k’jqrr m. (*kerza~, kerzu-) ,.Gebiisch. Ge-
strauch 44

,
norw. kjurr, kjerr „gestriippbe\vachsenes Moor; Gezweig und Laub-

werk der Baume und Striiucher“ u. dgh, schwed. mdartl. bus, karsc m.

„Korb aus Weidenruten, bes. um Fische zu tragen, kleiner Sack, Netz-

sack“, ho-karse „Korb aus biegsamen Zweigen zum Heutragen 44

,
anord.

kass [*kars) „Weidenkorb, Ruckkorb44

,
schwed. kdrsn f. ..Fischkorb, Netz-

sack44

,
norw. kjessa „Korb aus Weidenruten oder Baumwurzeln, Bastgeflecht,

Latte 44

(*karsion). Auf idg. (das der Ankniipfung an *ger- ,.drehen‘
4

durch Liden im Wege steht) -weist arm. cai „Baum“, pi. „Gestrupp“ (*grSo-,

Pedersen KZ. 38, 194; lett. gars .,WaId“, gdrsas ,.Sumpf 4

, Falk-Torp 519

ist kaum ein Gegenbewreis, da wohl zu apr. garian „Baum‘% lit. giriu

„Wald‘ 4

,
s. Wz. „Berg“; vgl. Miihlenbach-Endzelin I 619).

Dazu wohl mhd. kerren ,kehren, wenden 44

(
*karzjan\ = ags. cierran

„wenden, in eine bestimmte Lage bringen, intr. sich wenden“, becierran

„drehen“, cicrr m. (*karzi-) ,
Zeit, Mai, Geschaft'

4

,
und (Zupitza Gutt. 211)

cymr. gyrru „treiben, senden 44 (auch vom Yiehtreiben, wie mhd. da3 vihc

kerren
), ferner wohl arm. caray >*grs-ati-) „Diener, Knecbt 44 (Liden Arm.

St. 5 If., vgl. von q'id- ,,sich drehen44
ai. carat

i

,,weidet", gr. ainolog und
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andrerseits aygi-zioXog „Diener‘), cur „schief, krumm" t*gorsos, Liden Arm.
St. 121, Petersson KZ. 47, 257: nicht zu gr. yvgog, Wz. *geu- „biegen“).

Nur bei Ausschaltung der arm. Worte konnte unsere Wz als ein -(e)s-

Stamm yoii *ger- „biegen " gefaBt werden.

ghers- und z. T. kiirzeres glier- „starren“ (daneben ein nur in den Satem-

sprachen deutlicb unterscheidbares glier- „hervorstechen
‘,

wahrend
neben ghers- kein ghers- nachgewiesen ist). Yerwandtsch. m. gher-

,,scharren, kratzen" ist unerweislich, vgl. das u. glier- „hervorstechen‘‘

bemerkte.

Ai. hariate
,
hrsyati ,/wird starr, straubt sicli, schaudert, ist erregt, freut sich";

av. zarsayamna- „die Federn aufstraubend : (zars- = zrs- = lat. liorreo,

Bthl. Wb. 1684); zarstva- n. „Stein“ (Fick I 4 435; vgl. bes. mars, sabin.

lierna , saxa v. Planta I 439. Nicht iiberzeugende andere Analyse bei

Charpentier KZ. 43, 106);

arm. allenfalls (Petersson IvZ. 47, 258) in jar (-i
,
-iv „Miihne des Pferdes"

(wenn als gheri- von der s-losen Wzf.);

gr. yegaog ,wust, unfruchtbar, trocken, test, festlandiseh"; vielleicbt dehn-

stufiges Nomen von der s-losen Wzf. glier- (oder glier-) ygg yggog „Igeh'

= lat. er, eris ds., rrtcius, erinaceus, herinaceus ds. (nicht wahrscheinlicher

mit Formans -er- zu eghi- „Igel“, s. d ). Hierher vielleicht auch (nach Jokl,

Kretschmer-Festschrift 82 f.), gr. yoTgog '< *ghorios
) ,

FerkeF (als Borsten-

tier
,

yoiodg „angeschwollene Driise am Halse, Klippe" (oder zu 3. gher-

,,hervorstechen“, s. d.) alb. der „Schwein ‘ (< *jlidrn- mit Dehnstufe wie

in yj']g), derk „Ferkel“ (< *yhor>ik);

lat. liorreo
,

-ere „rauh sein, starren
;

schaudern, sich entsetzen" (= av.

zarsaya-); auf *gher-g'io- mit mdartl. i aus e vor r + Gutt. (z. B. stircus

: stcrcus) beruht lat. hi.reus, sabin. fircus „Ziegenbock" (hirqmnus, ldrcinus

„vom Bock") = osk.-sab. liirpus „Lupus“ (wovon der Yolksname Hirpini)

;

dazu auch h iritis „borstig", hirsUtus „struppig, rauh‘ , obwohl die Gdformen
(*hirqu[i\tos'! Inrqluysu-l) noch vollig unsicher sind (s. Yf. LEWb. 2

s. vv.

m. Lit.)
;
auf parallelem *ghers-q'i.os von der Wzf. auf s beruht (als o.-u.

Lw.) hispidus „rauh"; mars, sabin. herna „saxa“ (s. o.) wohl eher aus gliers-

no- als aus yher-no-.

Air. girb, cymr, ganc „rauh“ (ghr-uo-, Fick II 4 107, Strachan KZ. 33, 304).

Ags. gorst
,
Steckginster" (s. Lehmann KZ. 41, 391) und die etymologisch

verwandte Gruppe ylierzd- ,.Gerste“.

Ygl. im allg. Fick I 4 219, 435, II 4
107, III 4 130 (und Falk-Torp u.

gjtfrs m. Lit. liber den Fischnamen norw. gj<f>rs „lucioperca, Sander", schwed.

gers „acerina, Kaulbarsch", prakrit. jluisa- ,,ein gewisser Fisch").

ghers-, ghres- „Widerwille, Abscheu, Ekel".

So vereinigen sich vermutlich : Arm. garsim „habe Abscheu vor" (Hubsch-

mann Arm. Gr. I 432; von Meillet brieflich zu horreo. ai. hrsyati usw. ge-

stellt, s u. ghers-, welcher Ansatz natiirlich arm. garsim ausscblieBt)

;

lit. grasd „Ekel", grasus ,,ekelhaft". grasa us, -ytis „sicli ekeln". gresiii,

grhti „entwohnen", gristii
,

gr'isti
,
iiberdriissig werden" (aber aksl. grozu

..Furcht, Schauer", wohl zu gr. yogyog
,

s. u. garg-)

;



ghers- — gherzd 611

mhd. garst ..verdorben, ranzig“, nhd. garstig
,
aisl. gerstr ,.unwillig, mfirriseh“,

gersta ..verdrieBerr;

lat. fasftdium „Ekel, Widerwille" (trotz f- statt h- kaum zu *bhad(]i)-

„Abscheu').

Bechtel BB. 1, 1 74 f., Vf. LEWb. 2 u. fasticlium und horreo
,
Trautmann

Bsl. \Vb. 95.

3. ghers- in Unkrautbezeicbnungen.

Ahd. gers. giers, girst (u. dgl., die Formen bei GraBmann Dt. Pflanzen-

namen 100 ff., Bjorkmann ZfdtWtf. 3, 268) „Giersch, Aegopodium Poda-
graria"; lit. garsva ds., lett. gcirses „Grunkohl“, gtirsa

,
gctrsi, gdrses „Giersch“,

wozu auch lit. g'xrsa „Trespe“, lett. dzirsi „Trespen“ (diese nicht nach
Endzelin KZ. 44, 58 zu lat. hordeum, siehe n. glierzd ,,Gerste“; vgl. aber

Muhlenbach-Endzelin I 555 u. 6 1 8 f.)
;
alb. (nach G. Meyer Alb. Wb. 132

vielleicht aus einer si. Form) grozsl’ „Unkraut, Trespe“. G. Meyer aaO.,

Berneker 331 (aber im Verb, mit dem Gerstennamen, wogegen der Gutt.

Einspruch erhebt), Jokl IF. 30, 202; ob Beziehung zu gher-, gher(e)s-

„reiben <£
besteht, ist wegen der Bed. nieht sicher.

gherzd, gen. ghrzd-es; gb(e)rzda „Gerste“.

Alb. drift (ft im Auslaut aus -<5, Gdf. *drid = ghrzd), drifts m. n. „Ge-
treide; Gerste“ (Jokl IF. 30, 202; 36, 156 mit Anm. 1; das alb. Wort
sichert pal. gh-\ s. u.); gr. y.gi (kons. St., vgl. J. Schmidt PI. 117, 362, wie
alb. drift\) „Gerste“, xglftiq PI. „Gerste“, 8g. (spater belegt) „Gerstenkorn“
(zur Gdf. s. Yf. KZ. 34, 528 f.

;
gherzdd zu *%irtha, dann Umstellung von

if zu rl fiber ir*, woraus rl ebenso, wie z. B. ftvaxog aus '^ftav'hog)
;

lat.

hordeum, (dial, fordeum
)

„Gerste“ (*horzdeiom, ghrzdeiom, substantiviertes

Stofifadj.); hochstufig ahd. gersta „Gerste“.

Curtius 156, Yf. LEWb. 2
s. v., usw.; der anl. Palatal des Alb. beweist

gegen Yerwandtschaft mit gher(es)- „reiben“, ai. ghdrsati „reibt ‘ als „Reibe-
frucht, Grfitze" (so Hoops Waldb. 364 ff., Wood Mod. Phil. 1, 240, die,

wie auch Uhlenbeck KZ. 40, 555, xgTftg als *ghr~tdh- mit ags. grotan, engl.

groats „Grfitze“, die ghroidhn- fortsetzen sollen, als Abkommlinge einer

Wzvariante ghrei-dh- neben gher-(e)s- betrachten; davon ist nur die Be-
ziehung von grotan auf eine Erw. von gher- „reiben“ glaublich; auch
Persson Wzerw. 103, Scheftelowitz IF. 33, 162 stellen xg7ftfj zu *ghrei-

„zerreiben, y_Qiof
l

) ;
fernzuhalten sind auch (s. Jokl IF. 30, 202 m. Lit.)

arm. gari „Gerste“ (nicht idg., vgl. grusin. qeri „Gerste“) und pehl. dzurtak
(Hfibschmann bei Kluge PBrB. 9, 150; vgl. auch Horn Np. Et. 146) „Ge-
treide“, ebenso lit. girsa „Trespe“ usw. (s. ghers- „Unkraut“). Auch russ.

gorochx, „Erbse“, serb. grab „Bohne, Erbse“ (Berneker 331) haben nichts

mit .,Gerste
<-' zu tun, wohl aber gehoren sie zu gher(es)- „reiben“.

Glatt hingegen ist Anknfipfung an ghers- „starren“ (Lit. bei Yf. LEWb. 2

u. hordeum, Jokl aaO.) als „die stachlichte, das Grannenkorn“, vgl. das
formell ubereinstimmende ags. gorst (Lehmann KZ. 41, 391) „Stechginster“.

Gr. xglfivog „grobes Mehl“ nicht zu y.oiftt], sondern als
, das gesiebte,

beim Sieben nicht durchfallende‘“ -m(e)no-Ptc. zu y.Qivm „siebe“ (Curtius

156, Brugmann II 2
1, 23; verfehlt Scheftelowitz aaO).

W aide, Etymologisctaes Worterbuch. I 40
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1. gel- „ballen; gerundetes, kugeliges u. dgl.". Ygl. bes. Fick Or. und Occ.

3, 311 f., Persson Wzerw. 54, 67, 130, 172, Johansson IF. 2, 42 f., KZ.

36, 376 f., Zubaty AfslPh. 16, 423 f., Wood IF. 18, 40ff., a* 96ff.,

Solmsen Beitr. I 222 ff., Persson Beitr. 64 ff. (mit 932 f.).

Belege dieser einfachsten Wzf. ziemlich sparlich und z. T. recht unsicher:

Ai. gula-h ,
gult (Lex.), gulika „Kugel, Spielball, Perle, Pille, caput“

(oder mit Z-Suffix zu *geu- „biegen“?);

gr. yahvdoi und yehv&of EQefhv&oi Hes. (Solmsen; „Kiigelchen“?);

lett. ijilas, yilens, giluotas „Geschwiilste zwischen Haut und Fleisch der

Pferde" (eher zu lit. g'de ,.Eiehel“, s. *g'iel- „Eichel“, doch ygl. u. si. zely)

;

aksl. zely (zely) ,,ulcus", nbulg. zelka
;
,Driise, Geschwulst", sloven, zelva

„Druse“, russ, zolvb
,

zolvuj
,

zelvak „Beule, Auflauf", klr. zelvak „Beule",

zolnn „Skrofel", cech. zhtna, zlma „Schlauchgeschwulst“ (Solmsen aaO.);

klr. zold „Erdnu£S, Erdeichel (Arachis hypogaea, mit unterirdischen Knollen)".

Dagegen aksl. zleza, russ. zelezd
,

cech. zleza, zldza „Driise" und cech.

hlaza, poln. gloza „Driise“ (wozu poln. glozna „Unterteil des Beines bei

den Ivnocheln, Knochel") eher als *ghelgha
(*gholgha)

zu arm. gelj „glans,

glandula, tonsilla" (Bugge KZ. 33, 5f.), obwohl es auch zu *gel- eine

Erw. • gel-g

-

in Worten fur „Knoblaueh, Zwiebel" u. dgl. gibt, s. u. — Gegen
Anreihung von lett. dzelva „Auflauf der Haut wie von Brennesseln"

(: ilzeldet, lit. gclti „stechen“) und arm. ket „Geschwur" (: kelem „quale")

s. Solmsen Beitr. 223 a 1; ai. gilayu-h „Rachengeschwulst“ gehort zu gildti

„verschlingt“, Uhlenbeck Ai. Wb. SO;

a. boll, kal „Kern in Apfeln und Birnen" (Fick III 4 41 = Falk-Torp

u. kal; vgl. mengl. colk, colke ds. von *gel-g-), mnd. kolle m. ..Kopf", mit

/w-Suffix schwed. mdartl. halm „Steinhaufen" (auch fur dt. Kuhn „Berg-

gipfel" vermutet das Dt. Wb. Y 2586 f. sowie Persson Beitr. 932 f. neben

roman, und slav. Herkunft auch eine germ. Koinponente;?
,

ai. gulma-h

„Geschwulst im Unterleib; Strauch, Busch (vgl. zur Bed. Busch : Bausch,

Dolle : ivAoz) ;
Trupp Soldaten" (zum ul vor Rons. Parallelen bei Wacker-

nagel Ai. G r. I 30) mit «-Suffix ai. gunika (Lex. : fragliche Wort
!)
„Gesch-wulst"

;

lat. galla „Gallapfel" (s. Yf. LEWb. 2 333; lat. gal- = ai. gul- in guhnah
,

gunika), alb. gogel’e ,,Kugel, Ball; Gallapfel"
(
*gal-galnu

,
Jokl SBWienAk.

I6S, I 24 f. ;
dt. Gall-apfel u. dgl. ist trotz Falk-Torp u. galle durchaus

Lw.); poln. glon, glen „Klumpen, Stiick Brot" 'Berneker 301, Petersson

Fort. Reg. 25), redupl. gr. yay-yi-iov (*yal-y/.-iov)
„Geschwulst, Uberbein"

(L. Meyer III 16, Solmsen aaO.);

aksl.glava, lit. galvd ,
Kopf“, lett. galva

,
bleibt (gegen Persson Beitr. 932)

fern (s. Berneker 323 f.). Anders Miihlenbach-Endzelin I 596f.

Gutturalerweiterungen:
*gel-y-

:

gr. yelyig zdg yekyetz, Ttjz yehyidog, altertiimlicher yeb/ideg) ,
Knob-

lauchkern" (wenn nicht wegen uyllg, -iDog
;
,Knoblauchkopf £ = *a-yh§-

..aus Teilknollchen, Zehen zusammengesetzt" aus redupl. *yebykJd- dissi-

miliert; doch vgl. auch:} ai. grnja-h, grnjana-h „Art Knoblauch", vielleicht

auch gr. yebyrj pi. .,Trodelwaren" (wenn etwa „Rundwaren, Knollchen”,

vgl. dt. Kurzivaren
), Solmsen Beitr. 223 f. ; schwed. kiilk ..Mark im Holz •

..Markkiigelchen"), mengl. kelkes ,,ova of fishes", colk
,
colke

, Apfelkern"

(Zupitza Gutt. 210).
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*glegh- oder *glek- in anord. kleggi (*klagjan -) ,.Heuhaufen‘, nasaliert

nhd. mdartl. (siebenbg.) heu-kling
,
hieing ..Heuhaufen", klang

,
Hinge „kiesige

seichte Stelle im Flufi, Sandbank ', holl. klingen „Sandbank, Dtinen" (Pers-

son Nord. Stud. 55 f.); ags. clinqan „sich zusammenziehen, einsebrumpfen",

beclingan .,einklemmen, fesseln
',

engl. cling „sieh anklammern, festhalten

;

kleben, ankleben", anord. Mengiask ..auf jemand eindringen" („*sich an-

klammern"), norw. mdartl. klengia „sich anklammern; verfolgen; klettem",

mhd. klingen „klettern" (mit Kons.-Scharfung nhd. mdartl. klinken ..sich

anklammern"), ahd. klinga
,

nhd. Klinge .,enge Schlucht, Klamm" (auch

,,Bach in einer solchen" unter AnschluB an klingen ,.rauschen"), wozu mit

gramm. Wechsel (also Wzst. idg. *gle-n-k-) engl. clough (= ags. *clvh aus

*klanh-) „steile Klamm ', ahd. Cld}i-uelde\ ahd. klunga ..Knauel", dem.

khmqilie
,

nhd. Kliingel ds., sehwed. klunga
,
gedrangter Haufen, Masse",

klcinga ,,klettern", anord. klunge (St. llung-ra-, -ru-) „Hagebutte".

mit grm. -k- (z. T. idg. g, z. T. germ. Kons.-Scharfung) anord. klaki ,.ge-

frorene Erdkruste'', norw. auch ,,Eisklumpen", anord. klakkr ..Klumpen, Woll-

klumpen, Klecks, Wolkchen', aschwed. biiirgs klakker ..Berggipfel", sehwed.

klakk ..Klumpen, Bergknollen, Berggipfel, Erhohung -

,
mhd. klak . Fleck,

Klecks" (s. Persson Beitr. 70 m. Anm. 2, wo auch uber in der Bed. weiter

abliegendes); ags. clyccean ,,paeken, greifen' (engl. clutch), mengl. clechen

(praet. clahte) ,
ergreifen", clcche ..Klaue " (wozu nach Zupitza Gutt. 211,

KZ. 36, 236 zunachst das auf idg. -k weisende
:)

mir. glace
,
nir. glue

,
Hand",

glaccaim „erfasse‘

;

nasaliert engl. clink „Rollstein“, clinker ,.Eiszapfen", clinkerballs „Kot-

kliimpchen in der Wolle der Schafe", norw. mdartl. klank .,Klumpen, Eis-

klumpen", Hunk ..Klumpen", engl. clunker
,
Beule, Schmutzklumpen, gefrore-

ner Kot, Unebenheiten eines gefrorenen Wegs ', nhd. Klunker „Kotklfimpchen

in der Wolle der Schafe, Schleimkliimpchen im Bart, Augenbutter' (ist

aus ahnlicher Bed. des unreinlichen vielleicht auch anord. klceki n. ..Schmach,

Schande" geflossen? vgl. anord. Ham ,,Schmutzrede“ u. *gle-m -);

nd. klinken „in Falten legen, einschrumpfen", klinksucht ,.Schwindsucht “,

mhd. Klinke „Turklinke", ahd. klenkcn „schnfiren, binden", engl. clench

„(die Faust) ballen; umfassen; packen ; befestigen *. mhd. Want „Schlinge;

List, Ranke".

Yerwandt scheint (auBer ir. glace, s. o ) russ. ksl. glez-m, -na
,
-no ..Knochel",

poln. glozna ds. (usw., s. Berneker 302) und dehnstufig russ. glazolz .,Kfigel-

chen", glazh ,.Auge", poln. glaz „Stein, Fels; Probierstein, Steinchen" (die

dann nicht als „glanzend" zu *ghel- zu stellen wiiren; vgl. Berneker 301

m. Lit., Persson Beitr. 792).

Poln. glazny ,.glatt, geschickt" erinnert wohl nur zufallig an die von

Zupitza Gutt. 211, KZ. 36, 236 untereinander verbundenen mhd. kluoc(-g)

,,klug, schlau, hoflich, zierlich", mnd. kick (-k aus -In- ..behende, klug,

listig, gewandt", air. glicc (nir. glic erweist idg. -k)
,
sapiens", glicce „astu-

tia"; es bedeutet ursprgl. wohl .,wie eine Kugel so glatt und so be-

weglich".

Die nas. germ. Formen mogen z. T. mit lit. glcm-z-ti (s. glem-) gleichartig

sein, *glem -f- *gle-g-, -k-.

40 '



Dentalerweiter ungen:
*gel-t- : zunachst (als „Anschwellung — Mutterleib — fetus", wie unten

bei Kalb, kilburra
) :

got. kilpei ,,Mutterleib"', inkUp6 „schwanger“, ags. cihl

„Kind“, engl. child, ai. jalhdram ,Bauch“, jartu-h, jarta-h (unbelegt) ,,vulva“;

allenfalls ai. gidika „Kiigelchen, Pille, Perle, Trinkbecher" (eber mdartl.

aus gudika ds., Ublenbeek Ai. Wb. 80; jdta „Flechte, Haarwulst", Fick

I 4 39 ist sicher von anderer Gdbed.).

Mikkola BB. 21, 225 verbindet auch anord. hollr ,,Mann“, holla, schwed.

hulla ..Madchen; Weibchen bei einigen Tieren" (*kidp-) mit kilpei; un-

sicher. Uber aschw. holder „Kinder aus einer Ehe“ s. Liden IF. 19, 335

und Wz. gol-.

gle-t- vielleicht in ksl. gluta „turba“, serb. gldta „Familie (Weib und
Kinder); arme Leute; Unkraut; Unsauberkeit, Schmutz" (Fortunatov BB.

6, 2 IS, Berneker 306; gegen Entstehung aus *gzl6ta, wobei -ota erst slav.

Formans ware, sprickt das Fehlen eines Grundwortes *gi>h im Slav.).

gel-d, gle-d- : ai. gadu-h ,,Auswuchs am Korper, Hocker, Kropf 1

,

gaduka-h „Wassertopf', tiefstufig gucla-h „Kugel, Spielball, in runde Stiicke

sich ballender Zucker", gudaka-h „Kugel“ (kaum mind, aus *gludos : dt.

Klofi, s. Persson Beitr. 68 m. Anm. 3, Petersson Fort. Regel 27 f.), nasaliert

(iiber die Gdf

,

*glendo-1 *golndo- ?, s. Lit. bei Persson 69 Anm. 3), gandd-h
,,Wange, Ivnoten, Anscliwellung, Beule, Kropf' (nicht mind. = granthah

nach Uhlenbeck Ai. Wb. 76), gandu-h „Kopfkissen“, gandu-h f. „Gelenk,

Knoten", gandaka (Lex.) „Klumpen, Kugel“, gaydikci „Hugel, Knotchen
am Holz"; mit der Bed. des Tierjungen ai. gidi-h

,
gali-h „junger Stier"

(kaum nach Petersson KZ. 47, 240 f. als *gr-ti- zu g'ier(ebli)- „Leibesfrucht“),

wozu tiefstufig ags. colt „Junges von Tieren", engl. colt „Fiillen“ (s. bes.

Johansson KZ. 36, 376; aber ai. gardabha-h „Esel“ zu garda

-

„geil, gierig“,

s. auch Vf.LEWb. 2 102);

aisl. kialta, kilting
,
aschwed. kilta „Bausch, bauschige Falte des Kleides,

worm man etwas tragt ‘
; norw. mdartl. hull „Klotz, Holzstumpf, Berg-

knollen, rundliche Erhohung, plumpe dicke Figur, bes. von halbwiichsigen,

rundlich-kraftigen Jungen" (schwed. auch „halberwachsenes Ferkel“, vgl.

o. ags. colt), schwed. ror-kult „Rudergriff, Ruderstock“;

nasaliert (*glend-) aschwed. klinter „Berggipfel, Bergknollen", aisl. klettr

,Fels, Klippe", schwed. Hint, klant „Knollen, Bergknollen, Klotz, Schwiele",

mnd. nnd. Hint
,
Fels, Klippe“, mnd. klunte „Klumpen“, nd. Hunt, klunte

„Klumpen, Haufen; dickes Weib" = nhd. mdartl. klunze

,

nd. klunter

„

Kliimp-

chen von Kot oder Mist", engl. clunter „Erdklumpen“ (daneben mit germ.
d nd. klunder „Biisehel, Haufo", beklundern „beschmutzen, bespritzen",

norw. klnndra „Knorren, Knoten" u. dgl.).

Aber lit. gl'mda ..NiB“ nicht als „Kugelchen“ hierher nach Liden Stud.

84, 88, der die Sippe zu g'iel- „Eichel‘- stellen wollte; s. Yf. LEWb. 2 421

unter lens;

westfal. klcetern (as. *ldatiron) „klettern ‘ (eigentlich „kleben oder sich

fest anklammern"). nd. klateren, klatteren ds. (aber nhd. klettern samt
Klette, ags. clipe ds. zu *glei-t~), nd. Muter „festhaftender Schmutz"; mit

o mndl. holl. cloet
,

kloet Stock; Ball, Knauf des Schwertes" (spatanord..

1405, hint ..Schwertknauf" Lw. aus mnd klrt = dt. Kloft: lat. gladius ist
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trotz Holthausen IF. 20, 331 unverwandt)
; mit -it- mnd. klatic ,,Lappen",

nd. „Stiick einer weichen oder harten Masse, Klumpen, Lappen" = nhd.

mdartl. klatz „Schmutzfleck", engl. chit .,Haufen Kuhmist", mndl. Matten

..beschmutzen", mhd. bekletzen ds., engl. dattij „sumpfig‘, norw. schwed.

mdartl. klatra „hudeln"; daneben mit dd (zweifelhaft, ob idg. -dh- oder -t

als Grundlage erfordernd; ebenso mhd. klate „Kralle", nhd., obd. Klnte,

Klntte ds.) schwed. mdartl. kladd ,,Lehmklumpen, Teigklumpen, Fleck'',

nd. kladde „Schmutzfleck; Klette ‘ (d. i. ,die klebende"); mit Dent. s

norw. klessa (klass) .,kleben, festhangen. platschen, klatschen", klessa (klcste)

,.schmieren, sudeln", klassa
,
kleben, festhangen", klussa

,
beschmutzen,

sudeln, lispeln" (s. zu diesen germ. Sippen auch Falk-Torp u. klat, kladd,

klisse
;

klessa usw. vielleicht ursprgl. ganz oder teilweise zu glei-t -, mit

Entgleisung in die e-Reihe).

Labialerweiter ungen:

*g elebQi) gleb(h)- ( :ghb(h -) und gleb(h)- (: glb(Ji)-).

lat. (wohl eigentlich gall.) galba ..nach Sueton gall. Bezeichnung fur einen

„homo praepinguis'
;
ein gall. *galbo- „Yerdickung, Wade, Arm“ wird auch

wohl vorausgesetzt von galbeus, -eum .,Armbinde, als Schmuck" (s. Yf.

LEWb .
2 331 ;

kaum nach der Farbe gulbus), vielleicht von galbulus ,.Zy-

pressenzapfen" (Persson Beitr. 64; oder von der Farbe, nach Yf. aaO.?),

deren Yokalismus vermutlich aus *gelM--, anord. kalfi m. „Wade", kal-

fabot ,.Lende", engl. calf „Wade', nhd. mdartl. Kalb „Muskel", ahd. 1015-

Sarkalb ,,Wassersucht" (Aufschwellung durch Wasser"), womit sich (als

,.Anschwellung— Mutterleib — fetus ', vgl. engl. in calf, tvith calf „trachtig ‘

und dieselbe Bed. bei *g>l-t-) deckt ahd. kalb
,

pi. kelbir „Kalb“, ags. cealf,

calfur n., anord. kalfr ,,Kalb“ (schwed. kalv ,.Mark im Baum", vgl. kdlk

unter *gel-g-), got. kalbo ..jurigc Kuh, Farse", mit e-Stufe ags. cilfor-lamb
,

ahd. kdburra „weibliches Lainm".

Zur notigen Scheidung vom gleichbed. gHel(e)bh- (de/.gpvs) und *g'ier(e')bh

(si. irebf) s. Zupitza Gutt. 77, Osthoff Par. I 312 Anm. I, Yf. LEWb .

2 331

;

ai. garbha-li ,.HutterschoB, Junges" ist mehrdeutig.

lat. globus „Kugel, Haufe, Klumpen", dehnstufig lat. gleba „Erdscholle;

Stiickchen, Klumpchen" (daraus poln. gleba „Erdscholle‘‘ entlehnt, s. Ber-

neker 301, v. d. Osten-Sacken IF. 33,215; gleba nicht nach Meringer IF.

18, 246 aus *gle(u
/
ba; die Gbereinstimmung mit russ. glyba, s. 0 ., und dt.

Khunpcn s. u., im Labialelement fordert nicht die Zusammenkopplung zu

einem Ablautsystem).

1st glebm ,.arator lingua gallica", glcbo .,rusticus‘ (Stokes BB. 29, 169;

„Schollen aufwerfend"??) gallisch (dann e) oder nur im Latein Galliens

aufgekommen?

ahd. klaflm „MaB der ausgespannten Arme, Klafter1
'-, anord. Hah m.

„Halsjoch fiir Kiihe, Packsattel" (zur Bed. „Koben‘ s. Falk-Torp u. klave),

mnd. klave
,
Halsjoch fiir Iviihe"

(
*klabcin

-

“zusammendriickendes, umspan-

nendes, vgl. auch mhd. klaber , Ivlaue, Kralle'); ags. clyppan ..umarmen"

*klupjan, mit p aus -bn-, kaum idg. b und -lu- als Tiefstufe von - 1e-),

afries. kleppa ds., schweiz. ehlupfel ..Biin del
',

engl. clcsp
(
*claps-) ..haken,

spannen, umfassen, umarmen
'
(wohl auch air. glass .SchloB" aus *glabsd )

;



vgl. mit devselben Bed. „(mit den Armen) zusammendriicken" und einem eben-

falls am besten aus einer schweren Wzf. glebh- : gldbh- zu erklarenden Ablaut

die bait. Sippe von lit. gl'ebin
,

glebti ,.mit den Armen umfassen“ (glebf/s

..Armvoll, Umarmung"), globiu
,
globti .,umarmen, mit einem Tuch umhullen.

unterstiitzen, helfen" (globa „Umarmung; Vormundschaft, Fursorge"), lett.

glebt, glabt „retten, schiitzen", lit. glaboti „aufbewahren, verwahren; er-

bitten", lett. glabut „huten, bewahren, warten", apr. poglabu „herzte“ (Falk-

Torp u. Have, Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 621, 623 u. 626 .

Aber lit. gelbu, -eti „helfen"', gilbti „sich erholen", apr. galbimai 1. pi.

konj. ,,wir helfen", pogalbiun ,.gcholfen“ (Trautmann Apr. 403) ist damit

kaum als *jebibh- zu vereinigen. (Anders Trautmann Bsl. Wb. 92.)

Bulg. z-glvb'i ,,fuge zusammen, befestige“, serb. z-globlnt
,

zglbbiti .,zu-

sammenlegen, fiigen“, poln. globic alt „driicken, zusammenfugen", mdartl.

„ein FaB mit Reifen beschlagen, einen Keil einschlagen" (s. Berneker 305

:

dehnstufig sloven, glabim, glubiti „raffen“) mit idg. a oder eher o {-.globus).

Ferner mit der Bed. des ..geballten, runden, klotzigen" germ. *1clapp-

(aus *globhn- bzw. intensiver Konsonantenscharfungi in anord. klopp „Holz-

klotz, Stock in einem Morast, der als Steg dient", schwed. klapper-stm

,.rundliche Steine zum Pflastern", mhd. klupf „Fels(kopf)“;

germ. ~*klabb- in norw. mdartl. klabb „anhaftender Klumpen z. B. von

Schnee, Klotz", schwed. klabb(e) „Klotz, Bergknollen im Meer. kurzer,

dicker Knabe" tiefstufig anord. klubba „Keule“, schwed. mdartl. klabb

„Klumpen, MehlkloB, dichter Haufen", woher engl. dub);

germ. *Hip- (vgl. lat gleba
;
germ, p aus ]>p, s. o., oder allenfalls einer

Form mit idg. 6) in anord. klup-njjr
,
glotzaugig", klCLpr ein Scheltwort

(etwa ,Klotz“j u. dgl. (Persson Beitr. 64 m. Lit.);

tiefstufig *kulb- in ahd. kolbo „Kolbcn , Keule (als Waffe), Kmittek',

anord. kolfr „Pflanzenknollen, Bolzen, Glockenschwengel, stumpfer Pfeikh

kylfi, hjl/'a „Keule u. dgl.“ (Persson Stud. 54; gegen Siitterlins IF. 4, 105f.

Verbindung von Kolbeu mit air. gulpau .,aculeum“, acymr. gilbin „acumine“.

gilb .Moratorium" s. Persson Beitr. 65 Anm. 1 und 77, s Wz gelebh-,,schaben" •,

daneben mit germ, -p- (s. o. ; nd .kulp-oge „Glotzauge“, mrliein. Kidp „Schlag-

liolz am Dreschflegel", schwed. mdartl. kulp
,
dicker Mensch", kulpugr

„bauchig“; me. eiilp, ne. kelp „Salzkraut“ (Holthausen).

Ganz fraglich arm. kett* „IIohlmaB‘ \*gelb(li)-ii- ,.Rundung"? Petersson

KZ. 47, 265 f.).

nasaliert glembh- (vielleicht z. T. durch Ivreuzung von *glebh- und *glem-)

:

mhd. klamben ,fest zusammenfiigen, verklammern", klambe „Klemme,
Fessel, Klammer", anord. klambra, Membra „zwangen, einschlieBen", Mombr
„Schraubstock, Klenune, Enge“, mhd. klcmberen „verklammern“, mhd. nhd.

Klammer; engl. dambcr „klettern", eigentlich „sich festklammern", wie auck

ahd. klimban „klimmen, klettern", mhd. klimben, klimmen „klimmen, klettern;

zwicken, kneipen, packen" (Wood IF. 18, 41, s. auch Persson Beitr. 73

Anm. 3 gegen Verbindung mit kl/ban „kleben‘ '; anord. klumba „Keule“,

klumbu-fiitr „KlumpfuB £

:

mit germ, p (s. o.) aschwed. klimper ..Klumpen, KloB", aisl. kleppr ,.Klum-
pen, felsige Anhohe", nd. klimp ,.kleine felsige Anhohe mhd. klimpftn , fest

zusammenziehen, zusammendrucken, einengen"; ahd . klampfer
,
Klammer",
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mnd. klampe f. „Haken, Spange, Steg fiber einen Graben**, nnd. Idamp,

klampe „Klumpen, Klotz * (nhd. Klampe ,,Klammer, Krampe, Haken, Klotz £

ist nd. Lw., echt hd. Klampfe), eng!, clamp „Klotz**; engl. clump „Klum-
pen, Klotz**, ags. clympre „Metallklumpen“, nd. 1. lump ..Klumpen, Klotz,

Haufe“ (nhd. Khmpein
)

nd. Lw.).

poln. glqb, eech. hloub „Strunk** (Petr BB. 21, 212, Berneker 307).

glem- :

lat. glomus, -eris ..KloB (als Speise); Knauel •
(
*ghmos

,
s. Yf. LEWb. 2 346)

glomerare .ballen
-

;

ai. glomar .Zaum* f'Fiek II 4 120, vgl. mhd. Hammer)-
ags. climman „klettern“ (zur Bed. s. o.), mnd. klimmeren ds., mhd. klim-

men (z. T. mit mm aus mb) s. o., aueh ..beengen** (nhd. beklommen
), ags.

clam(m), clom „fester Griff, Kralle, Klaue, Fessel --

,
ahd. klamma „Be-

engung, Klemme, Bergschlucht**, mhd. klamm ..Krampf, Beklemmung
Fessel; Bergschlucht --

,
nhd. Klamm

,
kaus. ahd. nhd. klemmen

,
aisl. klemma,

ags. beclemman ,,einkleminen‘, mhd. liam
;
,enge, dicht*

-

,
nhd. (nd.) klamm

,

klamerig „steif (krampfig) vor Ivalte 1

,
tiefstufig norw. mdartl. klumra ,,mit

steifen und erfrorenen Handen arbeiten -

' (also nicht zur r«-Form glen- nach

Wood IF. 18, 45), jut. Hummer .drilekend ', schwed. klmnsen „steif vor

Kalte“ u. dgl,

;

mit erw. *klam-d- anord. klatida, klandra „verunglimpfen, argern, zu ent-

wenden sucben <;
(vgl. hd. ..jemandem etwas klemmen1-

);

lit. glomo-ju, - ti „umarmen'-

; mit -?j- erweitert lit. glemziu, gletTizti „zu-

sammenknautschen; Biegsames unordentlieh zusammenstopfen' -

,
lett. glemst

,
zusammendriicken, stopfen -

;

ferner *glem-, ghm- mit alter Bed.-Entw. zu „zusammenkleben, schleimige

Masse'* gr. ykgpg ykyplov „(Klumpen von) Augenbutter'*, ykapcov
,
ykapvgo;

,.triefaugig“, att. yXapda> „bin triefaugig* -

(lat. glamae Lw.); lit. glemes,

glemes
,
glhnos „zaher Schleim -

', lett. glemas, glemi ..Sclileim*
1

,
gliimt ,,selilei-

mig, glatt werden* -

,
glams ,.glatt“ (auch glemzt ..gedankenlos plaudern*,

glemza ,,Schwatzer“, vgl. z. Bed. lett. gleists ..Schwatzer'* : gltst ,.schleimig

werden -

*), anord. Ham „Schmutzrede“, norw. mdartl. klaamen
,
feucht und

etwas klebrig *, engl. clammy .,klebrig, zah“, ostpr. Hamm „klebrig, feucht* -

(Fick BB. 3, 323; 17, 321, Prellwitz 2
95, Zupitza Gutt. 146, Wood IF. 18, 41.

KZ. 45, 69), alb. ngl'ome, ng'ome „feucht, frisch** (*glemo-, Jokl WSB. 168

I 66; (Bed. wie cech. vazky „feucht*
-

: russ. vjazkij „klebrig, zahe, schlam-

mig'). Lit. glemes also nicht notwendig oder besser zur Wzf. glei-, gle(i)-.

*g(e)l-eu-, z. T. mit weiterer, konsonantischer Ableitung:

ai. glau-h „Ballen, Kugel, geballte Masse -

*, np. gidide „Kugel“; air. gib-,

glao-snathe „linea, norma* -

(wortlich ,,Ballendraht**, Fick II 4 120); anord.

He m. (*klew-an -) ,Webstein“, ags. dyne „Metallklumpen“
(
*klu-n -), schwed.

mdartl. klunn m. „Klumpen“, isl. klunni ,,klotzige Person**; ahd. kliuiva,

ktiioa
,
Kugel, Knauel' -

,
kliuwi, kliwi „Knauel“ (Demin, mhd. klimvel, dissi-

miliert nhd. Knauel
),

ags. cleowen, clywen „Garnknauel * (engl. dew), tief-

stufig mnd. kliiwen, holl. kluwen „Knauel“; dazu (nach Zimmer Nom.-
Suff. a 76, Persson Wzerw. 130, Beitr. 72) mit Dehnstufe und Bed.-Entw.

,
geballtes : Huf : Klaue** die von Psilander KZ. 45, 253 ff. ausfuhrlich er-

orterte Sippe von germ. *kletvd : ahd. Hawa „Kralle, Klaue**, mhd. Maive ,
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innd. kla „Kralle, Klaue, Huf“, afries. Me, wozu (m. lautgesetzlieher Kiirzung
[?J

von -ceuj- zu -auj- odermit Ablaut) das Verbum *klawjan (geneuert *klawan)

,mit den Niigeln kratzen, jucken“, ahd. Hanumti „prurientes“, mhd. klou-

wen „kratzen‘ £

,
ags. dawan = anord. kla „reiben, kratzen“ (anord. klceja

,.jucken ‘ Neubildung nacb der 3. sg. Mcer = *klawid), wozu *klawipan- m.

in anord. kladi m. ,.Jucken, Kratzen“, ags. dceweda ds., ahd. glouuida (lies

douuida) „scabies“; aus dem Yerbum stammt die Iviirze von ags. clawu

„Klaue, Huf £
(engl. daw) und dea (engl. mdartl. dee) ds. (letzteres = *klau

aus clam*), sowie ahd. kloa „Klaue“; ahd. duivi „Zange“, gr. yly-ykv-uog,

epidaur. yv-y/.vyog „Knochengelenk, Tiirangel“ ? (Prellwitz 2 94 zw.).

Abweichend suchte Yf. LEWb. 2 347 f. in Klaue eine einfachere \Yzf.

*gleu- von *gleu-bh- „klieben“; ahnlich Petersson LUA. 1916, 60, fur dessen

*gleu- „schaben, kratzen“ aber lit. glumas „hornlos“ („abgerieben, glatt" ?)

keine ausreichende Stiitze ist, da eher aus *gumlas, zu gumul-is, - e

,

siehe

*gem-).

Unsicher arm. kul „Zusammenfalten, Yerdoppelung“ (aus *glu-1 Schef-

telowitz BB. 28, 308), ki-vim „sieh zusammenziehen, einschrumpfen ££

;

wahrscheinlich air. glun „Knie“ = alb. gl'u-ri (geg.), g’u-ri (tosk.) „Knie"

(Lit. bei Persson Beitr. 68 m. Anm. 1 ;
mit idg. *genu- ,.Knie

£ kaum als

Dissimilationsform fur *gna-n- vereinbar wegen der Gutturalverschiedenheit);

vermutlich lit. gliaumas ,schleimiger Abgang vom Schleifstein
££

,
gliaumus

glatt, schliipfrig*-, lett. glaums, glums „schleimig££

,
wenn ,,schleimig = zu-

sammenklebend, sich zusammenballend££

, vgl. Mtihlenbach-Endzelin I 622

! vgl. die unter derselben Annahme mit *gel- vereinbare Wzf. *glei- ,,kleben £

,

glcm- ,.Augenbutter, kleben<£

), vgl. mit -s- norw. klijse
(
*klusion~

)
„schlei-

miger KIumpen“, das von mnd. Mils „Masse“, nnd. „Knauel, Wirre, Masse ££

,

d. klfcster „Biischel, Traube <£

,
ags. duster

,
dyster ds. nicht zu trennen ist

(Falk-Torp u. klyse); vgl. von einer Wzf. *gle-s- anord. klasi ,Klumpen von

Beeren oder Friichten, Masse“.

Aber fur lat. gifts, -tis, gluten .,Leim“ ist (gegen Holthausen KZ. 28,

283, Uhlenbeck Ai. Wb. 84, Wood IF. 18,45) wegen glis, -tis humus
tenax“ nicht Entstehung aus *gleu-t- zu erwagen (vielmehr *gloit-). —
Dt. Sdilofin ,,Hagelkorn“ usw. (s. Falk-Torp u. slud-) nicht nach Siebs KZ.

37, 314 als *s((j-)leu-d- hierher;

mit -t- : gr. yXovzog (rd y/.ovrd) „Hinterbacke, GesaB", xd yf.ovxia ,.zwei

Erhabenheiten des Gehirns“; sloven, gluta, ghita „Beule, beulenartige

Geschwulst, Baumknorren" (Berneker 309); ablautend ags. dud „a mass

of rock, hill‘
£

,
engl. doud „Wolke ££ („Wolkenballen‘ ), vgl. mit Geminata

(*kludda-) ags. dodd (engl. dodj „Erdklumpen‘ £

;

mit -d : russ. gluda „Klumpen, KloB ‘ (Berneker 307 f.); mnd. klbt m.

.,Klumpen; Hode“, mhd. klc^, nhd. Klop, engl. deat „Klum pen, Keil, breit-

kopfiger Schuhnagel ££

; ablautend mnd. klut, klutc „Erdklumpen“, ostfries. Mat
„Klumpen, Bruchstiick 1

' (in Weiterentwicklung letzterer Bed. auch :) ags. dut
,

ne. dout „Stiick Zeug, Lappen; Metallplatte £

,
spatanord. AZuir,,Lappen, Klum-

pen££

;
mit Geminata (

*khdta-) ags. dott (engl. dot) „Klumpen' £ = mhd. kloz, nhd.

Klotz (Holthausen KZ. 28, 283; weitere Lit. bei Falk-Torp 1497 u. Mode).

Yielleicht hierher (Froehde BB. 10, 298) lit. glaudziii
,

glausti
,

lett. glau-st

„mache etwas eng anschmiegen £

,
glaudus „anschmiegend, dicht anliegend£
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gludoju „liege angeschmiegt da", fiir welche Trautmann KZ. 42, 373 nicht

iiberzeugend wegen gimldyti „dicht zusammenlegen" idg. Entstehung von

*glud- aus gijl-d- (und Yerwandtschaft mit yva/.ov, Wz. *geu-) annimmt,
wie bei lit. glaiibti, s. u.

;
vgl. aber Miihlenbach-Endzelin I 622f.

mit -b(h'!)- : russ. glyba „Klumpen, Block", g. semli „Erdscholle" (Ber-

neker 310; vgl. zum -b- unten *gle-b-), sylt. fries. klepi „kiissen" /Holt-

hausen), vielleieht lit. glaubti ,,an die Brust driicken", glaubstyti „liebkosen"

(das von Trautmann aaO. zuniichst verglicbene ags. clyppan „umarmen"
kann auch Tiefstufe zu gleb- sein).

Unglaubhaft reiht Wood IP. 18, 45 hier die Sippe ykvepco, glubo
,
klicbe an.

Mit ganz zweifelhaftem Rechte fiihrt Persson Beitr. 538 auf unser *gelu-

zuriick mir. gil „Hand“, gel-fine „handfamily“ (s. Stokes BB. 21, 126) und
arm. kalum (*gelu-) „nehme, fasse" (s. aueb unter *geu- ,,biegen“).

glei-, z. T. mit weiterer, konsonantischer Ableitung (bes . glei-t, -d, glei-bh
,

glei-m-), bereits idg. nur auf die Bed. ,,zusammenkleben, kleben,

schmieren" eingeengt, aber wohl ursprgl. abgeleitet von gel- ,,ballen"

(z. B. Wood IF. 18,42). Lit. bes. bei Curtius 5 367, Persson Wzerw.
49, 153, Zupitza Gutt. 147.

Gr. ylia „Leim" : si. *ghjb, s. u.), yklvy ds. (: si. glen?,, glina, abd. Henan

,

ir. glenim s. u.), ykoiog „klebrige Feuehtigkeit
‘,

ykoiog ,.klebrig, feucht"

(^ylois-og : lett. glees, slav. *gUcb, s. u.), yXvnov' yXoiov Hes. (*yXtrf-6g : lit.

glittis usw.\ yXlyouai ,.hefte mich an etwas, verlange heftig", yXloygog

,.leimig, zah, schliipfrig
'

(vermutlich mit -go- von einem *yXloya> aus

*yXty-oy.<o)

;

lat. glus, -tis
,
gluten

,
-inis „Leim", glutino .,leime zusammen" (li aus oi,

vgl. das ablautende:) glis, -tis ,,humus tenax", glittis ..subactis levibus, te-

neris" (Bed. wie in nhd. bair. kleber ..schwachlich, schmachtig. zart"; Gdf.

*gleitos, nicht nach Pellegrini Stud. it. di fil. cl. 17, 385 mit tt aus tu zu lit.

glittis; ware lat. *glituis), air. glenim
(
*gli-nCL-nii}, cymr. glynaf . adhaereo"

(Fick II 4 120; s. o. yXivy
,
mir. gldcd „Leim" (: lat. glut-; Falk-Torp u. Hive);

alb. ngit (*gl'it~) „klebe, leime u. dgl.“ (G. Meyer Alb. Wb. 309) iiber

gl’ep „Augenbutter‘- (&. Meyer Wb. 125; vgl. dt. kleben usw.; erwiese dafiir

aber nicht idg. p, da gl'ep auch p fiir b nach lat. lippus oder einem Worte
seiner Sippe haben konnte), s. vielmehr u. leip-

,
mit Fett beschmieren";

ags. clceg (engl. clay), mnd. I lei ..Lehm 3 diin. kheg
, zaher, fetter, leh-

miger Schlamm" (grm. *klajja-: dazu nd. kleggen ,,klettei’n", Holthausen
IF. 30, 49, und vielleieht anord. klcggi ,,Yiehbremse“ als „die anhaftende",

Fick III 4
57, wenn nicht nach Petersson IF. 24, 250 zu *glogh- „Spitze,

stechen"), ablautend norw. mdartl. kli
,7
Schlamm, Lehm" (die Ableitung

mnd. Hick ,.Lehmerde" nach slick „Schlick, Lehmerde"?
,

ahd. klenan

,,kleben, schmieren" (= ir. glenim, s. o., vgl. auch nominal yklvg usw.:

klenan ist als st. V. in die c-Reihe iibergetreten
;
daher auch anord. klunna

„festhangen")
;

hochstufig anord. Hina „beschmieren“
(
*klinian

,

schw. Y.),

mit oi norw. mdartl. Heina „schmieren" (aber iiber dt. klein usw. s. unter

*gel- „hell“); mit Formans mo- (Ahnliches im Bsl. s. u.) ags. clum „klebriger

Stoff, Lehm", wozu anord. kleima „schmieren", ags. cleeman ds
,
ahd. kleimen

„leimen“;
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mit w-Formans (s. o. ykotog usw.} germ. *klaiiva~, ahd. kleo
,

Tele „Klee“

(nach dem klebrigen Saft der Bliite? Falk-Torp u. klfive ;
vgl. von der

Wzf. auf germ. -6- ags. deefre
,
mnd. klaver

,
Oliver ,.Klee“), und *kliivun-

mnd. AZte, ahd. klTwa, klla
,

nhd. Kleie (wenn mit idg. 7, so ablautgleich

mit lett. gliwe „Schleim“);

Wzf. *glei-t- in ags. cetdlpan „festkleben, anhangen", schwachstufig clipa ,

cleopa m. „Wundpflaster“, ags. c;/(V/e „Klette“ („die anhaftende“), ahd.

A/eta, kletta, kletto
,

boll. AW „Klette", nhd. klettern; auch wohl mhd. kleit,

nhd. Kleid
,

ags. da'

l

ds. (zur Bed.-Entw. s. Falk-Torp u. Idaide, anders

Wood IF. 18,44); mhd. klister „Ivleister“, anord. kllstra „kleistern“ (als

*gleit-tro- hierher, oder mit dem germ Formans -stra- von der einf. Wzf.

*kIt-, idg. glei) ; norw. klessa „anschmieren“ (?, s. o. unter *gel-d-, gle-d-).

IIpha ,.kleben; (mit der Zunge kleben =) lispelnd oder unrein reden‘\

anord. kleiss i male „stotternd" (s. auch Vf. LEWb. 2 92 gegen Yerbindung

mit bhiesas), norw. kleisen
,
klessen „weich, klebrig";

Wzf. *glei-d- in ags. elute „Ivlette“, dite „Huflattich", engl. mdartl. dote,

elite, cleat „Ivlette“, dite „Leim, Schlamm" (: lett. glide t „schleimig \verden“,

Wood IF. 18, 20, vgl. Miihlenbacli-Endzelin I 026, 627);

Wzf. *gltiblt- (slav. Entsprechungen s. u.; an sich auch aus idg. *glei-p

herleitbar, fur das aber alb. gl'ep eine nicht ganz verlaGliche Stiitze) in

ahd. kleben „kleben, haften, festsitzen", as. klibon, ags. clifian, cleofiun

„kleben, anhangen", ags. clibbor „klebend", hochstufig ahd. kliban „haften,

kleben", as. hekliban ds., ags. difan „haften", anord. klifa „klettern (sich

anheften, anklammern )“, mndl. eleven ds.
;
ahd. kliba, as. klira, ags. clife

,,K!ette“; mit -oi- ahd. kleiben ,befestigen i kleben machen)", nhd. kleiben

,,kleben, kleistern"; ags. clcefrc (*klaibrion -), mnd. klaver, Oliver „Klee"

s. o.); hierher auch anord. kleif f., Idif n. ,,steile Anhohe", ags. clif n.,

mnd. klif „Klippe‘‘, ahd. klep (-A-) „Yorgebirge", mndl., mnd. klippe f.

,.Klippe" (daraus nhd. Klippe-, Bed. nach Falk-Torp 531 aus „kleben, glatt

sein" als „glatter Felsen ", wie air. sliab ,.Felsen" zu Wz. *sleib- „gleiten“);

inwieweit in ags. ahd. klimban „klimmen, klettern" neben *gle-m-bh auch

eine nasalierte Form von *glei-bh- unterlauft, ist unklar.

Lit. gliejas 7 dant'is „klebt an den Ziihnen" (von breiigem Brot); mit u-

Formans lit. gleive's f. pi. „Schleim“, lett. glevs „zah wie Schleim, schlaff"

(ob mit e aus idg. *c[i\1 Leskien Abl. 327; liber lit. gUmes s. o. unter

*glem-), lett. glievs „schlaff‘‘ (= y/.oiog), glive „Schleim, griiner Schleim auf

dem Wasser" (: ahd. kltwa
,

s. o ); mit w-Formans (vgl. ags. clam usw.), lett.

gliemezis, gliems
,
glieme „Schnecke, Muschel"; lit. gleirna „Schleim", gleime

ds. : lett. glatma „Scherz, Schmeichelei", glaimubt „scherzen, schmeicheln.

liebkosen" (vgl. norw. mdartl. kleima „schmieren : liebkosen", schwed. Idema

„liebkosen‘); Miihlenbacli-Endzelin Lett.-D. Wb. I 621, 628f.; Trautmann

Bsl. Wb. 92.

lit. glitiis ,,glatt, klebrig", glytS „Klebrigkeit, Fischleim", lett. glits , .glatt,

nett, hiibsch"; lett. gllstu
,
glidu, glist „schleimig sein und werden", glldet

„schleimig werden -

", gleists ,,Schwatzer“ (s. zur Bed. glemza unter *glem-,

Persson Beitr. 87 f.); Miihlenbach-Endzelin I 624, 627.

si. *ghjb (Berneker 310) in russ. glej „Ton, Lehm", poln. glej ,,schlam-

miger Boden" (: gr. y/.la ; erweitert russ. mdartl. glekz
,
Schleim, Blutwasser"
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aiis *glb-ki>) ;
mit -Formans si. *glevz (: lett. glivs, yioios) in russ. mdartl.

glevo m., glevd f. ,.Schleim der Fische£

\ poln. glewiec (daneben gliwiec)

„verderben, vom Ease 4

, ablautend klr. hlyva ,.Leberschwamm, eine Pilz-

art“, serb. gljlva
,
Schwamm, Agaricus £ (usw., Berneker 303, Schulze KZ.

45, 189); mit w-Formans (s. o. yMvy usw.) russ.-ksl. glem
,
Schleim, zahe

Feuchtigkeit“, glina ,,Toiv ; mit w-Formans si. *gUmyzdzb in cech. hlemyzd'

.,Schnecke“ (Berneker 303); Wzf. *glei-t oder *glei-d- vielleicht in russ.

(usw.) glish, glista „Wurm. Regenwurm, BandwurnY (oder zu dt. gl itcn

:

Berneker 304)

;

Wzform *glei-bh- in aksl. u-ghbV a, „bleibe stecken £

,
aor. ughbq

,
ivend-

yi]aav“, uglebz (e = b) .,ivsjtdyr]v“, ablautend (*oi) russ.-ksl. tiglebVevati

,.infigere“, und (*ei) serb. glib „Kot“ (Berneker 310).

2. gel- und gUel- „verschlingen“; die Form mit vermutlicb nach Osthoff

IF. 4, 287, ZupitzaGutt. 86 durch Kreuzung von gd- mit g“er-.

Sicheres *gel- in: air. gelim „verzehre, fresse, grase‘ £

;
acorn, ghd, cymr.

gel, bret. gelaouen „Blutegel ££

,
air. gd it ds. s. K. Meyer SBprAk. 1914, 941

:

Ptc. f. auf -ntl), wozu daher wohl auch ai. jahikci „Blutegel“;

ahd. anfrk. Tceln, ags. cede ,Kehle, Hals', ags. ceolor, ahd. celur m.

,,Schlund”
-

(s. auch Falk-Torp u.kjfil); mit gebrochener Reduplikation alid.

kelk „Halsgeschwulst“, anord. kjallci m. „Ivinnbacken, Kiefer (auch Hand-

schlitten)", tiefstufig dan. kalk „Schlund, Ivehle“, mnd. kolk, kullc, afr.

kolk m.
;
,Wasserloch“ (nhd. Kolk), ags. cylcun

,
nhd. mdartl. kulken, kolksen

,.aufsto8en, speien“, wie lett gulgdties „rulpsen, sich erbrechen" (Fick III 4 4
1

,

Falk-Torp u. kulk, Miihlenbach-Endzelin I 678), womit Slovak, gig „Schluck,

Zug“ vielleicht doch geschichtlich zusammenhangt (von Berneker 310

wird dessen -g als schallnachahmend gedeutet).

Vgl. mit anderer Erweiterung schwed. mdartl. kulp „Schluck“, norw.

kulp „Wasserloch“, nd. kolpen, kiilpsen „aufsto6en“ (Fick III 4
41, Falk-

Torp u. kulp)-,

sicheres * git el nur im Gr. : belsag, -aros ,,Koder‘ £

(*de/.E-fag; daneben

ep. beikag aus *bek-fag von der einsilbigen Basis, und aol. EM. aus

*f>/.rj-yao von der schweren Wzf. *glL(c)le - ; Schulze Qu. ep. 1 02 f.
),

beke-ioor

,.Koder“, belos n. ds., bshaCco ,,Koder!£

; fikcojuds „Bissen, Brot“ (gXlo-):

y.a-{lX£-Ei, yarn-pAe-bn 4 y.axaziivu Hes. von der Wzf. *glt(c)Ie, ebenso pXeogor

(recte piedgov) 4 pados, deo/uanijoiov Hes. („pdgabgov“ ,
Fick BB. 29, 196).

P'ae-tves ' ai pbilhu Hes.;

im Guttural zweideutig: ai. gala-h „Kehle“ (wenn nieht zur r-Wz. g’Kr-,

wie im wesentlichen wohl girdti, gildti „verschlingt“ u. dgl.)
;

lat. gula

,.Schlund. Speiserohre“, vgl. im Yokal arm. klanem
,
Aor. 3. sg. ekul „ver-

schlingen“ (Hiibschmann Arm. St. I 36, Arm. Gr. I 460), wobei -u- immer-

hin eine Nachwirkung des Labiovelars sein konnte : noch wahrscheinlicher

beruht auf *gH-to-s idg. *glu-tos, das vorausgesetzt wird von aksl. ghtati

(russ. glotatb
)

„schlucken“. ghtb
, ;
Schlund“, russ. gloh>, gtolokz „Schluck,

MundvolP und vom Yerbum lat. *gluo
,
der Grundlage von higluvies ,Ivehle,

GefraBigkeit' 1

,
glTitus „Schlund“, glutio „verschlucke, verschlinge“, gluto ,

-onis „Schlummer“.

Fick BB. 6, 211, Wb. I 4 35 f., 404.
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3. gel- „kalt, frieren".

Lat. gelu (auch gelus, -us und gelum, -i) „Kalte, Frost 11

,
gelidus „kalt“,

wie gelefacere auf kiirzeres *gelo-s zuriickweisend, gelo, -are „frieren“; osk.

yeXav „7idyvrjv
li

(Steph. Byz.), gr. (?; ob italisch? fragt Boisacq 142) yeXav-

6gov ' ifvygov Hes.
;

lit. vielleieht gelmenis
,
geluma „strenge, prickelnde

Kalte“ (viel eher als „steehende Kalte u zu gelti „stechen“, Wz. g'iel- Les-

kien Bild. 467, Abl. 325); anord. Icala, kol „kalt sein, frieren 11 (unpers. m.

Acc. mik kelr), ags. calan da. (/line oder hint ccelp „ihn friert
11

)
mit a durch

Umbildung eines Kaus. *kaljan = *goleio „kalt machen 11

,
woher aucb die

impers. Konstruktion mit Acc.; ags. cile, cele
,
dele, cylc ne. chill) aus *knli

.,Kalte‘; als Ptc. dazu got. kalds, ahd. (usw.) halt, nhd. kali (dazu anord.

kelda aus *kaldion- „Quelle“, finn. Lw. kaltio

,

vgl. zur Bed. lit. saltinis

„Quelle“ zuzdl/as „kalt“; mit Ablaut, auf Grand der iiltern Form *kul-da-

des Ptc., anord. kuldi m. = mnd. kiilde f. „Kalte“), dehnstufig ags. col, ahd.

kuoli
,
nhd. kith l, wov on ags. celan, ahd. kuolcn

,
nhd. kiihlen, anord. kpla ds.,

schwachstufig anord. kul (kol) n. „kiihle Brise u
;

mit gebrochener Redupl idg. *gla-g- ( die Basis scheint also *gelax- gewesen
zu sein), anord. klaki m. „gefrorene Erdrinde“, womit lat. glacies „Eis“ (Fick

III 4 40 = Falk-Torp 526 1 unter der Annahme zu verbinden ist, daB *glagies

nach acics (und anderen Worten auf -acies umgestaltet wurde (glacies wohl
nicht nach Lewy IvZ. 40, 419 Amn. alte Zs. von *gel- und *ak- ,,scharf“).

Aus schweiz. challen „erstarren“, ags. cealer, calivcr m. „dicke Milch 11

,

mnd. kellcr ds. (Fick III 4 40, s. aueh Falk-Torp 488, 1493) folgt noch keine

ursprgl. Bed. „erstarren“ fur unsere Wz„ sondern „Erstarren“ ist zunachst

das Erkalten, z. B. von Fett; ahd. thulawa, mhd. kalwe „Schauder“ (Fick

BB. 8, 330) ist kaum „vor Schreck erstarren 11

,
sondern „sich vor Schauer,

tvie vor Kalte, schiitteln
11

. — Moglieh ist dagegen, daB *gel- „kalt, frieren“

idg. aus „gefrieren = sich zu Eis verdichten“ entwickelt war und so in

den Kreis der Wz. *y<l „ballen“ gehorte (Wood IF. IS, 40).

Lit. bei Zupitza Gutt. 143, Osthoff IF. 4, 267 (wo auch iiber das unter

*g'i< !u- „herabtraufeln“ erwahnte ai. jalam „Wasser“ und nur in Glossaren

vorliegende ir. yd „Wasser“).

tlber aksl. chlad-b „Kiihle, Kalte“ s. Berneker 393 mit Lit. (unsichere

Yermutungen fiber Anlautvarianten): mbulg. gvlots „Eis“, russ. yololh „Glatt-

eis“ stellt Berneker 322 unter Hinweis auf russ. golo-ledica, fech. holo-mrdz

„Glatteis“ iiberzeugend zu *goh „nackt, bloB“; fiber aksl. zledica „ge-

frorener Regen u
s. *ghehd- „Eis“; fiber f/deXvQog u. dgl. (Fick BB. 8, 330)

s. *pt zd- ; fiber ai . jada-h „kalt, stumpf, dumm (?)“ (Hirt BB. 24, 241)

s. *gurdo-s.

gel-, gele-, (auch *gelei-:) g(e)Iai- „hell, heiter glanzen“ und „heiter sein,.

lacheln, lachen“ (vgl. zur Bed. einerseits renidere „glanzen“ und „lacheln‘‘,

dt. heiter, und anderseits „lachende Auen, lachender Himmel“).

Gr. yeXdco (aol. yekajut, ptc. yeXaioa, epid. yarayeXapevog), eyeXaooa „laehen“,

ytXaozdg „lacherlich“, yeXaopa „das Lachen“, dor. (Pind.) yeXdvijg „lachend,

frohlich
11 (*ysXao-ryg auf Grund von *yiXag, einem Neutrum wie y.geagr

idg. *<)eld-s, aol. zu ysXog n umgebildet), yeXorg, -corog, att. gen. yeXm m.
„Gelachter“ (wohl nach yeXdco umgefai'btes *yaXcdg nach Hirt Abl. 75, 87,
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vgl. unten arm. cub; oder ursprgl. hochstufig, mit o der 2. Silbe aus c im
Nachton?)

;
yeXeiv XAjxneiv, avdeTv Hes.

;
yeXagrjg ' yah)vr\. Aaxcoveg Hes.

mit Reduktionsstufe der 1. Silbe raXa zela Nereidenname, yakrjvos „heiter,

ruhig“,
(
*yaXaa-vog), yaXrjvr] (aol. hochstufig yeXdva, Hoffmann GrD. II 311,

der darum yaXtjvt] aus *yeXdva assimiliert sein lafit?) „Heiterkeit, Meeres-

stille“ (s. auch zu alyaXoeig u. tiieis- „funkeln“; mit Schwundstufe der

1 . Silbe yXfj-vog n. „Prachtsttick“, yXqvt] „Augenstern“
;
ytei- in yXaivol’ xa

XajLijiQva/uaxa Hes., zunachst zu ahd. kleini „gliinzend, zierlich, fein“ (nhd.

Mein, in alterer Bed. noch in Kleinod ), ags. dane „rein“, engl. clean (Lit.

bei Bechtel Lexil. SS; oh lit. zleja „Halbdunkel in der Morgen- und Abend-
dammerung“ als Hochstufe ylei oder J/c -f Formans -/CL hierher nach Fick

I 4 432? oder zu yhel- „gelb“?,; mit Formans -jo- ayXa\_^]og „hell, herr-

lich“ (a- nach Bechtel Lexil. S Yorschlagsvokal? oder *dya-yXafog, Prell-

witz 2
4?), ayXata „Glanz, Pracht“, dyXat'Qw „schmiicke“ (hierher auch dyalho

„verherrliche, schmiicke, med. sich zieren, freuen“, Prellwitz 2
3, etwa mit

a- = n „sv u “! Ein anderer Yersuch bei Boisacq 5); eine Erweiterung gr.

yXav- (ob in Beziehung zu a-yXaj-ogl) mit Formans -xo- (unterstiitzt durch

Xevxosl) ist wohl yXavxog ,,blaulich glanzend“, yXavxcoy, yXavxcomg „mit

glanzenden Augen“ (eine Kurzform dazu ist yXav£ „Eule“ als „die mit

funkelnden Augen“, vgl. yXavxiocov „mit funkelnden Augen um sich

blickend“), diayXavaaco „glanze hell“ (Persson Wzerw. 147; miBgliickte

Yersuche, *glau- auch im Kelt, und Slav, zu finden, bucht Boisacq 150).

Arm. cab, gen. calu „Gelachter“ (Hiibschmann Arm. Gr. I 455, Brug-

mann Grdr. I 2 462; nach Pedersen KZ. 3S, 231 ein neutr. «s-St.? Yielleicht

aber mit u aus o — gr. *yaXwg, wofiir yeXajg), cicalim „lache“, vermutlich

(nach Petersson IvZ. 47, 289) auch cable (gen. calkan) „Blume w
.

Lett, zils „blau“ = lit. filas „grau“, lett. zllgans „blaulich“ (Prellwitz

BB. 22, 1 03 f.
;
wohl vom Blau des heitern Himmels ausgegangen, vgl. auch

yXavxog
), freilich auch mit yhel- „gelb, griin“ verkniipfbar, vgl. zur Bed.

dann flavus : blau (s. auch oben fiber lit. zleja); derselbe Zweifel auch bei ir.

gel „weiB u
; ebenso bei russ. usw. goluboj „blau“, golufo,, aksl. golqbb „Taube“,

apr. golimban „blau“ (der Yelar freilich abweichend von den obigen bait, und

arm. Wortern; Dialektmischung? Sonst zu *ghel- in lit . geltas „gelb“ usw.

;

Lit. bei Berneker 322, Petersson IF. 34, 245 f.); daB lit. gulbas, gulbis,

lett. gulbis apr. gulbis „Schwan“ (Prellwitz aaO.) mit lat. galbus n/Xcogog^,

galbinus „grfingelb“, galbulus „ein so gefarbter Yogel; CypressennuB 41 (wenn
fiberhaupt z. B. nach Persson Beitr. 170, 943, Brugmann Grdr. II 2

1, 388,

echt lat. s. Yf. LEWb. 2 332) unter *g0l-bho- zu vereinigen sei (die Yer-
schiedenheit des Farbtones konnte beim bekannten Schwanken des Idg.

in der Bed. der Farbenadjektive nicht dagegen geltend gemacht werden),

ist wegen lit. gulhinti „ruhmen, preisen 41 wohl aufzugeben zugunsten von

Verb, mit mhd. gelpfen „schreienu usw. (s. ghel- „rufen“). Ygl. Mfihlenbach-

Endzelin Lett.-D. Wb. I 676, Trautmaun Bsl. Wb. 101, wo weitere Lit.

Lat. gilvus scheint mir (vgl. LEWb. 2 341 f.) ein mit helvus identisches

Fremdwort (trotz Persson und Petersson aaO.)
;

verfehlt fiber siigillare

„durchblauen, beschimpfen 41 Prellwitz KZ. 45, 71. — Ags. culufrc „Taube 4‘

ist romanisch (Lit. bei Yf. LEWb. 2
179), und auch ndd. Icolle „weiBer Fleck

auf der Stirn von Rindern und Pferden 44 (Person aaO
) kein vertrauens-
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wiirdiger germ. Yertreter. — Air. cymr. bret. glan nrein“, gall. Glann

„FluBname“, cymr. glain „gemma tessera 11

,
mir. glaine gdithe „Windstille w

J

co ro-glanait gaitha ndaS die Winde sich legen mochten 11 (Fick II* 119)

sind wegen isl. glana „8ich aufklaren (vom Himmel)“, glan „Glanz polierter

Waren 11 besser auf *ghlan-, Wz. ghel-, zuriickzufiihren (Persson Beitr. 791).

ghel- (und ghel-), ghele- :
ghle-, ghlo- : ghla- „glanzen, schimmern, gelb,

grim, grau oder blau“.

Da in den Centum -Sprachen, in denen Palatal und Yelar nicht zu

scheiden ist, die Sippe die reichate Entfaltung gefunden hat, wird ghel-

und ghel- hier zusammen behandelt. Abzuweisen ist Perssons (Beitr. 790)

Ansicht, dafi in ghel- Entlehnung aus einer Centum-Sprache vorliege.

Ai. hdri „blond, gelb, goldgelb, griingelb, falb“, harinah „ Gazelle
11

,
Jiarit

„falb“, hdrita „gelb, griin“, Mranya n. „Gold, Geld“, hiranyaya „golden,

goldig“; auch hataka n. „Gold“? (s. Petersson Studien zu Fortunatovs

Regel 5, 8, 91 mit Lit.); dazu auf velarer Wurzel beruhend ai. ghota „Pferd“

als ursprgl. „Fuchs“? (Sommer IF. 31, 364 u. A. 3).

Ay. zaray- „gelb, gelblich, goldfarben“, zairVa „gelb, fahlgelb", zaranya-

n. „Gold u
,
earanaena „yon Gold, golden 11

,
zara m. „Galle“ (nach Bartho-

lomae Airan. Wb. 1690 < *ghehl wie lat. fell), nach der Farbe benannt

wie gr . -/o?.°s, lat.fel, an. gall usf. ; mit velarem Wurzelanlaut gsrddoksrata

„die Galle herausschneidend 11

? (s. Bartholomae aaO. 523 mit Lit.).

Thrak. tykra „Gold“? (a. Olsen IF. 38, 166f.), phryg. £ely.la - layava

Hes. (aber phryg. ykovgo^- yovaos und yl.ovgea • ygvaea Hes. nach Solmsen

ICZ 34, 39, 53 aus gr. yj.cogog entlehnt; anders Verf. LEWb. 2 448) ;
alb.

del'pere, delpne, del'bun{e) „Fuchs“, eigtl. „der Gelbe“ (s. Jokl Linguist,

kulturhist. Stud. 297 ff.).

Gr. yoko? „Galle, Zorn“, yoh) „Galle, Zorn, Widerwille, Ekel“, ylcoooz

„blatigrun, griingelb, frisch, kraftig“ (nicht aus *ykof£g6g s. Solmsen KZ.

34, 53); lat. fel, lis n. „Galle“ (f dialektisch s. Yerf. LEWb. 2 279 mit Er-

nout El. dial. lat. 163; fell- <C
*
felyi— oder ^feld— nach Baitholomae A.iraii.

Wb. 1690? vgl. noch Joh. Schmidt Pluralb. 249 und Solmsen KZ. 38,

445), lielvus „honiggelb“ (s. Yerf. LEWb. 2 362; z\v. stellt es Persson Beitr.

794 wie ahd. gelo und lit. zdvas zur Wzerw. gheleu-, ghelu), helus, (h)olus,

folus „Griinzeug, Gemiise, Kohl“ ; ir. gel „weiB“ (Pedersen KGr. I 147),

dazu *ghlo in ir. cymr. corn. bret. glan „rein“, cymr. achlan „Yollstandig“, ir.

glain „Glas, Kristall
11

,
cymr. glain „Edelstein, Juwel“ (oder die keltischen

Worte zu gel „hell, heiter, glanzen 11
? s. d.).

Aisl. gall n. „Galle, Gift u
,

ags. gealla m., as. galla st. f., ahd. galla,

schw. f. „Galle“ imit ll < In), aisl. gulr „gelb“, ags. geolo, as. ahd. gelo ds.

(<~*gclua-), got. gulp n., aisl. gull, goll n., ags. afr. as. ahd. gold n. „Gold“;

Ablautsstufe *ghle- in aisl. glcLmr „Mond“, glamsyni „optische Tiiuschung,

Illusion
11

,
schw. glamig „graugelb im Gesicht, mit eingefallenen Augen 11

,

*ghlo- ("wie in gr. ykcogog) tritt auf in ags. glom „Zwielicht, Dammerung 11

(doch ist o Yor m mehrdeutig), as. gloian, ahd. gluoen „brennen, gliihen,

glanzen 11

,
aisl. glod „Glut, gliihende Kohle 11

, ags. gled „Glut, Flamme,
gluhende Kohle, Kohle 11

,
afr. gled „Glut, Brand 11

,
ahd. gluot „Glut, glii-

hende Kohlen 11

, *ghh liegt vor in isl. glana „sich aufklaren“, glan „Glanz“,
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norw. dial, glana „schimmern, leuchten, sieh aufklaren", schw. dial, glana

„schwach leuchten, stieren, gucken“ (weiteres siehe unter den s-Er-

weiterungen).

Lit. zeliit, zeliau, zelti, lett. zel'n, zelt „griinen“, lit. zctlias, lett. zal's, pr.

saligan „griin“, lit. zole, lett. sale „Gras, Kraut", pr. snlin Ace. „Kraut“,

lit. zcilas „rot“ (von Rindern), lit. zilas „grau“, lett. zils „blau“, lit. zelvas

„grunlich“, lett. silts „Gold", ostlit. zeltas „golden", lit. zleja „Zwielicht,

Halbdunkel“, Trautmann Bsl. Wb. 364, 368 (oder zu *gel- „hell, heiter,

glanzen"? s. d.); lit. tulzis „Galle“, durch Metath. aus *zult\s; lett. zult-s ds.

aksl. zelem „griin“, slov. selen, bulg. zelem, skr. zelen, cech . zeleny; russ.

selenyj

,

poln. zielony ds. (vgl. ai. hiranya „Gold“ Meillet, Etudes 436); aksl.

selije „Gemiise“, russ. zelje „Kraut, Heilkraut“, slov. zelje

,

bulg. zele „Griin-

gemiise, Kohl“, skr. zelje „Grunzeug“, tech, sell „Kraut, Kohl") poln. side

„Kraut“, russ. sold „Asche“, bulg. sold „Holzasche, daraus gekochte Lauge",
poln. zola „ausgelaugte Asche" (Zubaty Arch. f. slav. Phil. 16, 420); aksl.

slakz „Kraut“, russ. slulc „Gras", bulg. slakz „Ort, wo das Gras iippig

hervorsprieBt", zlakove „Graser, Kriiuter"; aksl. zlaio „Gold“, russ. soloto,

slov. slato, bulg. zlato, skr. slcito, cech. slato, poln. sloto ds., russ. zolotdj,

slov. slat, cech.slaty, poln.zloty „golden"; aksl. shcz „Galle“; bulg. zhcka
„Zichorie“

(z in volksetymolog. AnschluB an zelem usw.?)

Daneben ghel- in lit. geltas „gelb“, lett. dzeltet „gelb werden“, pr. *geltaynan
(Ci. fur gelatynan

)
„gelb“, lit. geltonas

,

lett. dseltans, dzelfdns „gelb"; lit.

gelsvas „gelbblond, falb", aksl. ri/a/a „gelb“, russ. zoltyj, slov. zolt, skr. zut
,

cech .zlutij, poln.bitty ds.
;

aksl. zhtb "Galle", russ. zolcb, slow, zoic, bulg.

zhcka ds. und „Zichorie“ (vgl. zhcka), skr. zuc, cech. zinc, poln. zola ds.

Wurzelerweiterungen (s. Persson Beitr. S76f.) mit Dental:
*ghldd- in ags . gladerian .,splendeseere", ptc. „flavus“;

ghlcnd(h')- „glanzen, schauen, blicken“ (Zupitza Gutturale 174, Pers-

son aaO., Trautmann Bsl. Wb. 92 f.) in air. adgleinn „er belehrt“, ingleunat

„vestigant“, foglimm „ich lerne“ (glenn- < *glendn- s. Pedersen KGr. I 157,

II 539), glese „glanzend“
(
<_*glendtio-); norw. dial, glctta ,.gucken", glett

„klarer Fleck am Himmel", schw. dial, glanta „hervorschimmern, ein wenig
offnen", glanta „Lichtstreifen zwischen den Wolken, kleine Offnung", mhd.
glinzen „schimmern, glanzen", ahd. mhd. glanz „glanzend", ahd. mhd.
glenzen „glanzen"; schw. glindra „glitzern“, mhd. glander „glanzend,

schimmernd“, glander m. n. „Glanz, Schimmer".
Russ, gljaddh „schauen, blicken“, si., skr. gledim, cech. lilvdim, hledeti ds.

und aksl. gledati „fttenetv
u

,
slov. gledati, bulg. gledam, skr. gledam, gledati,

acech. hladati, poln. glqdac „sehen, schauen" (weiteres bei Berneker
SlEWb. 302 f.).

Hierher ghladh -, g hid dh- „glanzend, glatt"? (Persson Wzerw. 1 88 r

Verf. LEWb.2
343, Zupitza G. 174, Fick III 4 147, Trautmann Bsl Wb. 91).

Lat. glaher „glatt, unbehaart, kahl" (zum Lautlichen s. Yerf. IF. 19, 103,

Sommer kritische Erlauterungen 52 ff., Persson Beitr. 295 f.); aisl. gladr

„glatt, glanzend, froh", gledia, glada „erfreuen, unterhalten", ags. glad

„glanzend, schimmernd, froh, erfreulich, angenehm", gladian „glanzen,

schimmern, glanzend machen, streicheln, trosten, erfreuen", afr. gled „glatt“,

as. gladmod (= ags. glcedmdd) „frohlich“, ahd. glat „glanzend“, mhd. glat
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„glanzend, glatt“ ;
mit Intensivgemination mhd. gJaiz „Kablkopf, Glatze“

(vgl. mhd. ghtze „Glanz und Kahlkopfu
).

Lit. glodus
,

glodnas „glatt anliegend, glatt gestrichen, sanftu
,

glodziu
,

glosti „polieren, schleifen, glatten“, glostyti „streicheln“, lett. glastu, gldstit

„streicheln, mit der Hand sanft iiberfahren u
,

pr. glosto „Wetzstein“ (lit.

glaudits s. aber unter *gel- „ballen“); aksl. gladzk* „glatt, eben“, russ.

glddkij glatt u
. si. gladdk „glatt, wohlgenahrt“, bulg. gladzJ,7> „glatt, poliert“,

skr. gladak
,
cech. ldadky, poln. gladki „glatt, schon, niedlich“, russ. gladith

„glatten, platten, streicheln“, si. gladiti, bulg. gladja
,

skr. gladiti, cech.

hhditi
,
poln. gtadzic ds. (vgl. Berneker SlEWb. 300).

Weiter mit Nasalinfix glilendQi) (s. Pick III 4 147) in ndd. glandern

„schliddern“, glander „Eisscholle“ (ganz fraglich die Zugehorigkeit von

ags. glindrian, fc/rglendrian „verschlingen“ von Falk-Torp bei Fick aaO.

als „gleiten lassen“ gedeutet); norw. gletta, schw. mda. glinfa „gleiten“

(vgl. oben gktta „gucken“ und Hellquist Ark. f. nord. Fil. 14, 24); lit.

galanda, galasti „scharfen, schleifen“, lett. galuods „Wetzstein w
,

pr. glan-

dint „trosten u
,
glands „Trost“ (vgl. Bezzenberger BB. 5, 168 und zur Be-

deutung oben ags. gladian u. a. „streicheln, trosten“.

Labialerweiterungen ghleb- liegen nach Fick III 4 147, Falk-Torp 328

in aisl. glepia „zu Fall bringen, storen, hindern, verleiten, verfiihren“ (aisl.

glo/p und glap „Hindernis, Storung“ daraus retrograd gebildet), aisl. glapna

„verderben, nutzlos werden“, norw. mda. gleppa
,
glapp „gleiten, fehlschlagen“,

aisl. glcepa „verleiten“, gldpr n. „Fehltritt“, glopr „Tor“ vor. Fraglich.

Lit. glembii
,

glebti „ glatt, schliipfrig werden“ s. u. gel- „ballen“.

s- und s^-Erweiterungen:
Ir. glass „griin, grau, blau“, cymr. glas „blau“, bret. glaz „griin“, gall, glastum

Pflanzenname (s. Pedersen KGr. I 79); lat. germ, glesum „Bernstein“, aisl.

glesa „glanzend machen, verzieren u
,
norw. dial, glds „AnbIick, Schauen,

Fisch mit grofien Augen u
,

glosa „funkeln, leuchten, blicken, nach etwas

sehen u
,

schw. glosogd „glotzaugig w , isl. gloreygdr „mit funkelnden Augen“,

glora „funkeln“ (weiteres s. bei Persson aaO. 791); aisl. gler n. „Glas“, ags.

glcer m. r electrum“, glees n. „GIas“, afr. gles
,

as. glas
,
gles n. „Glas u

,
ahd.

glas „Glas und Bernsteinu ,
as. glaso „Grauschiminel“, mhd. glast „Glanz u

,

glanst ds., glanster „Funke u
,
mengl. glaren „glanzenu

,
mnd. glaren „glanzen,

gliihen“.

ghlei- liegt vor in gr. yklm „warm oder weich werden, schwelgen, iippig

leben“, yhatv

w

„rinnen, warm machen, erweichen“, ykiago? „warm, lau“;

lat. laetus „fett, iippig, fruchtbar, heiter“ (zweifelhaft s. Yf. LEWb. 2 407,

Persson Beitr. 303)

;

ir. gle, cymr. gloew „glanzend, klar“ (< *ghlij- siehe

Pedersen KGr. I 67), cymr. gledd „gruner Rasen“; anorw. glja ,,glitzern“,

afr. glia „gliihen“, ags. glam „Glanz“, as. gltmo „Glanz“, ahd. glimo
,

gleimo „Gluhwiirmchen“, mhd. glimen „leuchten, glanzen“, glimmen „gliihen,

glimmen“, glimsen, glinsen ds., norw. dial, gllna „glanzen, stieren“, schw.

glina „lacheln“, glena „leuchten, scheinen, sich aufklaren, lachen.“

glileis-: aisl. glissa „spottisch, lachen", ags. glisian in glisigenda wibba

„Gliihwiirmclien‘\ glisnian ,,leuchten‘‘, afr. glisia „schimmern, blinzeln“,

mhd. glistvrn „funkeln“, norw. dial, gllsa „glanzen, schimmern“, schw. glisa
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ds. (und weiteres bei Persson Beitr. 794); nasaliert mhd. glinsten „glanzen“,

glinster „Glanz“.

ghle id-: Gr. yhdy „Weichlichkeit, Uppigkeit, Luxus", yXidav „weich-

lich, iippig sein", got. glitmunjan „glanzen“, aisl. glita, glitra „glitzern“,

glit n. „Glanz", as. glltan „gleiBen“, ahd. glizzan „glanzen", glitzen Inten-

siv dazu, gliz „Glanz, Blitz", glizemo ds., ags. glitenian, ahd. glizinon

„schimmem".

Hierher wohl auch ghleidh- „gleiten“. (Zur Bedeutung vgl. oben
*ghladh~, bes. norw. gletta, schw. glinta „gleiten“.)

Ags. glldan „ausgleiten, fallen", glidder „schlupfrig“, afr. glida „gleiten“,

as. glidan „labi", mhd. gllten „gleiten“, glit „Ausgleiten, Fall" (s. Fick

III 4 147.) fiber lit. glitiis „glatt“ s. unter glei- bei gel- „allen".

ghleu- und ghlou- : ghlu- vielleicht in gr. yJ.o(f)os, ykovs „griingelbe

oder hellgriine Farbe", ylor] „junge Saat, junges Gras“, yAo(f)eg6g „griin,

friseh, kraftig" (so Persson Beitr. 794, der zw. aueh helu-os usf. analysiert,

was aber besser als Bildung mit dem fur Farbenbezeichnungen typischen

Suffixe -uo- aufgefafit wird); lat. luridus „blaBgelb, fahl, leichenblaB“ (Yf.

LEWb. 2 448, Sommer kritische Erlauterungen 60 f., unten II 388 gegen
Persson Beitr. 302); ferner in ir. gluair „klar, rein“, cymr. glo „Kohle“,

corn, glow, mbret. glou
,
abret. glaou (s. Pedersen KGr. I 63).

Got. glaggwd „genau“, glaggwaba „sorgsam“, aisl. glqggr, glfiggr „klar,

deutlich, genau, sorgfaltig, geizig“, aschw. gluggutter „scharfsichtigu
,

ags.

gleaw „scharfsichtig, klug“, as. glau, ahd. glau „klug, einsichtig“, ndd. glau

„hellbUckend, scharfsichtig, klug“, aisl. gluggr „Lichtoffnung, Fenster“,

aschw. glugger ds. (unwahrscheinlich und kompliziert ist Brugmanns —
Grdr. I 2 260, 331 A., Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1897, 23 A., IF. 16, 500 —
Zusammenstellung dieser Worte mit lit. zvelgiu, zvelgti „blicken“, vergleiche

Trautmann BslWb. 374).

*ghlou- in aisl. gloa „gluhen, glanzen, leuchten", ags. glowan „fulminare“

(hierher konnte auch an. glod usw. gehoren, s. o. unter *ghlo-), aisl. himin-

glwva „Tochter Aegirs und der Ran" (Yerkorperung der Woge).

*ghlU-

:

norw. dial, glyma „finster, drohend oder lauernd blicken", schw.

dial, gluna, glyna „starr, scheel blicken“, dan. dial, glyne „stieren“, ostfries.

glumen „verdeckt und heimlich nach etwas sehen und lauern“, mnd.
glumende „tuckisch, bosartigw

.

Dazu s-(s<-)Erweiterungen:

Ir. glms „Licht, Helligkeit“, aisl. glys „was glanzt und schimmert, Glanz,

Putz, Staat“, mhd. glosen, glosten „gliihen, glanzen", gloste „Glut“, mnd.
gluren „lauern“, engl. to glower „finster blicken, starren", norw. dial, glyra

„seitwarts blicken, schielen, blinzeln", aisl. glyrnur „Katzenaugen“

;

glilud-: mengl. glouten, engl. to glout „starren, betriibt oder miirrisch

aussehen", to gloat (< *glotian

)

„hamisch blicken, anstarren, anglotzen",

aisl. glotta „grinsen“ (glott „Grinsen“ daraus neugebildet), mhd. nhd. glotzen.

Ygl. im allgemeinen Curtius 202, Yanicek 92, Fick I 4 54 f., 416, 436f.,

II 4
112, 1 1 9 f

. ,
333, III 4 101, 146 bis 150, Trautmann BslWb. 83f., 364

f,

368, 372 und bes. Persson Beitr. 790ff., 876f.

W aide, Etymoloulsches WSrterbuch. I. 41
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, auch in Yogelnamen. Ygl. die ahnlichen Sehall-

wurzeln gal-, gel-.

Gr. ysXldcov „Schwalbe“ (zum Formans -dcov s. Brugmann II 2
1, 470;

das den hellen Schall malende -l- erinnert an mhd. glien „schreien, bes.

von Raubvogeln44

,
s. z. B. Prellwitz 2

225), redupl. gr. xlyXy, syrak. nryfjXa

„Drossel44 (xiyU^w „zwitschere, kickere“);

aisl. gjalla st. Y. „ertonen“, ags. giellan at. Y. „schreien“, ahd. gellan „tonen,

klingen, schreien44

,
nhd. gellen (-11- aus -In- oder allenfalls -Is-, wenn nicht

rein schallmalende Konsonantenscharfung); anord. gala (Prat, got) „schreien,

krahen, singen“, ags. as. ahd. galan „singen; auch incantare, behexen, be-

zaubern44 (nach Brugmann IF. 32, 180 — vgl. auch Grdr. II 2
3, 121 f.

—
germ. Pras. mit -a- auf Grund eines Pf. mit idg. o); got. goljan „griiBen,

begriiBen44 (eigentlich „*zurufen 44

,
wie afries. gala ,,jagen“ eigentlich „das

Wild durch Geschrei aufstobern44

; dehnstufiges Iterativ, vermutlich Deno-
minativ, vgl. Brugmann IF. 32, 190 Anm. 1, Grdr. II 2

3, 264), anord. g~pla

„vergniigt machen, trosten, beruhigen44

,
norw. mdartl. gjfila „schmeicheln 44

(dieselbe Bed.-Ent. in bulg. gal's „liebkose, verzartle 44

,
das nicht nach

Prellwitz 2 510 zu gr. yXioo „werde warm und weich, prunke, bin iiber-

miitig“); ahd. guol-llh „prahlend“, urguol „beriihmt“; aisl. gola ,.heulen“

;

ahd. as. galm, mhd. gain), gelm „Schall, Ton, Larm, Gerausch", ahd.

nahti-gala „Nachtigall“, aisl. galdr m. „das Singen, Zauberlied' 1

,
ags. gealdor

n. „Zauberlied“, ahd. galdar
,

kalter und galstar n. ds., aisl. gallr, gjallr

„klingend“; o-stufig (wie got. goljan) russ. galitb-sja „verspotten“, mdartl.

galiicha, gah f. „Spafi, Gelachter“, nagalih „taktmaBig schreien, singen,

bei der Arbeit44 (usw
,

mit z. T. starker Bed.-Yerschiebung, s. Ber-

neker 292; nicht wahrscheinlicher zur Wz. gal-, zu der aber abg. glasz

„Stinime“, glagolati „sprechen“).

6-Erw. : ags. gielpan st. V. „prahlen“, mhd. gelpftn, gelfen „schreien,

singen, prahlen -4

,
aisl. gjalp „Prahlerei“, ags. gielp ds., as. gelp ,,Trotzrede,

Hohn 4i

, ahd. gelph „Trotzrede, Prahlerei“, adj. ,,lustig, ubermiitig44

,
schwed.

mdartl. galpa „schreien, von gewissen Yogeln“, as. galpon „laut schreien,

prahlen“, dan. gylpe, gulpe „schluchzen, wie ein Rabe schreien 44 (mit germ.

b aisl. gjalfr „Wellengetos“, mnd. gelve „Woge 44

,
ndl. golf ,,'W’elle

44

,
mdartl.

galveren, golveren „schallen, heulen 44

); lit. gulbinti „riihmen, preisen44

,
daher

wohl auch lit. gidbas, -is, -e „Schwan44

,
apr. gidbis ds. (Bezz. GGA. 1898, 554,

Berneker 322, Trautmann Apr. 344; nicht besser zu *gel- „hell 44

,
s. d.).

Dentalerw. germ, gelt- : isl. gelta (*galfjan
) „bellen- 4

,
ahd. gelzon „die

Stimme horen lassen, aufschreien44 (Fick III* 131). Fick III* 131, Falk-

Torp u. gait stellen zu letzteren auch aisl. gqltr, galti „Eber44

,
gyltr, gylta

„Sau“, ags. gilte ,.junge Sau44

,
mnd. gelte „verschnittenes Mutterschwein 44

,

ahd. galza, gelza f. „verschnittenes Schwein 44 und ai. hudu-, huda- m.

„Widder' 4

(
ghldu-),

hunda m. „Widder, Hausschwein 44

, hunda „das Knistern

des Feuers44
. Fiigt sich im Guttural (yh) und (trotz des wohl nur zu-

fallig anklingenden hunda, s. auch Uhlenbeck Ai. Wb. 361 u. huduk
)
auch

in der Bed. nicht; daher eine selbstandige Sippe wohl ganz anderer

Gdbed. Wohl zum Folgenden gehorig.

Ygl. Persson Wzerw. 195, Fick III* 130, 131, 132, Boisacq u. xl'/Xrj,

erneker aaOO.



ghel- — ghelad- 629

ghel- „schneiden"?

Ai. hala m. n. „Pflug“; arm. jlem ,,furche, pfliige" (Hiibschmann Arm.
Gr. 1471); ags. gielm „Garbe“ (Uhlenbeck PBrB. 27, 120).

Dazu moglicherweise idg. gheltlo-, ghltlo- „Werkzeug zum Schneiden",

nach Niedermann IF. 15, 105 f. einerseits dissimiliert zu *ghrtlo- in lat.

furcula
;
,gabelformige Stiitze", wenn daraus furca „zweizinkige Gabel,

gabelformige Stiitze" retrograd gebildet ist (doch ist deren Bedeutung der

Etymologie nicht giinstig, s. Yerf. LEWb. 2 328, wo weitere, ebensowenig
uberzeugende Deutungsversuche verzeichnet sind) und lit. zirkles „Schere“,

lett. zirlclas „Schafschere“, andrerseits zu *ghelto- in got. gilpa „Sichel“

s. Uhlenbeck aaO., unwahrscheinlich Holthausen IF. 20, 317f.

Sicher nicht hierher gr. a/allg „holzerne Gabel als Stiitze aufgerichteter

Jagdnetze" s. u. II 591 unter *(s)qel-.

Isl. geldr „gelt, keine Milch gebend", gelda „kastrieren" usf. gehort wohl
nach Lessiak ZfdA. 53, 146 zu *ghel- „schreien“, geldr also ursprgl. „be-

schrien, verzaubert" (zu einer Wurzel ghel- „schneiden“ gestellt von
M. Olsen IF. 38, 1 68 f

. ,
der auch (phryg. ?) /a7./ot Name der (verschnittenen)

Diener der Kybele hinzuzieht). Hierher aisl. goltr „Eber“, usw.? s. S. 628!

Nicht unwahrscheinlicher als die gegebene Kombination ist Scheftelowitz’

IF. 33, 141a 1, und Peterssons LUA. 1916, 75, Heteroklisie 155 Zusammen-
stellung von hala mit arm. jol „Pfahl, Stock, langer Zweig usf.“ und lit.

zuolis „Stiick Holz, Baumstamm“.

ghel(e)gh- „Metallbezeichnung (Eisen, Bronze, Kupfer)“.

Aksl. *zelezo in zelez(b)m ,,eisern“, skr. zeljezo
,

russ. zelezo „Eisen“; lit.

gelezis und zem. gelzts, lett. dzelzs, ostlett. dzelezs
,
apr. gelso f. „Eisen“; wahr-

scheinlich in Zshang mit gr. ^aAxd?, kret. xav/og „Kupfer, Bronze" ( : Xah-
xlg : Koh/Jgl). Ygl. bes. Schrader Sprvgl. 3 II 65, Feist Kultur 200, Boisacq

s. v. Das x von steht dem Yergleich nicht im Wege, da xav/og
auf *yah/og als gemeinsame Yorstufe weist. Vermutlich stammt das Wort
aus einem fremden (etwa dem pontischen ?) Kulturkreise; auch die einzig-

artige Abstufung der 2. Silbe im Bsl. (vgl. Trautmann Bsl. Wb. 83) mag
auf versch. Substitution im Fremdworte beruhen. — Kretschmer Einl. 167

A 3 verbindet /akxog (eQv&Qog II. I 365) als „rotes Metall" mit ydAxt],

~/aX/r], xal/rj „Purpurschnecke“, dessen wechselnde Form ebenfalls fur

Entlehnung spricht; vermutlich stammt auch dies Wort aus derselben

Gegend wie /ahxog, das dort demnach nach der Farbe benannt gewesen
ware. Im Bsl. ware die Bezeichnung von der Bronze auf das Eisen iiber-

tragen.

Nicht einleuchtend will Persson Beitr. 31 A 2, 792 A 2 %a/.xog, xal/rj als

echt idg. Wort zu ghel- „griin, gelb“ (lit. zalas freilich „rot ‘, vom Rind-

vieh) stellen, wobei fur den bsl. Yelar auf lit. geltas, gelsvas ,,gelb“ usw.

zu verweisen ware.

ghelad- „Eis“.

Horn, /alalia „Hagel“; aksl. zledica „gefrorener Regen", sloven, zled

„Glatteis", klr. ozeleda „Regen mit Schnee, Eis auf Baumen", poln. zlodz

„Schneeregen, Glatteis". Solmsen AfslPh. 24, 579.

41*
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Ai. hlddate „kuhlt sich ab, erfrischt sich", pra-hlada- m. „Erfrischung,

Erquickung“, wozu hrada- m. „Teich, See“ (Uhlenbeck Ai. Wb. 363) sind

im Gutt. (gh-), Yokalismus (ai. 3 Dehnstufe zu Hochstufe a) und in der

Bed. unvereinbar; unsichere Erwagungen dariiber bei Berneker 393; mit

gr. yayXdQm „klatsche, platschere', y.tyXaba (Pind.) „rausche, brause'
- (Fick I*

56, 438) sind sie kaum zusammenzubringen (s. Boisacq 423 m. Lit. auch
xiber anklingende Worte).

gelebh- ,,schaben", u. zw. teils ..sehabend aushohlen", teils „schabend

glatten, hobeln" (..geglattete Stange, Balken").

Gr. yXayor „hohle aus, scharre aus, haue aus, schnitze aus", yXaq>v

,
Hohle, Grotte", yXacpvgo

g

.,ausgeh6hlt, hohl; behauen, geglattet, poliert
1

;

poln. wy-giobir
,

imperfektiv -glabiac ,.aushohlen", sloven, glqb-am, (-Ijem),
-ati „aushohlen; auswetzen; nagen", globem, globsti

,

aushohlen, schnitzeln",

globura „benagter Knochen ", bulg. glob m. ,Augenhohle‘‘. russ. globa „Quer-

balken, lange Stange' -
', mdartl. globka „Balken, Steg"; serb. glab-am, -ati

,,nagen“ (Bezzenberger BB. 27, 153, Berneker 305 f.). Neben diesen an
sich auf idg. *gldbh- oder auf idg. *globh : glbh- zuriickfiihrbaren Worten

steht ein damit unter *gelebh-, gelobh- (wohl nicht *gelabh-) vereinbares

*gelbh -, *golbh- in aksl. zlebz, russ. zolob usw. „Krippe, Rinne", ru9s. zelobih,

sloven, zlebiti ..auskehlen" 1
)
und air. gulban „Stachel", mir. gidba „rostrum“,

acymr. gilb „foratorium“, gilbin „acumine", ncymr. gylf, -in, -ant ,.Schnabel -

',

acorn, geluin „rostrum -'' (urkelt. *golb-), Persson Beitr. 77 (siehe auch 65

Anmerk. 1 und \Vz. gel-, geleb(h)- ,,ballen“ gegen Siitterlin’s, IF. 4, 105,
Yerbindung von gulban usw. mit dt. Kolben). yXacpco : zlZbv, wie ygdfpoj ;

Kerbe.

geli-, gll- „Maus u. dgl.“

Ai. giri-h, girikd „Maus“ (Lex.); gr. yaXerj
(
*g,lej-a

,
ursprgl. „die maus-

artige") „Wiesel, Marder", woraus entlehnt lat. galea, ursprgl. „*Haube aus
Wieselfell" (vgl. tender] xwerj), dann „Lederhelm; Haube auf dem Kopf
afrikanischer Hiihner" (auch galerus „Pelzkappe, Perucke" ist, wie das
gr. Suffix -7]qos lehrt, als ganzes einem unbelegten, vielleicht nur im unter-

ital. Griech. lebenden *yaXrjQog entlehnt)
; lat. glis, gliris „Haselmaus, Bilch-

maus, Siebenschlafer" (diese Flexion vermutlich nach mils, muris).

Osthoff Par. I 183f. m. Lit., Yf. LEWb. 2 332, 345. Benenunng des Tieres
als „Nagerin. gefraBiges Tier", Wz. *gel- „verschlingen“, ist denkbar.
Anders Schrader RL. 955 (

yaXfj zu yaXoarg auf Grund des Marchens von
der Yerwandlung eines Wiesels in eine junge schone Frau; aber ein *yaXefa
stunde der nur o(ti) : (w) zeigenden Sippe von yaXocog ablautlich recht fern).

Der einfach velare Anlaut von yaXerj verwehrt Schrader’s KZ. 30, 472
Anreihung auch von cymr. bele „Marder, Zobel" (s. *bhel- 3). Zu yaXerj

aus dem Gr. auch yaXt-ayxcov (zur Bed. s. Solmsen Beitr. 225 f; yaXi- ~
ai. giri-), ferner yaXeorpig

,
yaXeofidoXov .,Taubnessel“, eigentlich „Wieselauge“

(Lit. bei Yf. LEWb. 2
332), wohl anch yaXiov ds. (von Fick BB. 28, 108

hingegen wegen yaX.a-z/xov Xayavov ayotov Hes., „die Milch gerinnen
machend, Labkraut", mit letzterem verbunden).

‘) Anders, aber niebt uberzeugend Strekelj AfslPh. 27, 71 f.
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gehli- „Wein“.

Gr. yaXig, -10g ,,ungcmischter Wein", att. yaXl-xodog ds.; maked. (?)

xaXi&og' olvog Hes.; thrak. ftlat • 6 olvog Hes., Schrader KZ. 30, 484 f.,

Boisacq 1049. Yermutlich voridg. Balkanwort.

g( e)lon- ,
Schwester dea Gatten".

Gr. *yaXcofog in hom. dat. sg. und nom. pi. yaXoco
, g. pi. yaXomv

,
att.

yaXcog, gen. yaXco „Mannes Schwester", lat. glos, gloris ,.Mannes Schwester,

Frau des Bruders" (s. Gundermann AflL. 12, 413 f.), spatksl. zzhva, acech.

selva, serb. zaova „Mannes Schwester" (Curtius Gdz. 5 173f., Yanieek 83), wohl

auch arm. tal ,,Mannes Schwester" (nach Bugge KZ. 32, 27 fur *cal nach

taigrl oder nach Pedersen KZ. 39, 347 aus *glo- fiber *tslo -, mit

Yokalentfaltung *tal(o .
.) ?).

Phryg. yeXagog • adeXtpov yvvrj Hes., auch ydXXagog ' (pQvyiay.ov ovofia

(? s. Solmsen KZ. 34, 39) wfirde, wenn hierhergehorig, die sonst nur im

Lat. belegte Bedeutungsverschiebung zu ..Bruders Schwester ‘, ferner nicht

palatalen Guttural zeigen, was Solmsen KZ. 45, 98 durch EinfluB des t

rechtfertigen mochte (?), wiche endlich auch in der Stammbildung ab, so

daB seine Verwandtschaft hochst fraglich ist.

Solmsen Stud. 107 geht von einem mit jiargcog „Yatersbruder‘, firjTgmg

,,Muttersbruder“ (gen. -coo? aus -coyo?) parallelen kons. St. *ydXco[u]-g aus,

der Hbertritt (nur der Kasus obliqui?) in die o-Dekl. erfahren habe; ob

nach dem Yorbild von vvogl Yiel eher scheint yaXcofo-g wie vvog ein

altertfimlicher fern. o-St. zu sein; im Slav, liegt ein alter rt-Stamm zzhj,

G. zzhve vor, der mit lat. glos verglichen werden konnte. War *snusbs ur-

sprfinglich ein Abstraktum „Yerbindung“, so konnte *g(e)louos allenfalls

als „Heiterkeit“ zu *gel- .,hell, heiter glanzen" gehoren, wenn fiberhaupt

die Anschauung, die sich in franz. belle-sceur auspragt, als so alt gelten

darf.

ghel-ou „Schildkrote“, nach der Farbe benannt, s. Heillet Msl. 14, 376,

Etudes II 268, Yf. LEWb. 2 279; daran braucht der Anlaut nicht irre-

zumachen, denn auch ghel- ,.gelb
a kommt mit velarem Anlaut vor.

(Die verschiedenen Erklarungen ffir den Anlaut durch Entlehnung
oder analogische Beeinflussung oder ganzliche Trennung von ghel-

, ;
gelb“ — Zubaty BB. 17, 337 f., AfslPh. 16, 420, Wiedemann BB. 27,

219 — erfibrigen sich also.)

Gr. yeXvg „Schildkrote, Lyra", yeXtdvrj ds., aeol. yeXvva. (s. Bechtel Gr.

Dial. I 50, 62 f.) ysXevg * xidaga Hes. {*gheleul Brugmann Grdr. 2 II 1, 210,

IF. 17, 487); aksl. zehvb, russ. zolm, si. bulg. zelva, skr. z'lva
,

cech. zelva,

poln. zdlw ,,Schildkrote“ (Trautmann Bsl. Wb. 84).

Zweifelhaft das unbelegte ai. harmula, harmuda.

Curtius 199, Fick I 4 417, Trautmann aaO., Persson Beitr. 735.

gliel-ond-, ghol-nd- ..Magen, Gedarm". (Eine Yermutung fiber das alte

Paradigma bei Petersson Heteroklisie 228 A 1.)

Gr. yoXadeg „Eingeweide, Gedarm“, yoXixeg ds.
;

aksl. zelqdzkh ..Magen“,

russ. zehidok, si. zelbdec
,

skr. zeludac, cech. zaludek, poln. zoladek ds. (da-
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gegen besser za si. zelqdb „Eichel'
£

gestellt von Zubaty AfslPh. 16, 420,

Bruckner KZ. 45, 49 und S1EJP. 665).

Hierher auch (nacb Fick I 4 419, Zupitza G. 174) ags. glendrian, for-

glendrian „verschlingen“?

Ygl. Bezzenberger BB. 2, 154, Fick aaO., Brugmann Grdr. 2 II 1, 468,

Trautmann Bsl. Wb. 82.

gheluna „Kiefer \

Gr. /eXvvrj „Lippe, Kinnlade", dazu vielleicbt auch yeUog „Lippe‘‘, aeol.

(nach Choerobosc.) yeXXog, wenn aus *yeXvog^ s. Wharton Etym. gr. 132,

147, Solmsen KZ. 29, 352 (dagegen wird es von Hirt Gr. Element. 297 zu

ai. hasrdh ,,lachend-‘ gestellt; jedenfalls nicht nach Stokes BB. 9, 87 zu

ir. bei
,

s. Osthoff IF. 4, 276), aisl. giqlnar ..Kiefer'*, schw. gal ,,Kieme,

Kiefer ‘, dan. gjcelle ds.

Wharton aaO., Fick III 4
131, Falk-Torp 319.

ghelgh- ,,Driise“.

Arm. gelj-kh ,.Driisen“ (Hiibschmann Arm. Gr. I 433; der auffallige An-
laut erklart sich durch Dissimilation s. Meillet Msl. 13, 244f., Liden arm.

Stud. 71 u. A. 1. 2); ostlit. gelezuones, gelezaunes, gelezunes „Driisen, Kropf"

;

ksl. zleza, russ. zelezd
,

slov. zleza, ceeh. zleza, zldza „Druse“ (iiber cech.

hliza ,,Ahsze6 * s. Meillet aaO.\ poln. zolza ds.

Bugge KZ. 32, 5, Liden aaO., Trautmann BslWb. 84.

ghel-to „gelte, zahle*
£

.

Got. fragildan ,,vergelten, erstatten 1

*, usgildan „vergelten:<

,
aisl. gjalda

„bezahlen, entrichten, vergelten, wert sein
:

‘, ags. gieldan
,

ahd. geltan „zu-

riickerstatten, bezahlen, vergelten" (urg. geldo), aschwed. gjalla ds. (*$elpd);

got. gild n. ,,Steuer, Zins", aisl. gjald „Erstattung, Bezahlung, Ersatz, Lohn,

Strafe", ags. gield „Bezahlung, Ersatz, Abgabe, Opfer", ahd. gelt „Bezah-

lung, Yergeltung, Ersatz, Opfer usw.“, nhd. Geld got. gilstr n. „Steuer ‘,

ahd. gelstar „Opfer, Steuer" ; aus nd. gellen = gelten stammt lit. geliuoti „gelten ‘

;

aksl. zledq zlesti (zladq zlasti) ,
vergelten, zahlen, biiBen" ware, wenn ur-

verwandt (so Trautmann Bsl. Wb. 82 f. m. Lit.), ein ^(7»)o-Praesens neben

dem germ. -/o-Praesens, ward aber von anderen (s. Osthoff IF. 4, 268 f)

als Lw. aus urg. 5eldo gefaSt. Dagegen Trautmann aaO. Weitere Be-
ziehungen fehlen; ai. ghatate ,,ist eifrig, bemiiht sich; gelingt, ist moglich,

paBt, verbindet sich" (Fortunatov BB. 6, 216) ist in seinem Bed.-Yerhaltnis

nicht durchsichtig (Dhlenbeck Ai. Wb. 84 halt es fur mind, neben grath-

natil); das spate hntta-h
,
Markt" (aus *harta-ly, Uhlenbeck PBrB. 30,

276 f.) gehort eher zu har- „nehmen".

Einen Wurzelansatz g'ihel- (ware doch wohl germ. (3)wel-) stiitzt weder

gr. TsXdog (s. u. tel- „aufheben“) noch otpelXm (ark. £o-<ph]xooi) „schulde,

bin schuldig" (s. Osthoff IF. 4, 268). Air. gell n. „Einsatz, Pfand", gellaim

„verspreche“ stehn nach Thurneysen bei Osthoff aaO. und Pedersen KG.
I 136 vielmehr im Ablaut zu air. glall „Geisel“.

Die obigen Yerknupfungen ganz oder teilweise bei Fick BB. 6, 212; 16,

290; 17, 322, Wb. I 4 416, II 4 113, III 4
1 31 f., Falk-Torp u. gjceld (Lit.);
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Kritik bei Osthoff aaO. *slel- ,,schuldig sein“ nieht nach Siebs KZ. 37,

320 s-praefigierte Form unseres ghel-.

gheldh- „begehren“.

Ai. gfdhyati (= serb.-ksl. zfozdq) „ist gierig, verlangt" (fiber eine ange-

nommene andere Bed. „holt aus, scbreitet weit aus“ s. u. gliredh- „schreiten“),

grdJinu-h „gierig‘‘, grdhra-h „gierig, heftig wonach verlangend", gardha-h

(= aksl. gladz) „Begierde ‘.

Serb.-ksl. zfozdq, zfoditi ^esiderare", skr. hidlm, zudjeti „verlangen, sich

wonach selinen"; aksl. gladz>, russ. golodi „Hunger“. J. Schmidt KZ. 25,

73, Trautmann Bsl. Wb. 87 f.

Die Zuruckfuhrung der ar. Worte auf ein idg. gherdh- (z. B. Zup. G. 176

m. Lit., Yf. LEWb. 2 u. horior
,
gradior, Feist GWb. 2 162) kann sich weder

auf lit. gardiis „wiirzig, wohlschmeckend" sttitzen, dessen Bed. nur ge-

kunstelt zu vermitteln ware (eher als „beiBend, pikant" zu slay, gonka

„bitter“ — s. u. g'iher- „hei£S“ — unter formellem. z. T. auch semasiologi-

schem Anschlufi an saldus
),

noch auf air. gorte „Hunger“ (auch nir. gorta,

also mit idg. t
,

nicht aus dim herleitbar; vielmehr nach Pedersen KG. I

33 zu mir, gout „bitter“, slav. gonk* ds.)
;

endlich weicht got. gredns

„Hunger“ von ai. gardha-h in der Vokalstellung ab (s. u. gher- „begehren“).

ghes- „essen, fressen, verzehren" s. unter ghos-.

*

gheslo- „tausend 1 '?

Ai. sahasra n. „Tausend“, sahasriya „tausendfach“, av. hazanora n.

„Tausend“, np. hazSr
,
woraus arm. hazar entlehnt (Hubschmann Arm. Gr.

I 174); gr. jon. yeiXioi
,

aeol. ysXXioi, att. ytXioi (-iXi- < -eli- s. Wacker-
nagel IF. 25, 329), fiber das unerklarte aeol. -/jXXyoTvg s. Brugmann-Thumb
254 mit Lit.

Die zuerst von Fick (zuletzt Wb. I* 55, 437) behauptete Yerwandtschaft

ist auf zweierlei Weise moglich: 1 . sahasra ist ein Kompositum mit idg.

*sm, sei es, dad man dieses a) mit Fick, Joh. Schmidt u. aa. als ,.eins“,

oder b) mit Brugmann IF. 21, 10, Grdr. 2 II 2, 47 zw. als „zusammen mit‘-

oder c) nach dem germ, sin- als „groB, gewaltig“ fibersetzt. 2. Das gr.

arische Wort fur tausend ist mit Jacob Grimm, Brugmann aaO., Wacker-
nagel sprachl. Enters, z. Homer 8 A 4, Hirt idg. Gr. Ill 314 eine Weiter-
bildung von idg. *seghes-, bedeutet also ,,Kraft(hundert)“. Gegen 1 a, b
und c spricht die Schwundstufe srn (Wackernagel zuletzt aaO.), gegen
1 a, b auBerdem die Bedeutung. Bei 2 ist gr. yihoi nur auf komplizierte

Weise zu erklaren (Versuche bei Brugmann aaO. und Wackernagel aaO.).

Abzulehnen ist Sommers IF. 10, 216ff., 11, 323 f. Heranziehung von lat.

mille aus *smi ghsll, eigentlich „eine Tausendheit" s. unten u. *sem- ,,eins“

1 u. 3 (II 488 u. 491).

ho Partikel und Praep.

Aksl. za „hinter; an; fur, wegen (Akk.); hinter (Instr.); wahrend, an

(Gen.)“, auch Praefix, als adnom. Praep. beim Akk. „hinter etwas hin; fur.

avxi; bei vergleichenden Zeit- und Raumangaben", beim Instr. „hinter;
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ursachlich : wegen“, beim Gen. (Abl.?) „ursachlich : wegen, vor; zeitlich ; an“;

ostlit. a-zii (az vor Yokal) „hinter, fiir“
(
*a-zuo

.

vgl. azuo-t „anstatt“, ostlit.

azuomarsa „Yergessen“, lett. az- in azuots = ostlit. azuntys „Busen), u-zuo-

(ostlit. uzuogana „Ackerbeet“), dial, uz- (tiz-valkas „Bettbezug“), uz mit Gen.

„hinter“, mit Akk. aksl. rwzz, ,,fiir, anstatt, avri“. adnominal beim Akk.
(verschieden ist kaum — vgl. Trautmann Bsl. Wb. 336, wo Lit. — vzz-

„hinauf‘‘, lit. uz- Praeverb „auf, hinauf, zu“, trotz Brugmann II2
2, 904);

lett. aiz „binter“ (*oi-gh

-

oder ai-gh-), adnominal beim Akk. und Gen.

(Abl.?). Wahrscheinlich arm. z-, o-z- Yerbalpraefix, adnominal beim Akk. bei

Zeitangaben und Yergleichen, beim Instr. „um, neo'G, beim Gen. „an“.

Genaueres bei Hiihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 14ff., Brugmann II 2
2,

846 ff. (m. Lit.; aber germ, ga- wohl zu *kom. Aksl. zath „das Hintere,

hinterer Teil“ entweder zu za, vgl. pre-(h, na-dz, oder zu av. zadah-, gr. y6-

Savo

s

„SteiB“). Beziehung zu der unter ghe, glio besprocbenen Partikelgruppe

mit anl. g(h) ist erwagenswert, insofern obigen Worten ein mit letzteren

zshangender Pron.-St. g(h)o- zugrunde liegen konnte (si. za lit. *zuo, viel-

leicht auch arm. z kann als Instr. g(h)o dazu sein, lit. uz daraus verkiirzt,

slav. mzz nach andern Praep. auf -a umgebildet).

ghoilo-s „aufschaumen(d); heftig; ubermiitig, ausgelassen, lustig".

Ahd. geil, as. gel „ubermiitig, uppig, kraftig", nhd. geil (mnd. geile „Hoden“,

nhd. Biber-geil
;
mnd. geile, nhd. Geile „Dung, Diinger"), ags. gal „aus-

gelassen, iibermiitig, schlecht", mhd. geilen „lustig machen“ = got. gailjan

„erfreuen“;

lit. gailas „heftig“, gailiis „jahzornig, wiitend, rachsuchtig; scharf, beiBend

(von Essig, Lauge); bitter (von Tranen); mitleidig" (in letzterer Bed. unter

Einmischung eines zu got. qainon gehorigen W ortes nach v. d. Osten-Sacken

IF. 24, 239 ff.? oder mit Ablautentgleisung zu giliis „schmerzhafta
,

gelti

„stechen, schmerzen" nach Trautmann Bsl.Wb. 75?);

aksl. dzelo (zelo) „o(p6dga, ).lav“, a^ech. zielo „sehr“, russ. do zela „sehr“.

Wohl auch gael. gaol „Liebe“, mir. gdel „Yerwandtschaft“ (gegen eine

andere Auffassung s. u. ghei- „gahnen“, wo auch iiber ai. helate „ist leicht-

sinnig, sorglos", das auch im Palatal nicht stimmt, es muBten denn die

bsl. Worte „westidg.“ Guttural haben).

Ablautend und z. T. mit der vielleicht urspriinglichsten Bed. „auf-

schaumend" (die freilich auch umgekehrt aus „heftig, hitzig
a gewinnbar

ware) aisl. gil-ker „Garbottich“, norw. gil, gJl n. ,.Bier im Garen“, ndl.

gijl ds., gijlen „garen“, auch, wie mnd. glim, „begehrlich sein“.

Zup. G. 171 m. Lit., Falk-Torp u. geil (mit weder durch den Gutt. noch
durch die Bed. empfohlener Ankniipfung an ghei- „gahnen“), gildkar, Feist

Got. Wb. 2 136.

gou- „rufen, schreien" (goua-, gu-).

Ai. gavate (nur Dhatup.) „tont“, Intens. joguve „lasse laut ertonen, spreche

laut aus", jogu- (g. pi. joguvam)
laut singend", gavs-gu-yati „stoBt Freuden-

schreie aus“ (: gr. yoyyv'Qea „murre, gurre 1

,
NT.?, dies eher zu ai. gunjali

„summt, brammt“, s. unter *gang- „spotten“).
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Gr. yo[f]og „Klage**, yodm „wehklage*', yoyg, -yrog „ein Klagender;

Zauberer (incantator)**

;

ahd. gikewen „nennen, heiBen**, age. cTegan „rufen“
(
*kaujan); ahd. kuma

f. „Wehklage“, kiimen „klagen", kumo. nhd. kaum, ahd. mhd. kume „(*klag-

lich, klagend) schwach, gebrechlich*', abd. kumig „schwach, krank“, mnd.

kume „matt“, ags. cyme ,,zart, fein, schon“, schwed. (gotl.) kaum n. „Geheul,

Jammer*'; norw. dial, kauka „das Yieh mit Rufen locken“; als Grundlage

von Tiernamen in mndl. cauwe „Dohle‘*, abd. kaha, ka „cornix*, dan. kaa

„Dohle“, ags. ceo „Alpenkrahe“ (*kava ,
Pick III 4 45) und in ags. cyta

„Rohrdommel, Gabelweihe**, mhd. kiitze, nhd. Kauz „Eule**, vgl. mit gleichem

Formans norw. kyte „prahlen*‘, mnd. kuten (daraus mhd. kilten, kiuten
)

,,schwatzen, prahlen** (s. Falk-Torp 612, 1505; ebenda 525, 1497 iiber

nd. koter aus *kautarja-);

lit. gauja „Rudel von Hunden, Wolfen**, gaudziu
,
gausti „heulen**, gaudiis

,,wehmiitig**, lett. gauda „Geheul“ (Wood PBrB. 24, 529), lett. gailst

„jammern“, gavilet „jauchzen*' (die bait. Worte konnten auch zu *ghau

„schreien“ gehoren, z. B. in anord. gaud „Bellen*‘)

;

aksl. govon „Larm**, govoriti ,,larmen“ (russ. usw. auch bes. „sprechen“),

wozu russ.-ksl. gvorz (*gzvorz) .,Wasserblase“, poln. gwar
(
*gzv-arz) „Larm,

Gerausch** (s. Berneker 339), dehnstufig cech. havofiti ,.reden, plaudern**, poln.

gaworzyc „ds., larmen, murmeln, stammeln, krachzen**, gaweda „Schwatzer“,

klr. hava „Krahe“ (vgl. o. germ. *kdua), sloven, game „Kiebitz“, und auf

Grund eines *gou-ta „Rede“ mit demselben Formans wie govon auch russ.

gutor „Unterhaltung, Scherzrede**, giitorifa „reden, plaudern -

. — Unsicher:

air. guth (*gu-tu-s) „Stimme“ (wegen u wahrscheinlicher zu ai. hdvate, ptc.

-huta- ,.rufen**, s. Ost.hofF IF. 4, 286).

Ygl. Curtius 5 477, Fick I 4 36, 406, Bugge BB. 3, 119, Zupitza GG. 146,

Persson Wzerw. 197, Beitr. 897. Trautmann Bsl. Wb. SOf.

yoog, cTegan ist nicht nach Schulze KZ. 27, 605 mit ai. hdvate nach Art

von iyd>, ik : aham zu vereinigen. — Vereinigung von yoog
,

yoaoo mit

fSorj, f)od(o (Aufrecht KZ. 1, 190) unter einem Ansatz *g'iou- >
wobei /os-

sein y aus einer Tiefstufe yv- = g',iu- bezogen haben miiBte (s. Boisacq 125)

ist aufzugeben; fiorj wird idg. b enthalten, wie z. B. lat. butio „Rohrdommel“,

das nichts mit ags. cyta zu schaffen hat (gegen Zupitza GG. 81), s. Wz.
*6m- „schreien“. — Ob lat. gavia (at) „Mowe“ einer ahnlicben Schallnach-

ahmung wie klr. hava, germ. *kaua entsprungen, oder aus y.avag ,,Mowen-

art“ umgestaltet sei, ist unsicher.

ghou- „wahrnehmen, beobachten, Riicksicht nehmen auf“.

Aisl. gCi „auf etwas achten, sich um etwas kummern**, got. gaumjan

„bemerken, sehen, seine Aufmerksamkeit richten auf'*, an. geyma .,beach-

ten, sorgen fur, hiiten**, ags. gteman ,,Sorge tragen fiir, sich kummern um“,

as. gomian „Acht haben auf, hiiten** (mit gen.), ahd. goumen „sorgen fiir,

hiiten** (mit gen.;, aisl. gaumr und gaum in gefa gaum at „auf etwas

achten, Sorge tragen fiir**; ahd. gouma st. schw. f. in gouma u. goumun

neman „aufmerken auf** (aus dem Germ, stammt lett. gaume „Geschmack“,

friiher nur in der Yerbindung gaume nemt „wahrnehmen, beobachten, sich

merken**, jetzt auch frei verwendbar, gaumet „sich merken, beobachten,



636 ghou-ros — gouax - (gauax-?) : gu-

schmecken", s. Miihlenbach-Endzelin I 61 1 mit Lit.), daneben as. goma
,
anfkr.

goume, ahd. goiimci „Mahlzeit, Gastmahl“, wovon as. gdmian ,.bewirten“,

ahd. goumen und goumon „erquicken und schmausen". (Die Bedeutungs-

verhaltnisse sind im einzelnen noch zu klaren; daS von gouma „Mahlzeit“

auszugehen sei, bat Rooth, Altgerm. Wortstudien 16ff. nieht bewiesen,

s. Slotty IF. 46, 369.) Dazu ablautend ags. ofergumian „vernachlassigen“,

as. fargumon „versaumen“, isl. guma „acbten auf".

Aber aisl. gaita „Waehe balten, bewachen, hiiten“ nicht mit Fick III 4

121 <*gawatjan
,
sondern am besten mit Noreen Urgerm. Ltl. 201, Kock

Ark. f. nord. Fil. 13, 164, Wadstein IF. 5, 32 und Neckel Eddaglossar 68

< *gaahtjan.

Aksl. govejq
,

goveti „verehren“, russ. govetb „sich durch Fasten zum hi.

Abendmahl vorbereiten, fasten' -
', slov. dial, goveti „murrisch scbweigen“

(s. Strekelj AfslPh. 28, 485, der aber falschlich darin die Grundbedeutung
der Sippe sucht), bulg. goveja „fasten, durcb Schweigen seine Ehrfurcht

bezeugen", skr. gbvijem, govjeti „gehorchen“, eech. hoveti
,;
begiinstigen,

schonen, nachseben". Aus dem Russ, stammt lit. gaveti „fasten“, lett.gavbt ds.

(s. Briiekner Slav. Fremdw. im Lit. 83, 171).

Fernzuhalten sind trotz v. d. Gabelentz u. Brugmann Ber. d. saehs. Ges.

d. Wiss. 1889, 47, Grdr. I 2 600, Meillet Msl. 8, 280, Hirt Abl. § 456, Wood
Publ. Mod. Lang. Ass. 14, 326, Berneker SlEWb. 339 lat. faveo (s. u. *bheu
II 144), trotz Zupitza G. 172 lat. foveo (s. Yf LEWb. 2 311 f.) und trotz

Meillet aaO., v. Patrubany KZ. 37, 428 arm. govern „lobe“ (siebe Pedersen
KZ. 38, 199; 39, 389).

Ygl. Zupitza aaO., Fick III 4
121, Falk-Torp 314 mit 1469 und Persson

Beitr. 721 f. (mit Lit).

ghou-ros „furchtbar“ und „voller Furcht‘

.

Ai. ghord ,.furchtbar, grausam, bose“, n. „unheimliche Gewalt, Zauber-
macht“, (fernbleibt ir. gilr „scharf, schmerzhaft11

, trotz Stokes IF. 12, 126); got.

gaurs „betriibt‘
-

,
gauripa ,.Betrubnis“, gaurjan „kranken“, ahd. gorag „elend,

arm, gering '. (Nicbt zu entscheiden ist, ob ags. grornian
,

as. grornon
„klagen, trauern", ags. gryre, as. gruri ,.Schreck, Grauen“, ags. grorn ,,traurig

‘

bierhergehoren, da sich ihr Yerhaltnis zu gornon, gnomon nicht klarstellen

labt; abzulebnen v. Grienberger WSB. 142, 8, 96).

Klruss. zinyty „betruben‘, 'zurba ,,Sorge“, russ. zuritb „ausschelten“.
(Anders gebt Petersson IF. 24, 253 von skr. zuriti se „sich sputen“ aus
und vergleicht es mit an. keyrci „spornen, antreiben, scblagen, stoBen“;
nicht iiberzeugend.)

Schade 2
1, 276, Fick I 4 41, 203, 417, III 4 121, Zupitza G. 172, Wacker-

nagel ai. Gr. I 144.

Zweifelhaft bleibt, ob *ghouros zu ghau- „rufen ,schreien“ zu stellen ist.

Fernzuhalten gr. arpagog „kraftlos, schwach" (trotz Prellwitz s. v.) und
Xfbofxm s. u. *gheu- „giefien“.

gonax
- (oder gauax ? :) gu- „Hand; ergreifen, einhandigen".

Av. gava du., gavo a. pi. ,,Hande“; gr. *yvfa oder kons. *yv-g „Hand“
vorausgesetzt von ey-yvaco „handige ein, verlobe; med. verbiirge mich
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(= gebe meine Hand worauf)", eyyvrj ,.Biirgschaft“ („Einhandigung eines

Pfandes"; davon pegeyyvog ,,Sicherheit gewahrend". syeyyvog „Biirgschaft

bietend"), eyyvog „Burge" (nicht Kurzform zu den beiden vorigen Zs
.,

Prellwitz KZ. 46, 171, sondern unmittelbar von byyvaco), vnoyvog, vnoyviog

„(unter den Handen =) bereit, frisch", augiyvog {byyog >, nach Prellwitz

KZ. 46, 171 .,von der Hand umschlossen = handlich" (nicht nach Bechtel

Lexil. 40 „auf beiden Seiten etwaa geschwungen" : Wz. *geu- „biegen‘),

appiyvigEig (''Htpaiatog) „mit Geschicklichkeit begabt" auf Grand eines

*aju<piyvi) -Handlichkeit" (Prellwitz aaO. 169ff; nicht nach Hehn und

Bechtel KZ. 45, 227 f., Lexil. 40 -der zu beiden Seiten ein Krummholz,

yvrjg, hat"); unsicherer by-yv-g ,.nahe‘‘ (wie commimist), fyyv&i, eyyv&ev und

peoorjyv, -yvg „inmitten“ (,,zwischen den Handen' ? andere Deutungen

beider verzeichnet Boisacq 212, 629).

Av. gunaoiti ,.verschafft“, gaona- m. ,,Gewinn", zunachst (Bartholomae

Altiran. Wb. 504) zu:

lit. gdunu, gdatl „erlangen, bekommen" (gdudyti ,fangen"), apr. pogaunai

,.empfangt“, inf. pogaut
,
ppa. gamins „empfangen"

,
lett. garni, gut

,

haschen,

fangen", guvejs „Gewinner", lit. gauklas ..Erwerb" (auch guvus, gavits

„gewandt, geschickt'? Zweifel bei v. d. Osten-Sacken KZ. 44, 15/ f., IP. 33,

264, 271 wegen mnd. gauwe, gouwe „rasch, schnell von Begriffen, klug"

;

ebda. iiber slav. Anklange; aksl. o-, po-gymati „betasten“ aut Grund eines

*gy-ma „das Anfassen"?).

Arm. kufk „Weinlese, Erntezeit"? (
:*gu-tho-; Petersson KZ. 47, 270).

Ygl. Bezzenberger BB. 4, 321 f., Anm. 2 (wo Ankniipfung an *geu- „biegen“;

„hohle Hand ‘, vgl. u. a. eyyvaXtfeiv „einhandigen‘" und die Parallelen bei

Liden Arm. St. 120; „ergreifen" dann erst von „Hand“ aus oder wie dt.

„sich beibiegen"?), Bezzenberger-Fick BB. 6, 237, Prellwitz BB. 21, 163.

gobho- „Meer‘\

Arm. cov, aisl. leaf „Meer"? s. u. gep(]i)-, geb(h)~ ..Kiefer".

ghom- „Stall‘\

Arm. gom ,,Schafstall
a

,
adan. gamine „Stall, Schafstall, Hiirde ,

nschw.

dial, gamma ,,Kuhkrippe“, norw. gamme ,,Erdhutte‘‘, an. gainrni ,,Erdhiitte

bei den Finnen", schweiz. gdmmeli „kleine Scheune oder Hiitte auf den

Weiden" (Schw. Idiot. II 299), pomm. gamm „Haufe von Ziegelsteinen,

die zum Trocknen aufgesetzt werden“ (s. DWb. IY 1, 1212).

Die germ. Worte nicht mit Torp Sprogl. hist. Studier tillegn. Unger 185,

Falk-Torp 298 zu ghSom „Erde ‘.

Liden Arm. Stud. 13— 16.

gong- (geng-?) ..Klumpen, Geschwulst, Knorren; klumpig, verdichtet 1
".

Gr. yoyygog ..Auswuchs am Stamm von Baumen, bes. Olbaumen, Knorren:

Meeraal (viel massiger und dicker als der FluBaal; daraus lat. gonger,

conger ds.), yoyygdivrj „angeschwollene Halsdruse (Kropf?), Knorren ", viel-

leicht yoyycov • pcogog Hes. (,,feist und dumm ‘?) yoyyvXog ,,rund, gerundet "

(wenn -vXog Suffix wie in otgoyyvXog, dyxvXog; oder als yoy-yv-X-og zu Wz.

*geu- „krummen“, s. Persson Beitr. 936) mit yoyyvXig, yoyyvXt] .Rube"
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allenfalls yiyyig etwa „Rfibe“, yiyyidiov
;
,eine Art Hohrriibe" (wenn aus

*yeyyi- assimiliert; der Anklang an lit. zinginis ,,eine Pflanze, Calla pa-

lustris" und die ai. Pfianzennamen jmgirii, jhinjhika
,
Fick I 4 147 zw., ist

gewifi zufallig).

Ausffihrlich liber die gr. Worte Solmsen Beitr. 213 £f
. ;

bier 219 Anm. 1

und 231 auch gegen Anreihung des zu ygaiva), ygaco „fresse‘- gehorigen yay-

ygaiva ..fresscndes, krebsiges Geschwfir“, aber auch lat. gingiva , Zahn-

fleisch“ kaum als „mit Buckeln versehen“ oder „festestes Fleiscl!' hierher

(s. Yf. LEWb. 2 342).

Anord. kokkr „Klumpen“
(
*gongu-s

;
dagegen ist ahd. kankur

,
nhd. Ranker

„Stengelkrankheit bes. der Nelken“, Kluge KZ. 26, 86, das lat. cancer

..Krebsgeschwfir', z. B. Solmsen aaO. 219 Anm. 1), sna-kokkr „Schneeball •,

auch anord. vatn-kakki „Wassereimer“ (s. dazu Falk-Torp 560 unter Kok III).

Im Germ, auch vielleicht verwandte "Worte fur „winden, biegen“

schlechthin:

mnd. kinke
,

norw. mdartl. kink
,

kinke „Windung oder Ohr bei einem
Tau“, kink auch ,.kleine Biegung, verachtliche Bewegung des Kopfes“

r

mnd. kinke auch ..gewundenes Schneekenhaus", alter dan. kanke, kankre

.,den Kopf in den Nacken werfen“, norw. mdartl. kank ..Drehung, Knoten
im Faden, Unwilligkeit“, westflam. konkel „Wirbel, Mahlstrom“, ahd. knn-

kala
,

nhd. Kunkel ,,Rocken“ (wegen ahd. konakla ist Vermischung mit

mlat. conucula
,
Demin, von colus anzunehmen; s. zu diesen germ. "Worten

noch Falk-Torp unter king, kingelvcev
,

kink, kok III, auch kogle). Doch
konnen diese auch mit intensiver Konsonantenhartung an die ahnliche

germ. Wz. *kang- (s. *gengh~) angeschlossen werden. Bei Ausscheidung
dieser Worte und der ohnedies zweifelhaften yiyyig, yryyidiov ware furs

Idg. bloB *gong- mit o und einer Bed. „Gescbwulst, Rnorren, Klumpen ‘

gesichert. Yiele weitergehende Anknfipfungen aus dem Germ, unter einer

zweisilbigen Basis germ. *kenag, -k versucht Schroeder Abl. 32 f. (z. B. an.

knakkr „FutS unter Stfihlen, Scheme! 1

,
dt. Knecht, KnocheT).

Lett, gungis ..Auswuchs, Knorren, Knoten“ (Zupitza Gutt. 149, Mfihlen-

bach-Endzelin I 683), lit. giinga „Buckel, Ball, Klumpen“, gungulgs „Ball“,

gungu
,

giingti „sich krummen“, gunginti „langsam gehen, von einem
buckeligen, gekrfimmt gehenden Menschen“ und mit Palatal

(
*gong-

, gungr

s. Solmsen aaO.) si. *gqsh in russ.-ksl. gush, russ. gustoj ,,dicht, dick“,

poln. gqsty „dick, dicht, dicht nebeneinandeP’ (usw., s. Berneker 341),

bait, gunz- in guzijs „Kropf bei Yogeln, Adamsapfel, Kopf des Oborschenkel-
knochens; Kohlkopf', guziu gtizti

,
sich zusammenballen, einmummeln; sich

zur Erde setzen (vom Huhn, das die Flfigel ausbreitet)“, guzeti „(zu-

sammengekauert) unter den Flugeln, im Nest, in der Warme liegen“,

guzinti ,,unter die Flfigel, an einen warmen Ort setzen; gebtickt gehn (von

alten Leuten)“, refl. „sich zusammenkrfimmen, bucklig sein“, guzineti „ge-
bfickt gehn“, gusia ,,Lager, Nest eines Huhns, einer Gans“, [-si-gust^s

„sich eingehfillt habend“, apr. gunsix „Beule“ (braucht nicht aus poln.

*gqzik entlehnt zu sein, s. Berneker 343, Trautmann Apr. 344, wie aller-

dings lit. giizas, giisikas JBuckel, Drfise Knorren“ u. dgl. aus dem Poln.
stammt, s. Solmsen und Berneker aaO.); slav. gqz- (sloven, und poln. auch
guz- mit noch ungeklartem u

,
s. Berneker aaO., wenn niche von idg. geu-g.



s. u.) in serb. guz „Hinterbacke“, guzica ds., russ. guz, guzd, guzo „das

dicke Ende, Schnittende der Garbe, das dicke Ende eines Balkens", guzica

„SteiB, Sterz, Biirzel der Yogel; rundes stumpfes Ende des Eis", poln. alt

gqz, gqz „tuber“, gqsic sie „sich kriimmen“ (mit u heute guz „Knopf,

Knorren; Knoten, Knirps", guza „Hinterer“), slov. goza „Hinterbacke,

Hinterer" (mit u guza „Hinterer, Hocker‘) u. dgl.

Wegen sloven, poln. u und der bait, -un- (> -ft-) Formen (die aber als Re-

duktionsstufe eines o-farbigen *gong- vielleicht normal waren) nimmt Persson

Beitr. 937 fiirs SI. Miscbung von *gong- und *geug-, gug (Erweiterung von

*geu- „krummen“) an, vgl. isl. Jcjuka „Knochel“, norw. kjtika „Knorren,

Knoten, Zapfen“, kokle, kukle „Klumpen“ usw. (Persson 113, Falk-Torp

unter kongle), lit. giizas Knorren" (Kurschat), und fur bait, gmiz-, guz- Entste-

hung aus solchem nasalierten *gn-n-g- (allenfalls auch *gug~), was immerhin
beachtenswert ist, da bait. Formen mit hochstufigem *gong- fehlen. Auch
die auf velares g endigenden bait. Worte wie lett. gimgis konnten einer

parallelen Erweiterung *geu-g- zugeteilt werden, vgl. lit. gugd „Knopf am
Sattel, Buckel, kleiner Buckel", guginti „aufbauschen“, gaugaras „Gipfel“

(von Trautmann KZ. 43, 169 mit norw. kjuka verbunden), russ. guglja,

poln. guga „Beule“.

1. gol-, debnstufig gol-, red. g0l- „liegen; Lager, Tierlager, Lieggrube"

vielleicht in gr. ymkeog „Hohle, Grube" (ob auch „Schlupfwinkel, Lager
des Wildes"? mindestens zweifelhaft, s. Solmsen Beitr. I 217 Anm. 2, und
darum die Zugehorigkeit zu den folgenden Worten in Frage stellend);

lit. guolis „Lager-, Ruhe- oder Schlafstatt von Tieren uud Menschen", lett.

guol'a .,Lager, Nest"; lit. guliu, gulti „sich legen, zu Bette gehn", lett. gult

,sich schlafen legen", lit. guliu, gul'eti „liegen“, lett. guVa „Lager, Schlafstelle",

lit. gulta, guile. „Tierlager“ (FickI 3 569, I 4 408, Trautmann Bsl.Wb. 93 f.);

aschwed. holder (= aisl. *kollr aus kolpas), norw. mdartl. hold, kuld m.

und f. (*koldo)
„ein Wurf von Tierjungen, ein Nestvoll Eier, Kinder aus

derselben Ehe (eigtl. demselben Bette)" (Liden IF. 19, 335 f.);

arm. kalat „Hohle, Schlupfwinkel oder Lager wilder Tiere, von Schlangen,

Drachen" (Liden Arm. St. 84 f., wo auch Lit. liber abweichende Deutungen
der hier genannten Worte).

guolis (und allenfalls das auf *gdle%-os zuriickfiihrbare yoked?) mit der bei

i-St. haufigen Dehnstufe, bait, gul-, arm. kal- aus Red.-St. g0l-; nicht ganz

ausgeschlossen ware allerdings ein Ansatz *gol- : *gol.

Wegen lit. gvalis (Szyrwid) = guolis, gvald, gvalu Adv. „liegend“, gval-

scias = gulscias „liegend", gvaTmi lord = gulsciu kartell£ tvora (Kvedar

-

na
,
wo uo zu u gefiihrt hatte) will Trautmann KZ. 42, 373 die Wz. als

*guol- (Dehnstufe *gol- aus *gudl- mit idg. Yerlust des u; gul- dann = idg.

*gul-) ansetzen; mir scheinen die lit. j/wiZ-Formen einzelsprachliche Er-

klarung zu heischen. Ygl. aber Trautmann Bsl.Wb. 93 f.— Abweichend deutet

Solmsen aaO. ycokeo? und Persson Beitr. 1 07 auch lit. guolis aus *go[u]-l-,

letzterer gvalis aus *gu-ol-, unter weiterer Ankniipfung der Sippe an *geu-

„biegen‘ als „sich zum liegen niederbeugen, niederkauern, so daB Ablaut gegen-
uber ahd. kiol, gr. yvkio? (yavko?) usw. bestiinde (o[)(J : cm ; u). Mit Ablaut d[>l\

: u rechnet auch Meringer und Brugmann (s. IA. 14, 47) unter Annahme einer
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Wz. gu- „liegen“, fiir die aber weder ai. vanar-gu- „im Walde sieh herum-
treibend (liegend?)", noch ey-yog angeblich „anliegend“ Gewahr bietet.

Bei Ausschaltung von ycoAco? konnte auch idg. g'iol- angesetzt werden;

dieses etwa nacb jacere : jacere mit gr. fiaXXsiv usw. (s. *gi
i.el- ,.herabtraufeln“)

zu vereinigen, bliebe aber trotzdem hochst unsicher.

2. gol- „Zweig, Ast“.

Russ, gohja „Zweig“ (usw., s. Berneker 326); arm. kofr „Ast, Zweig“
(Meillet Msl. 11, 185).

ghos- „essen, fressen, verzehren".

Ai. ghas- „essen, verzehren" in 2. s. aor. aghas, 3. pi. aksan
,
Perf. jaghasa,

jaksuh
,
woraus nach Wackernagel KZ. 41, 309 das Praes.jdksiti, ptc. p.

in agdhtid „ungegessenes essend", spater jaghdd
,
sagdhi „gemeinschaftliches

Hahl“ (vgl. Joh. Schmidt KZ. 25, 67, Kritik 55), spater jaghdi s. Wacker-
nagel aaO., gliasmard „gefraBig“, ghasana n. ,.das Yerzehren", ghasi m.

„Nahrung“; av. gah „essen, fressen (von daevischen Wesen)“.

Lat. hostiu „Opfertier, Opfer“, wovon hostire ferire (Paul. Fest. 73 ThdP.),

als ursprgl. „Opferschmaus, das zu verzehrende Opfer"? (kaum erweist

hostire mit dem unbelegten ai. ghasrdh „verletzend“ zusammen eine schon

idg. Doppelbedeutung der Wurzel „fressen u. verletzen", siehe Giintert

IF. 32, 394).

Nicht hierher lat. *horire, das sieh mit aurire vermischt hatte, s. unter

*aus- „schopfen“ (oben S. 27 f.).

Lett, goste „Schmaus“ (? Nicht bei Hiihlenbach-Endzelin!), Fick I 4 204.

ghosti-s .,Fremder, Gast“.

Lat. hostis „Fremdling (alat.), Feind, bes. Kriegsfeind" (dazu hospes, -pitis

,.Gastfreund“ aus *hosti-potis „Gastherr“; iiber anklingende andere lat.

Worte s. Yf. LEWb. 2 371); got. gasts
,

aisl. gestr „Gast‘, ahd. as. gast
,
ags.

giest „Fremdling, Gast";

abg. gosh „Gast‘' (Entlehnung aus dem Germ., erwogen von Solmsen
Unt. 203, wird durch die Bed.-Obereinstimmung keineswegs nahegelegt,

da auch lat. hostis urspriinglich einfach den Fremden bezeichnete; eher

konnte dasYorhandensein eines anderen, wegen lit. svezias „Gast“ gewili alter-

tiimliehen Wortes fiir „Gast", *sth, s. *se- Reflexivpronomen, angefiihrt

werden, allenfalls auch die Fay’sche Wzetymologie, woriiber unten. Zu
gosh wahrscheinlich auch abg. gospodb ,LIerr‘ usw. als Kiirzung aus gosh-

pot-, -d-, s. Berneker 334ff. m. reicher Lit.).

Sehr unsicher ist die Anreihung von gr. att. £hog, jon. £elvog, kor. gevfog

,
Fremder, Gastfreund" auf Grund eines Praesens *ghs-enu-o (s. Kretsch-

mer KZ. 31, 414, Brugmann IF. 1, 1 72 f.), dehnstufig alb. huai „fremd"

twohl aus *ghsen-. s. G. Meyer Alb. Wb. 154, Pedersen IF. 5, 85, Brug-

mann I 2
, 582, Jokl IF. 37, 93; nicht iiberzeugend legt Zupitza BB. 25, 94

beiden Worten ein zu ir. set „Weg“, got. sinps „Gang, mal" zu stellendes

ksenuo „reise, wandere" zugrunde, wobei aber der Anlaut ks- nur auf givog]

huai aufgebaut ist).
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Mir. gall „Auslander“, cymr. gal ds., gall. Gallus, Gallia (Fick II 4 108

zw.) bleiben jedenfalls fern. Yon den Yersuchen, den idg. Ursinn des

Wortes zu erraten (s. Yf. LEWb.2 370f., Giintert IF. 32, 394), bleibt er-

wagenswert die Ankniipfung an die Praep. *eghs „ex“ als *(e)yhos-sti-s

„auswarts befindlich" (Fay Min. 1907, 38 f., AlPh. 34, 37); die Guttural-

frage ware glatt, wenn slav. gostb aus dem Germ, stammte iden Palatal

von eghs nach Fay der in *ghos-stis ausgeschalteten Wirkung des anl. e-

zuzuschreiben, ist undiskutierbar, solange wir iiber die Entw. von Pala-

talen aus Yelaren im dunkeln sind).

gurdo-S? „steif, unbeholfen oder anmaBend dastehend" {g^rdu-s ? s. u.).

Lat. gurdas „dumm, tolpelhaft, hebes, obtusus" (roman. ,,dick, fett, starr,

steif, geschwollen, erfroren", s. Scholl IF. 31, 313 f., wo auch gegen die

Annahme spanischer Herkunft), aksl. grzdv, russ. gdrdyj .,stolz, hochmiitig"

;

v. Sabler KZ. 31, 278, Stokes BB. 18, 89, Fick I 4 41 1; nicht iiberzeugend

geht Berneker 370 wegen serb. grd (auBer ,,stolz; sehrecklich", diese beiden

Bed. nur alt) auch „ha81ich“, Komp. grdt „sehlechter, schlimmer^, poln.

gardy „wahlerisch, heikel im Essen" u. dgl. (die ein versch. ursl. *gn(h

sind, s. u. ghreu ghreud- „reiben‘ )
fiir „stolz“ von einer Gdbed. „sich wo-

vor ekelnd" aus, statt von der Yorstellung des
;
,steifabweisenden ‘.

Gr. /Spado? „langsam, trage" (zu gurdus von Walter KZ. 11, 437, Froehde

BB. 1, 331; 3, 1 2 S f
. ; 14, 105, Bersu Gutt. 152 gestellt) konnte unter einer

Gdbed. „wie ein Stock dastehend" angeschlossen werden, wobei lat. si.

gurdus fiir *g'i{„)rdus stiinde; doch erwagt Bechtel KZ. 46, 162, Lexil. 38

fiir /Spado? eine Gdf. ^padd?, zu /uegdei • y.cokvsi, /uegdsToa ‘ cnegt]-

’deiaa Hes., djusgd <x> „beraube", so daB es „geistig oder in der Bewegungs-

freiheit geschadigt, gehemmt" ware.

Ai. jadhu- angeblich ,,starr, kalt, stumpfsinnig" (Froehde aaO.) ist in

der Bed. unsicher und stimmt im Wzauslaut nicht, vgl. Bartholomae IF. 3,

198f., Solmsen Stud. 30; iiber weiteres, was fernzuhalten ist, s. Berneker

aaO., iiber lat. tardus Yf. LEWb. 2 S3f.

ghfd „Herz“, nur arisch (vgl. *kered in derselben Bedeutung).

Ai. hrd n. „Herz, Brust, Inneres", hfdaya n. ds., hardi n. „der im Herz

gedachte innere Sinn, Herz, Gemiit", suharda „einen guten Magen habend“

(oder „gutgesinnt“?); av. zzrsd n. „Herz", zarsdoksrsta (Gen. Kompos.)

„das Herz herausschneidend", zsrsdaya n. „Herz, Innerstes, Hochstes",

npers. dil „Herz“.

Fick 1 4 220.

Die verschiedenen Yersuche, *ghrd und krd in Verbindung zu bringen,

gehen in zwei Richtungen: 1. phonetisch: Siebs KZ. 37, 300 mit Hilfe des

beweglichen s (vgl. oben 423 unter *kered); altere Bemiihungen der Art

verzeichnet Wackernagel Ai. Gr. I 248 f. (s. auch Brugmann Grdr. I 2 634 f.);

2. analogisch: *krd>*zTird nach ai. hrntte „ziirnt“ (Meillet Msl. 8, 298 A.),

oder ein altes *ghrd „Darm“ (vgl. gr. yogdy) hat seine Bedeutung von

*krd „Herz“ erhalten (Bezzenberger BB. 2, 191).
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gieu- und gieu- „kauen“.

Npers. Javldan „kauen“, afgh. zovgl, zoyal „kauen, beiBen, nagen“ (Hiibsch-

mann, Pers. Studien 49 f.): arm. kiv „Mastix, Baumharz“ (eigtl. „Kauharz“),

kveni „pieea, pinus, larix“ (Liden Arm. Stud. 68).

Lat. gingiva „Zahnfleisch“ (nicht zu *gong- „Geschwulst“, s. d.).

Aisl. tyggva „kauen verspeisen“ (Dach Pedersen KZ. 32, 255 mit Dissi-

milation des durch i palatalisierten k vor gg ; etwas anders Streitberg

IF. 1, 513f.), nscbw. kugg „Zahn am Rade“, ags. ceowan „beifien, kauen“,

ahd. kiuuan „kauen, beiBen, verzehren", ags. clan „Kiemen“, and. keho, kio,

abd. kio, kiuua

,

mbd. kimve ds., und die Ableitungen mnl. coon „Kiefer.

Ivinnbacken (< *kaund
),

afr. ziake f. „Kinnbacken“ und afr. kese „Backen-

zahn“, mnd. kiise, mnl. kuze, ablautend mnl. kiese ds.

Lit. ziaunos „Kiefer“, lett. zaiinas (Plur.) „Kiefer, Kinnladen, Fischkiemen“

;

aksl. zuju (zbvq), zwati
,
russ. zuju, zevdtb, acech. ziji, zvati, poln. zuje, zuc

,

„kauen“; bulg. zuna „Lippe, Lefze“; bulg, zrdlo

,

skr. zv'ilo „Rachen, Eng-
pafi“, si. zvald, bulg. zvdle, skr. zvale „Gebi6 am Pferdezaum“.

Ygl. Fick I 4 406, III 4
44, Falk-Torp 1307, 1570, Zupitza G. 1 45 f.,

Trautmann Bsl. Wb. 372.

Nicht von yevoyai lassen sich die von Fick aaO. zu *gieu- gestellte

Hesychglossen: £evoaodai • yevoao&ai, devaaadai ' yevoaodai trennen, siehe

G. Meyer Gr. Gr. 3 268 a 3.

gliuen- „tonen“, Erweiterung von yhau- s. Persson Wzerw. 71, Beitr. 191.

Arm. jain i-St. „Stimme“ (mit i-Epenthese
;

s. Meillet Msl. 9, 54, Pedersen

KZ. 36, 338, 38, 198, 39, 406; dagegen Hubschmann Arm. Gr. I 469); alb.

ze „Stimme“, geg. zq (<*ghuono

-

s. Pedersen KZ. 36, 338, Brugmann
Grdr. II 2

, 1, 268, Jokl SBdAkad. Wien 168, 1, 7).

Aksl. zvtnjq, zvbneti „klingen, tonen“, russ. zvenetv
,

si. zveneti, acecb.

zvnieti
,

cech. znlti, altpoln. wzniec (Bruckner S1EJP. 658) ds., aksl. svom
„TonK

,
russ. zvon, si. zvon „Glocke“, bulg. zvzm „Klang, Schall", zvmecb

„Glocke", skr. zvono
,
cech. zvon, poln. dzwon „Glocke“.

Wurzelerweiterung ghuenk:
Aksl. zvekb „Klang“, zveknqti „tonen“, zvecati „rufen“, si. zvek, zvenk,

skr. zvek „Klang“, poln. zwiek, dzwiek „Klang, Ton, Scball“; mit Ablaut

aksl. zvqkz „Klang“, russ. zvuk, cech. zvuk „Ton, Laut, Schall“.

ghueng
Lit. zvengiu, zvengti „wiehern“, su-zvingu, -zmngti „in Wiehern aus-

brechen“, zvangiis „laut schallend", zvdngu, zvangeti „rasseln, klingen,

klirren“, lett. zviegt ,/wiehem“; aksl. zvqgq „verkiinde“, russ. ksl. zvjagu

„singe, schwatze", russ. dial, zvjagu, zvjacb „bellen“.

ghuent -

:

Bulg. zvbntjg „schallen, klingen“.

Ygl. im allgemeinen Persson Beitr. 191, 586, 601 f., Trautmann Bsl.

Wb. 374.

ghuer- „wildes Tier".

Gr. dr\q, -dg, lesb. <pyg, thess. rpein
(
necpeigdy-ovreg

,
(J>tl6(pEioog) „Tier“,

mit Uberfiihrung in die i-Deklination fnach dem Akk. sg. pi. -t, -i = m,
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-ms) lit. riveris, lett. svers: apr. Acc. pi. swirins, aksl. sv/'n „wildes Tier" :

lat. ferns „wild“. Curtius 256 (aber unter Anlaut dh; gutturalen Anlaut

erkennt:) J. Schmidt KZ. 25, 172.

Das Wznomen ghuer soil auch in alb. dorberi f. „Herde“ stecken (-her!

zu lit. burf/s „Haufen, Herde“; Jokl SBAk. Wien 168. I 16 f., IP. 37, 100;

bestritten von Thumb GGA. 1915, 22. und Vasmer Stud. z. alb. Wortf. I 1 1 ff.).

guer- und guere- „leuchten und heiG sein“. (Ygl. auch gher-).

Ai. jvarati „fiebert“, jvara „Fieber, Schmerz, Rummer11

,
navajvara „neue

Beschwerde schaffend", jurvati „versengt, verbrcnnt", jurni (< *jvur-, gur-

s. Wackernagel Ai. Gr. I 24, 262, Persson Beitr. 121); daneben jvnlati

„flammt auf, lodert, gliiht, leuchtet", jvalita „flammend, gliihend, leuchtend",

jvala m. „Flamme“, jvaland „brennend, brennbar", m. „Feuer n. „das

Brennen, Lodern", jvala m. „Licht, Flamme, Fackel", jvala ds.

Hnl. coorts m., mnd. korts „Fieber‘? (Franck — v. Wijk s. v.. Liden arm.

St. 124).

Lett, zvers „funkelnd", zveruot „glimmen, gliihen, aufleuchten"
;

lit. 5 /(7-

riii, siiireli „sehen“, praziurstu, praziiirti „zu sehen beginnen, sehend

werden“, ziura „Aussicht, Blick“, ziiiras ,,Uhu“ (Persson aa(). 122; hier-

her auch lat. augur „Yogelschauer‘- ? s. Yf. LEWb. 2
s. v.)

Persson aaO.

Diese Kombination schlieGt (trotz J. Schmidt Yok. II 127, 265f.) Yer-

bindung von jvnlati mit aksl. glavbnja „Feuerbrand“ (s. Berneker SlEWb.
324 f.) und ahd. Jcolo usw. (s. geu- „gliihen“) aus.

ghuel- „sich kriimmen, von der geraden Richtung abbiegen (auch geistig

und sittlich) u. dgl.‘-

Ai. hvdrate ..biegt von der geraden Richtung ab, geht schief macht
krumme Wege“, hvalati ..geht schief, gerat auf Abwege, strauchelt, fallt,

irrt“, juhumnd-h „miBgluckend“, vihruta-h „schadhaft. krank“, hrunati

..geht irre", Ptc. hruta-h und geneuert hvrtd-h, hiirchaii „geht schief, gleitet.

schwankt, fallt"; hvdras- n. ,,Krummung-\ hvara-h ,,Schlange‘ £

. vihnU- f.

„Art Schlange oder Wurm“.
Av. zbarsmtum ,,den krummgehenden", zbarafta- n. „FuB daevischer

Wesen“, sbarali- n. „Hugel ‘, surah- n. „Unrecht, Trug", np. rHr ..falsch:

Liige“ (s. Bthl. Wb. 1697 m. Lit. i.

Lit. nuozvelnus ,.abschiissig“; zvaliis „geschickt: flink. behend" („*sich

leicht biegend") ; izvilnas „schrag, schief- 1

,
puzcil-ti, -an „sich neigen", 5tm/-

Juoti „schaukeln, schwavken11
: prnhdnas „schrage, schief", pazitlnus ,,schrage,

absch iissig", athilas. -us „schroff, grob, hart, unhoflich, unbarmherzig" u. dgl.

;

lett. zvel'u
,
zvel'u, srelt ,.wiilzen, fortbewegen. umwerfen; schlagen", red

„sich schwerfallig fortbewegen. sich walzen. umfallen", sva'lsiities ..wanken.

schwanken". svnlns „schwankend“

;

aksl. usw. znh ,,bose, schlimm".

Bezz. BB. 21, 316a 1, Bgm. I 2 260, Trautmann KZ. 43, 173. Bsl. Wb.
372 f. m. Lit. Hierher aus dem Gricchischen (s. Ehrlich Z. idg. Sprachg.
29 f., Persson Beitr. 757 f. A. 5), cpaUmei • /icogalvsi Hes. gakov to ote-

qeov y.vx/.cofia roe oreovov. of <5/ tov ucogov (..verdreht. vom Yerstande")
Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 4*2
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Hes. und (vgl. cpaXov in der erstern Bed.) wahrscheinlich qaXog m. „rohren-

artiger Yorsprung am Helm“ (so schon Froehde BB. 7, 332, vgl, zum Sachl.

Reichel Horn. Waffen 98 f., 107 f.
;

tetgarpaXog, TETQaqaXyQog, TgvipaXeia
,

letzteres nach Froehde noch den cs-St. von ai. livdras- „Kriimmung, Biigel“

widerspiegelnd ? (paXo

g

kaum nach Thumb KZ. 36, 1 84 f. zu bhel- „schwellen“

als „Buckel", nicht nach Bechtel Lex. 313 zw. zu dt. Bohlc, s. u. *bhcl-

.,Bohle ‘); vermutlich cpoXy.og, Beiwort des Thersites B. 217, etwa „krumm-
beinig !

‘; vielleicht (Ehrlich aaO.) auch die Gruppe (s. Fick KZ. 22, 104,

Bezz. BB. 5, 318, Schrader KZ. 30, 466, Yf. LEWb. 2 u. fallo m. Lit. Boi-

sacq u. cpyXog), ano-cpcoXiog „triigerisch“ (r-stufig) (fiir andere Deutungs-

versuche s. u. labh- „beriihren“) cprjXog oder cpqXog „betrugerisch, tiiuschend“,

(pr]Xt]T>jg oder q-yXyryg ,,Betriiger“, cpyXoco (dor. cpaXoco : cpaXmQdg' ziaoa-

Tganeig Hes.) „betriige“; lat. fallo, -ere „tauschen, betriigen; unwirksam
machen; sich entziehen; unbemerkt bleiben" („*krumme Wege machen;
ausbiegen“' ; Gdf. {jlmJ.no, vgl. ai. hmndti

; fallo nicht nach Reichelt KZ. 46,

344 zu slav. hlaznb, s. auch u. *bliel- ,.aufblasen“). Mit Unrecht reiht

Ehrlich aaO. an: deXyco ..bezaubere" (sei ghuel-gu, doch siehe u. clhelgh-

,,schlagen“), lit. zvelgiu ,,blicke“ (sei „die Augen kreisen lassen ‘; s. andere

Yersuche u. dhelgh „schlagen‘), got. wilpeis ..wild" (angeblich ghueltijo

..wirren Sinnes“).

Nach Petersson LTJA. 1916, 8f. ware *ghu-el- aus einem gheu ,,schief"

erweitert; beachtenswert ist der Verweis auf ai
.
pra-hv-a-h „geneigt, vor-

gebeugt, demiitig“, und (mit 6(7t)-Erw.) aksl. zybati, russ. zybdh usw.

,,schaukeln‘ (Bed. wie lit. zvyluoti) ;

ganz fragwiirdig der auf russ. zy-g-a „Kreisel; unruhiger, mutwilliger

Mensch", poln. zy-z ,.das Schielen", lit. zvalras ,,schielend ‘ (fjhy-tii-

;

auch
in lit. zvai-ginett ,.den Schwindel haben"??), lit. zurlc ,eine Rankenpflanze
oder Y'inde ' (ghu-er- neben ghu-el-1), arm. yax ..link'

1

{glnni-, glruo-qlio-1),

russ. zvcnd ..Glied einer Kette", poln. dzioono ,,Radfelge" (Ptc. Tjhu-eno-'t

anders (Mikkola IF. 6, 351 f., s. u. f/eneu- ,,Knie“).

gues-, guos-, gus- .,Gezweig, Laubwerk".

Norw. dan. kvns ..kleine abgeliauene Zweige ‘, norw. tangkcase „Tang-
biindel“ (Falk-Torp 568 = Fick III 4 62);

mit -Z-Erweiterurig (idg. il oder t) ahd. questa, mhd. queste, koste, haste,

quast ..Laubbiischel, Sprengwedel, Quaste, Besen", nhd. Quasi, Quaste
,

as.

quest ..Laubbiischel', aschw. kvaster, hosier, schw. qrast, norw. dan. host

(dial. Ivost
) .,Laubbiischel; Reisbesen" (aber anord. kvistr . Zweig" bleibt

fern, s.*guis-ti-s und Falk-Torp 607 f.)-.

mit (Z-Erw. : aserb. gvozd .AYaid", altpoln. gwozcl ,.Bergwald‘ und gozd

,,dichter Wald" (usw.; Torbiornsson Nord. Studier tillegn. A. Noreen 255 f..

s. auch Berneker 365, der gvozdb
,
(Nagel" davon mit Recht trennt); alb.

(/<#, (jedi, <j< <5f m. ..Laub, Zweig“, geg. auch „Blatt‘ ikollektiver PI. zu

einem sg. '*ga0 aus *guozd-
;
Jokl. IF. 30, 203 f.).

mit Z-Erw.
:

gr. ftomQvxog . Laub der Baume, Geringel (ursprgl. ver-

schlungene Zweige?), gekriiuseltes Haar“ (Froehde BB. 10, 295 f.; nicht

besser nach (Meillet Et. 454 samt florgvg aus foo{p)rg

-

dissimiliert und zu

si. grozih . f>6rgvg
:
')

;

mit p-Erw. respix, respires
,
diclites Gestriiueh", ai.
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guspita- .verfiochten, verschlungen, mndl. ju'tspel
,
qiiespd

,
mnd. md. qitis-

pel ,,Quast, Wedel, Sprengwedel' (Persson, s. u.) (aber as. kosp
,
ags. cysp

„Fessel, Band', cyspan ,.binden“ sind nach Kluge Lbl. f. grin. u. rom.

Phil. 17,290 vielmehr aus lat. cuspis entlehnt).

S. noch Ficlc I 4
38, 202

, 409, Zupitza GG. 80, Prellwitz 2 81 und bes.

Persson Beitr. 125, 309, 314, 316, 335 f., der 316 (wie auch Petersson Lund

Un. arsskr. 1916, 50) in unserer Wz. eine Erweiterung von geu~, gu- ..kriim

men“ sehen mochte (,,verschlungene Zweige? Laubgeringel?').

Seine Auffassung von ai. gucchah Busch, Biischel, Bund, StrauB 1

als

verwandtes *gus-kos (eher mind, aus *grpsali
,

vgl. grcip&a-li ,.Buschel“,

Wackernagel Ai. Gr. I 158, Uhlenbeck Ai. Wb. 80 1 stiitzt sich nur auf die

Gleichsetzung mit arm. kun ,.Handvoll“ (dies eher zu iyyvg. av. gain ..die

beiden Hande‘‘?)

ghuoqU-. ghnaqS- „schimmern, leuehten”.

Lit. zvaTce „Kerze“; lat. fax (alat. faces), facula ,,Fackel"'. auch fa-

cetus ,,von feinem (glanzenden) Witze, geistreicher weltmannischer Art -1

,

facetiae „feiner Witz‘ -

: gr. diacpaoaeiv • Siapairsiv Hes., cpcop 1 rpaog Hes.:

fragliclier naupdooco, s. u. Froehde BB. 7, 1 23 f. (nach Fick). Fick-Bezzen-

berger IF. 8
, 331, Johansson Beitr. z. gr. Sprk. 76, Trautmann Bsl. Wb.

374. Yerdiichtig ist Jokl’s WSb. 168, I 1 8 Zuruckfiihrung von alb. dukcm .,er-

scheine, leuchte liervor, werde gesehen“ auf schwachststufiges *ghuq'i-. Im
Yokalismus widerspricht lat. focus „Herd“, s.

*bhok•- .,flammen“.

naipdoooo „bewege mich schnell, zueke“ ware bei diacpaoosiv usw. nur

unter der Annahme zu belassen, daB vom Begriffe des zuckenden, vibrie-

renden Lichts nur der der zuckenden Bewegung ubriggeblieben ware,

vgl. auch nagai-pdoasi ' nvaoasi . . . Hes. und den Nainen der Ringeltaube

cpdoaa, att. cparra, wenn vom unaufhorlichen Bewegen des Halses oder

dem sehr schnellen und rascher YVendungen fahigen Flug benannt, Bechtel

Lexil. 265; pap, -fog ds. dann durch diss. Stimmhaftwerden des Auslauts

gegen den Anlaut <p-; sollte naupdooco auf eine niclit mit Labiovelar en-

digende Wz. zuriickgehn — Wood a x 106 vergleicht es mit mhd. yagen

,,sich hin und her bewegen“ — . so ware (pup im Auslaut etwa nach yip,

-nog geformt, nur wieder mit diss. Tonendwerden des Auslautes. Anderes
iiber pap

,
pdooa bei Boisacq s. v.

gueg- „schallmalend -
‘ ?

Schwed. knaka , mnd. knaken „mit Geriiusch brechen“; norw. knckka
st. v. ,,bersten“, nhd. knackcn ds., engl. knack ,,brechen“, vielleicht nach
Zupitza Gutt. 163 zu lit. znektereti „stohnen“ (vgl. mhd. krachen auch
,,stbhnen‘‘). Doch konnten die germ. Worte auch zu *g(e)n-eg- ,,zusammen-

driicken“ gehoren, da auch das mit letzterem verwandte *g(e)n-ebh- zur

Bezeichnung von Lautvorstellungen gefuhrt hat.

(ghre-:) gliro- : glira- ,,wachsen, griinen“'; y liras : g Tires- ..Gras,

Pflanzentrieb".

Lat. i/ramen „Gras'‘
(
*ghras-men

:

Spirantendiss. von *3rasmen zu 'gras-

men. Yf. Gesch. der Spraehw. II, I 185 gegen LEWb .

2
s. v.).

42*
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: ghrei- : ghrl- (ghrei-)

Got. gras n. „Gras, Kraut 1

', aisl. as. gras , ags. grces, gcers ds., ahd. gras,

nhd. Gras ;
vollstufig mhd. graose f. ,,junger Pflanzentrieb, Pflanzensaft",

mnd. grose f. „Pflanzensaft", mnl. groese ,.junges Griin, junges Gras";

ohne die s-Ableitung: aisl. groa ,,wachsen, gedeihen, griinen, zuheilen",

ags. growcin ..griinen, bliihen", engl. grow, abd. gruoan
,
mhd. griiejen „wachsen.

gedeihen, griinen"; aisl. grodi m. ..Wachstum", mhd. gruot f. ,,das Griinen,

frischer Wuchs"; ahd. gruord, mhd. griiene, ags. grette, aisl. grfinn „griin“.

Ygl. J. Schmidt KZ. 25, 133 A., Bgm. MU. I 50f., Yf. LEWb. 2
s. v., gegen

Verb, von grcimen mit ygdaug richtig Sommer Krit. Erl. 60. Der Yokal-

ansatz (e :)
o (an sich ware germ, o auch als a auffafibar) wird empfohlen

durcb ags. greed m. „Gras" aus ghre-t- und durch die wahrscheinlicho Be-
ziehung zu ghr? : ghro : ghro- „hervorstechen. z. B. von Pflanzentrieben,

Pflanzenstaclieln, Barthaaren" und dessen leiebter Gdwz. gher- ds. (s. d.;

auf letztere ware lat. herba „Pflanze, Halm, Kraut", Wood Cl. Ph. 7, 307,

zu beziehen, wenn aus mit *gherz-dha „Gerste“ suffixal gleicbartigem

*gher-dha (v. Sablers KZ. 31, 278 Gdf. *gherzdha ist lautlich zu beanstanden).

Unter derselben Gdbed. wollte Zup. G. 2o2f. an ghers- .,horrere" ankniipfen,

doch weist das mit mhd. grat „Grat, Grate, Granne" naeh Solmsen KZ.

37, 580 in der Bildung naehstverwandte poln. grot
,
cech. hrot „Pfeilspitze,

Wurfspiefl" auf Yelar.

Berneker 355 erwiigt zw. fur aksl. grozdz „Traube“, grosm ds. ein ver-

wandtes *ghras-dho-, -nu- als Gdlge.; die Bed. ware allenfalls durch russ.

grunka .,Biischel " : bg. skr. grana „Zweig“ zu rechtfertigen.

ghrei-
: ghrei-

: ghrl- und (lit.) ghrei- ..dariiberstreichen, hart dariiber-

streifen, bestreichen (auch z. T. beschmieren, Schmutzstreifen)", Erw.

v. gher- ,.reiben" (Persson Wzerw. 103); viel weniger fruchtbar, als die

«-Erw. ghreu-.

Lit. grieju. grieti
,
die Sahne von der Milch bogenformig abschopfen"

altere Praesensform grejit Juskevic, s. v. d. Osten-Sacken IF. 33,213), uz-

grie.ti „beim Fischen mit dem Netz auf etwas stoBen" (,*hart iiber etwas

wegstreifen") : wohl auch (Leskien Abl. 275 f., Nom. 422, Persson Beitr. 97)

lit. greimas (aus grcjbnas
)
„schleimiger Niederschlag im Wasser" (die Bed.

„Bodensatz" auch bei ghreu-); gr. yg i<» „streife iiber die Oberflache von etwas,

teils leicht verletzend, kratzend, teils bestreichend. daher salbe, streiche

an, farbe" (*ygTo-ico, von einer s-Erw. ;
eygfnth/v, ygiorog), yoToig ,.das

Salben, Bestreichen; Anstrich, Tiinche" yoTua ' aol. yptuua) und yoioua

,,Salbe; Anstrich, Schminke, Tunche", eyygfw „steche ein; salbe, besclimiere";

dazu mit noch zu klarender Bildungsweise yglfinrm „streife iiber die Ober-

flache, ritze" usw.; med. „streife hart an etwas, nahere mich". Curtius 204,

Pick 1 4 418, Prellwitz und Boisacq s. v., Yf. LEWb. 2 u. frio (das fern-

bleibt; ygico nicht nacli Thurneysen KZ. 30, 352, Yf. KZ. 34, 529 als

*ghrzio oder *gh ersio zu ai. gluirsati „reibt“).

Aus dem Germ, hierher (Fick III 4 143, Falk-Torp u. grime, rim I) aisl.

grima „dunkler Streifen im Gesicht, Maske u. dgl.“, engl. grime „RuB,

Schmutz", ags. grima m. „Maske, Helm; Gespenst", mnd. grimet „sehwarz-

gestreift", abl. grime f. ,.Schmutz". Auf eine mit ghreu-d- parallele Erw.

ghrei-d- weist wohl ags. gratan(T\, engl.groats „Griitze“ (s, die Lit. u. gherzd-
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„Gerste“). Mit Ubertragung auf das seelische Gebiet (vgl. entsprechendes

u. ghreu-) stellt Fick III 4 144, Falk-Torp u. grresselig hierher germ, gris-

in ags. agrisan „schaudern, fiirchten", gnsl'tc, ahd. grlscMi „schrecklieh,

graBlich", mnl. (jnsen „schaudern, grauen", mnd. grlsen, gresen „schaudern",

greselih, „sehauerlich“ (anders Wood Mod. Phil. 5, 265 : zu ai. ji-hrcti „schamt

sich", womit Johansson IF. 2, 44 unter einer Gdbed. „*bedecken", aisl.

qrima usw. verbunden hatte).

ghreib- „greifen, ergreifen" Vgl. auch ghrelh-.

Got. greipun „greifen", aisl. gripa ,.greifen, ergreifen", ags. gripan ds.,

afr. gripa ,.greifen, ergreifen, anfassen", as. gripan ,beriihren, anfassen",

ahd. grlfan ds., dazu als Iterativ ags. grapian
t
ahd. ijreifon „streicheln", und

das Nom. agentis aisl. greip f. „Raum zwischen Daumen und den Fingern,

die greifende Hand", ags. grBLp ,,Faust, Hand, Kralle", ahd. greifa „Gabel ££

,

an. greipa ,,mit der Hand umfassen, ergreifen", norw. mda. gripe m. „Hand,

Handvoll", ags. gripa m.
,
Handvoll, Garbe‘ £

. Aisl. gripe m. „Kostbarkeit,

wertvoller Besitz", ags. gripe m. „Griff, AngrifF, Kleinod", afr. bigrip m.

;
,Satzung, Abmachung ££

,
ahd. unagriff „das Ergreifen, Angreifen, Anriihren,

spez. eines freien Madchens ohne Ubereinkommen mit ihren Eltern££
, mhd.

grif „Greifen, Tasten, Betasten, Griff", mnd. gripe, gripe „Griff, Gabel".

Lit. griebiu
,
griebti (daneben greibm, grelbti) „greifen nach, anfassen, er-

greifen", graibaii, graibyti Intensiv dazu, graibytis „herumtasten, tastend

mit den Armen herumfahren, priifend nach etwas suchen", graibiniju
,
grtci-

bineti „haschen nach", graibstau. graibstijti ,.(Schaum) abschopfen", gr'ibs-

nis „schneller Griff, Zupacken", lett. griba ;,Wunsch, Wille £

,
gribet „wollen"

(ursprl. „nach etwas greifen£
‘).

Fick III 4 144, Falk-Torp 343, 346, Joh. Schmidt Yoc. I 59f., Zupitza

G. 176, Trautmann Bsl. Wb. 96.

DaB in *ghrebh- und ghreibh- verschiedene Erweiterungen der primaren

Wurzel gher- „reiben*' oder glier- ,ergreifen" vorliegen (Persson Wzerw.
184 u. A.), unterliegt Bedenken. — tJber Reichelts (KZ. 39, 21) Ansatz

*gherebh-, *ghervibli- s. Persson Beitr. 903. — Fernzuhalten trotz Fick I 4

418 gr. ygipog ,,Fischernetz“, s. unter *ger- ,,drehen“.

1. ghreu- : glirau- ,.zusammenstiirzen, einstiirzen, auf etwas stiirzen".

Horn, sygaor (eygapov) „uberfiel, bedrangte" (mit lat. ingruo verbunden
von Doderlein Horn. Gl. I 257, Schulze KZ. 29, 241, Hirt BB. 24, 282).

CayggeTi ,,heftig andrangende, ungestiime" (-yggf-g?; Ahrens Beitr. z. gr.

u. lat. Et. 1, 8f., Bgm. IF. 1 1, 287);

lat. ingruo
,

-ere „mit Heftigkeit hereinstiirzen, hereinbrechen", eongruo,

-ere „zusammenfallen, zusammentreffenV^wovon ruo, -ere in der Bed.

„sfiirzen" und ruina „FaIl, Sturz, Einsturz, Triimmer" (trotz Sommer Krit.

Erl. 52, Persson Beitr. 284 ff.) nicht getrennt werden darf (zum Anlaut r-

aus ghr- s. Yf. IF. 19, 99, Gesch. d. Sprw. II, I 185).

Lit. qriauju, grioviau, griauti „niederbrechen (tr. intr.); donnern" (iau

aus cm; aaraus das / von:) griavii (griuvu ,
Trautmann Bsl. Wb. 100), griu-

vaii griuti „zusammenfallen, in Triimmer fallen"; lett. grauju, grant
,
grant
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„zertriimmem‘‘. g'rustu, gruvu, grid „einsturzen“, gruvesi m. pi. „Schutt".

Pott Wzwb. I 744, Froehde KZ. 22, 252, Hoffmann BB. 26, 142, Vf. aaO.,

Trautmann aaO., Bechtel Lex. 334, Miihlenbach-Endzelin I 673.

Von Zupitza KZ. 37, 388 als Anlautdoublette neben qreu- (s. d.) be-

trachtet. — Ursprgl. Beziehung zu ghreu- „scharf driiber reiben, zerreiben1 -

Pick III 4 144 f.) ist nicht verlafilich zu stiitzen („einstiirzen“ aus medialem
,.zerbrockeln“??).

Berneker 357 f- erwagt fur russ. mdartl . gnichnuh sa „mit Gerausch zu-

sammenstiirzen", klr. hruclinuty „poltern; krahen", bg. graham „stoBe, zer-

stoBe“, skr. graham
,

griihati „krachen (von der Kanone); mit Krachen
schlagen; durcli Schlagen enthiilsen‘-, cak. gnth „kleine Steine“, slov.grah

,,Steinger6ll“, griiMdi „zerbrockeln“, gnlia „grober Sand, Schotter'-, poln.

gruchnur „ertonen: mit Krachen hinfallen; fest schlagen“ (gruihac „girren

wie die Taube :! malt hingegen sicher den Girrlaut) neben schallmalendem

Ursprung auch eine s-Env. unserer Wz. als Gdlage; eher besteht Zshang
mit ghreu- „reibend iiber etwas daruber fahren, zerreiben'-' womit sich ja

auch Schallvorstellungen verbinden (auch mnd. grits, gros „zerbrockelte

Steine, Ivies ', wenn nicht als ghrud-tu-, ghraud-to- oder -so zur verwandten
Wzf. *ghreud- gehorig, wiesen auf ein yhreu-s- solcher Gdbed.).

Yerfehlt schlieBt Charpentier IF. 28, 153 die bait. Worte aus und legt

unter Vergleich mit av. zrcan, znhi- „Zeit“ (angeblich aus „Gang-‘, doch
s. u. tjer- „morsch werden“) ein ghreu- der Bed. „eilen“ zugrunde (dagegen

mit Reclit Persson Beitr. 963).

Gr. iiol. ygavco ,,ritze, verletze", usw. bleiben fern, s. u. ghreu- „reiben“.

2. ghreu-
:
ghreu- ,,scharf driiber reiben. zerreiben, zennalmen -

', Erw. von

glier- ,,reiben‘- (Persson Wzerw. 124, 150.

Gr. *ygavco, konj. aor. ygai'oi) „ritze, verletze", iyygavm „schlage liinein'-

kypr. ygavoftui, ygavcofiat ..stoBe an, bin benachbart“, dygaijg „unberiihrt,

rein" fPersson aaO
,
Boisacq u. ygavoi, Charpentier KZ. 40, 477); mit Ab-

tonung *<)hrb{ii\- ygtoe „Oberflache eines Korpers *woriiber man daruber

streift . daher lies. Hunt, auch Hautfarbe" (nom. -/go')? aus :kghro[u]-s, gen.

ygoik danach fiir *yga$6g. *ghrou-ds, J. Schmidt KZ. 32, 370 f. A. 1; da-

neben dann ygonog), ygcgQio und ygoi^oo „die Oberflache eines Korpers

beriihren oder bestreichen. auch dadurch farben oder abfiirben, beflecken“,

ygmf.ia
,
-atos ,,Haut. Hautfarbe, Farbe, Scliminke', ygotu, att. ygou „Korper-

oberfliiche, Ilaut, Farbe 1
- (*ygcof-m);

cymr. gru , acorn, qrou, mcorn. grow „Sand‘£
,
mbret. grouancnn ds., nbret

gronan ,,gravier" (*ghrfnnst ; Fick II 4 117, Henry Bret. 145, Morris-Jones

Welsh Gr. 1 08, s. auch Pedersen KG. 1,63). aisl. nrjon n. „Griitze : *ge-

schrotetes Korn)'-, mhd. grim m. n. ,.I\iessand, sandiges Ufer“, mnd. grin

,,Sandkorn" (*gln ratio-, Fick III 4 144i.; auch norw. isl. grugg n. „Bodensatz‘ c

aus *gruwica- als ,,sandartiger. grieBliger Riickstand 1

).

Da die erw. Wz. ghreu-il- mehrfach auf das scelische Gebiet angewendet
ist („im Gemiite hart beruliren“), vermutet man auch Zugehorigkeit von
ahd. imjruvn, mhd. gnlm, grtlwen ,,schaudern, fiirchten", mhd. griid, grimed
„Schrecken, Grausen, Greuel“, ahd, grasSri. ynlwisoii ,,Sclirecken empfinden“,
nhd. grans, gransm usw

,
ahd. gmnn, -lines ,,Jammer, Elend“. griuna



„Begierde, Heftigkeit, Grausamkeit" u. dgl. (Zup. G. 176 m. Lit.. Fick III 4

144 f., Falk-Torp u . grue, grunde; anders, aber nicht einleuchtend Wiede-

mann BB. 27, 239); die von v. d. Osten-Saeken IF. 28, 419 zunachst mit

den germ. Gruppen verglichenen Worte wie abg. gndz „horrendus, terri-

bilis" (ursl.
%grz<h, versch. von *gtr(h „stolz“, s. *gurdos), skr. grst „Ekel“,

grustiti „ekeln“, russ. grusts „Kummer, Betriibnis", werden auf einer ahn-

lichen Anwendung der erw. Wzf. ghreu-d- auf das seelische Gebiet be-

ruhen. Wahrend aber hier z. B. in lit. graudiis „briichig-ruhrend, weh-

miitig" die Brucken des iibertragenen Gebrauches z. T. noch erkennbar

scheinen, miiBte im Wgerm. die Loslosung von der sinnl. Gdbed. wohl

wesentlich alter sein.

Erw. gh reu-d-: Lat. rudus, -eris (rodus) „zerbrdckeltes Gestein, Geroll,

Schutt; ilortel, Estrichmasse" (zum Anl. r- aus glir- s. Yf. IF. 19, 100,

Gesch. d. Sprw. II, I 185, LEWb. 2
s. v.; trotz Persson BB. 19. 268, Beitr.

296 f., Sommer K. Erl. 52 nicht wahrseheinlicher zu aisl. rust „Trummer\
s. u. *reu-, *reud- ,,aufreiflen", auch iiber lat. rtidis).

Ahd. *firgrioyin „zerreiben", Ptc. firgro^en, mhd. vcr-, durch-griezrn „in

kleine Teile zerreiben"; aisl. grjPt n. (a-St., vielleicht einstiger rs-St. =
rudus) „Stein, GrieB". ags. greot n. „Sand, Staub, Erde“, as. griot n. „Sand,

Ufer", ahd. grio3. mhd. grie$ m., n. „Sandkorn, Sand, UfergrieB", nhd. „Grie8“:

aisl .
grantr m. „Grutzc" (,.grobgemahlenes“); ags. great „grobk6rnig. von

Iiagel oder Salz; grob, dick" (engl. great), afr. arat, as. grot. ahd. mhd. gro^

,.groB", mhd. auch gerne ,,grob, dick" (s. Kluge 9 m. Lit.)

;

ags. grylt ..Griitze" (engl. grits ,,ds., grober Sand“), ahd. gruzzi . mnd. gratis

„Griitze“; ags. grot n. „grobes Mehl"; ags. grid (dat. gryt) f. ,.grobes Mehl,;

Treber", afr. grPt ..Sand", mhd. grn5 m. „Sand, Getreidekorn", nhd. (trails

..Sand-, Steinkorn, Schutt, Geroll'', mnd. grid „Porsch als Giirungsmittel

gebraucht", ndl. grit if „Malz, Ilefe, Bodensatz", norw. mdartl. grid n. .Boden-

satz": mit Formans -to- oder -so- (oder von einer anderen Wzerw. ghrcu-s- ?

s. u. ghriu- „zusammenstiirzen"), mild, grits, gros „zerbr6ckclte Steine. Kies "

(vgl. zu den germ. Worten z. B. Zup. G. 176 m. Lit., Fick III 4 145 f
. ,
Schon-

feld IA. 32, 61 f.)

;

lit. gnidziu
,

griidau
,
gnUti ,,stampfen (Gerste zur Graupenbcroitung):

stoBen; seelisch riihren, ermahnen" (wait sird'ts pagrndo „mir wurde weich

urns Herz“; so auch grausms ,,Warming", graudus aulier ,,briichig ' auch

„riihrend, wehmiitig", grauilenti ,,ermahnen", snyraudintt ..betriibt machen",

p. engraudtsnan a. sg. .,Erbarmen'), grudas ,,Korn", grnudidis ,,Donner"

(von der Schallbed. des Stampfens aus); lett. grir.u, grudii. grits' ,,stoBen.

stampfen ', gnttlcius f. pi. „Graupen"; grands m. ,,Ivorn", graitzu. graiulu.

graust ,,poltern. donnern", grnudicns m. .,Gewittcrsehlag“. grauili pi. ..Graus,

Schutt, zerbrochene Mauerstiieke ksl. grudii ,,Erdschollo". Roll, gnidije

und (aus einem selbst sclion Kollektiven *ghroud-dha erwachsen. siehe Yf.

KZ. 34. 509) gruzdije, skr. gruda ..Klumpen" usw. (h erweist urspriinglichen

Langdiphthong Pni), russ. grndkij ,,holperig", mit -men skr. grumen ,,Scholle",

russ. grams ds. Hierher auch mit Ubertragung aufs seelische Gebiet r.-ksl.

sz-grustiti sa ,,sich gramen", russ. grusts f. „Kummer, Betriibnis', slov. grust

m. „Ekel" (ii aus Kurzdiphth., idg. .m\, gnisca „Ekel, Uberdruli, Beleidigung"

(die alte sinnliche Bed. noch in grilse m. ,,Schotter. Gebirgsschutt \i. mit
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schwaehster Stufe n (s. auBer Zup. G. 176 bes. v. d. Osten-Sacken IF. 28,

419) skr. grst f. m. ,,Ekel“ <ursl. *gnstb), grstitise, slov. grstitise „sich ekeln“,

sowin das von ursl. *(forth „stolz“ (s. *gurdos) zu trennende *grzih in aksl.

gndi „horrendus, terribilis“, skr. grd „abscheulich, widerwiirtig, garstig“.

Ygl. zu den bsl. Worten aufler Zup. und v. d. Osten-Sacken aaO. noch

Berneker 357 f., 370, Trautmann Bsl. Wb. 99, Miihlenbach-Endzelin I 638f.

si. grustb zu aksl. gryzq „nage“, nach Pedersen KG. I 103, kaum nach
Uhlenbeck PBrB. 30, 282. 287 zvr. zu as. grornon „trauern, klagen'A

Ob nach Zup. G. 176 auch as. griotan, ags. griotan „weinen, klagen‘‘

und cymr. yriddfan „seufzen“ auf solcher seelischer Anwendung unserer

Wz. beruhen, ist fraglich. Nieht zu widerlegen ist, wer samtliche obige

Worte fiir Gefublszustiinde auf eine ursprgl. verschiedene Gdlage zuriick-

fiihren und nur einzelsprachlichen ZsschluB mit Abkommlingen von ghrcu-(d)-

annebmen will.

Erw. gh r tug (h ?)- is. v. d. Osten-Sacken IF. 24, 245: 28,419 gegen
Bruckner KZ. 42, 347 und gegen Berneker 357f.):

poln. gruz „Schutt, Mortel‘;

,
pi. „Triimmer, Ruinen“, klr. kru'z „Trummer"',

pi. ,,Schutt
;< (schwerlieh aus dt. grus ,,Graus ‘ wegen :) poln. gruzta „Klumpen",

osorb. Jinizta ,,Erdklo8, Klumpen, Scholle“:

lit. grair.ns „Kies", pi. „Graus, Schutt“, gruzdtas „uneben, holperig“, (ist lett.

gruzis, pi. gntzi .,Schutt, Graus", gruzains „voll Staub“ ndd. Lw.?) Schwerlieh

ist gruzta nach Berneker zu gryzq „nage i-
(s. g'irPugh-) zu stellen auch

Suffixtausch fiir
*grusln

,

als *grud-sla zu grudu scheint sehwierigj und
graiizas ebenfalls zu g'irnigh- zu stellen (Bed.?).

Erw. ghreu-s-: woh! in si. grab „Steingeroll" usw., s. u. ghreit- „zu-

sammensturzen“
;

iiber mnd. gras, gros s. o.

Erw. ghreu-bli vermutlich in den germ. Gruppen von dt. Griebe (ahd.

gritipo, griobo), Gricbs, vielleicht auch grob Pick III 4 116, Falk-Torp u.

grever, s. aber auch Kluge 9 und Weigand-Hirt s. vv.). vgl. mit germ.ji
bhnt idg. b't) norw. mdartl. grdpa, graiq> ,.grob mahlen, schroten", gropa,

grypja ds., grop n. „geschrotetes Korn, grobes Mehl t!
. mit germ, bb mhd.

Ts-grupe, „Hagelkorn ;
‘, nhd. Graupe. Aber lit. grubiis .,holperig‘- s. u. (gr-,

geib- ,,drehen“.

greut- „drangen, zusammendrucken; Quark = zusammengegangene Milch“.

Ags. crudan „drangen“, engl. to croivd „(sich) driingen“, mill. Jcruden
,

md. kroten „drangen“, krot „Gedrange, Bedrangnis“, mengl. crudes, curdes,

nengl. cards „Quark“; ir .
gruth „geronnene Milch, Quark“. Fick II 4 119,

Zupitza Gutt. 212.

1. greus- „knirschen. mit (scharrendem, kratzendem Gerausch iiber etwas

driiber fahren und es zermalmen, krachend schlagen“ (und andere

Schallbezeichnungen).

Khd. dial, krosen „knirschen, knistern, mit knirschendem Klang zer-

malmen, zerquetschen“, ahd. kroselQi) eigentlich „Krachbein“, d. i. „Knorpel“,

mnd. krossen, schwed. kro-ssa, kryssa „zermalmen“; got. krms-tan „knirschen“,

krusts „das Knirschen“, aschwed. krysta „Zahne knirschen'' und „quetschen“,

ahd. krustila
,
nhd. Krustel

,
Krostel „Krachbein‘'';
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ahd. krus-k „furfur“, ahd. Krii-sch „Kleie‘- (auch Grusch, Griist durch

Kreuzung mit Grics, Griitze);

ahd. kros-pel, nhd. Kruspel, Krorpcl „Knorpek‘, kruspeln „knirschend

zerbeiBen".

Daneben eine i-Wz. in boll, krijzelen „Zahneknirschen‘', ahd. krisgrim-

mon ds
,

nd. krisel „Brosame, Krume !

,
anord. kreista „pressen, umarmen.

zerdriicken“.

Serb, griihati „krachen (von der Kanone), mit Krachen schlagen
; durch

Schlagen enthiilsen“, yruiiti „sto£Sen, enthiilsen“, yruh .,kleine Steine“,

slov. yruli „Steingerolle“, gnUciti „zerbrockeln“, gn'tsa ..grober Sand"', russ.

griichnutbsja „mit Geriiusch zusammenstiirzen*’, poln. yruchac „girren“,

gruchnqc „ertonen, mit Krachen hinfallen, fest schlagen 14

,
-sit „zerbr6ckeln' 4

;

lit. grukseti „knirschen, knistern, vom Sand' 4
(/„--Einschub ? iiber grnuzus

.,Graus, Kies44
u. dgl. s. unter *ylireucjh- S. 650).

Persson Beitr. 333 (z. T. nach Fick BB. 6, 213). Ahnliches, das Knir-

schen ebenfalls durch gr- malendes *yre-gh- in lit. yiieziu
,
knirsche 44 = grl-

czti ,.auf einem Instrument spielen4
'

;
unsicherer ist, ob das nach gr. fjovyoj

mit y'ir- anzusetzende *g'ireugh- „beiBen, nagen, Zahneknirschen41
(seit Fick

aaO. mehrfach mit *yreus- vereinigt, welchenfalls y?,reu-s- anzusetzen ware)

ursprgl. „Knirsehen“ war und einer ahnlichen Lautnachahmung entsprungen

ist (anders, nicht uberzeugend, Falk-Torp 587 : als „zerreiben“ zu j'ierd1 -

..Miihlstein das eher zu g'itr- ,,schwer
44

,
s. d.).

kriustan nicht nach Grienberger WSB. 142, VIII, 142 zu ags. crucian

„driicken“ (s,*yreitt- „drangen -4

)
und lit. grtuP.iu, ynlsti ,.sto£5eu, stampfen *

(s. *ghreud-).

2. greus- „brennen, schwelen4- ??

Gr. yguvog oder ygovvog „durres Holz, Fackel44

,
I'gvvttov, I'gvvot .,Stadt

in der Aeolis 44 Fick BB. 23, 22, 213) verbindet Prellwitz 2 101) zw. mit lett.

gruzdet ,,schwelen, glimmen“, grust ds. Doch ist ganz fraglich, ob die

gr. Worte ursprgl.
,
Brennstoff, durch Feuer gerodetes Land -

'
4 und nicht

eher „Geholz u. dgl.“ bedeutet haben. Miihlenbach-Endzelin I 666 mit Lit.

gred- „kratzen“.

Dehnstufig in alb. yeruaii
,
krmu „kratze, schabe 41

,
gtruse, ycrese, ki lire

„Schabeisen“ (woraus nach Jokl SBdAk. Wien 168, I 23 lat. yroru „Schab-

eisen des Silberarbeiters“ bei Arnobius entlehnt). krome „Kriitze, Aus-

satz“, kros ds., kros „raudig“ (s. Jokl IF. 37, 99).

An. krota „eingravieren“, mndl. krettai
,

ahd. mit Intensivgemination

krazzon „kratzen, zerkratzen, zerfleischen“, mhd. kratzen, kretzen (w'oraus

lcratz m. „Kratzen, Wunde, Schramme“ riickgebildet), krctze „Kratze u (nicht

zu mhd. schratzen mit s-Verlust s. unten II 580 u. sqcrd-).

G. Meyer Alb. Wb. 130, Fick III 4 51, Falk-Torp 572.

gliredk- „schreiten 4‘.

Av. aiivi-yorddmahi „wir beginnen, ingredimur 44

,
yjrszdi- f. „das (' An-

treten =) Inbesitznehmen, Bekommen 44
(Bthl. Wb. 514 f

. , 524); ind. (Asoka-

Inschr.) adhigicya „beginnend“ (= skr. *udhi-grdhija nach Michelson IF. 27,

194; die dem ai. grdhyati — sonst „ist gierig, verlangt 44

,
s. u. gheldh- „be-
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gelircn“ — an einer Stelle zugeschriebene Bed. „sehreitet weit aus, holt

aus L
‘ ist kaum richtig, s. PW., und berechtigt nicht dazu, „ist gierig“ aus

.,schreitet worauf los“ herzuleiten, trotz der Bed.-Parallelen bei Wood Min.

11. 227, s. Uhlenbeck Ai. Wb. s. v., GotWb. u. gridus);

lat. grudior, -7 „sehreiten“, grailus, -us „Schritt, Stufe“, grallae „Stelzen“

(lat. grad aus gJiredh s. Vf. IF. 19, 99, LEWb.

2

s. v. ; Ablautstufe wie in

lit.grkbju): lit. gruliju, -yti iJuskevicz) „gekn. wandern“ (Trautmann KZ.

42, 969; die Yereinzelung des Wortes im Lit. ist kein geniigender AnlaB,

mit v. d. Osten-Saeken IF. 33, 216 Entlehnung aus dem Germ, anzunehmen)

;

got. grips (nur Acc. sg. grid) „Schritt, Stufe“ (wo fur allerdings Siebs KZ.
37, 321, und bes. Schroeder PBrB. 29, 353, IA. 28, 30 idg. i fordern wegen
mhd. grit „Schritt“, griten „die Beine auseinanderspreizen“, nhd. bail-.

gritt ,,Schritt‘‘, gritten „die Beine spreizen“, grittel „die Gabel, die die

Sehenkel am Rumpf bilden“ und — allerdings eindeutig der i-Reihe an-

gehorigem — graiteln ,,die Finger oder Beine auseinandersperren“ u. dgl.

:

aber diese Worte gehbren wesentlich zu den bei Falk-Torp u. grcn, grim•,

grisscn. Persson Beitr. 97 behandelten Gruppen mit germ, grf- „gespreizt,

auseinanderklaffendY die auswiirtiger Ankniipfung bisher entbehren, aucli

nicht nach Siebs und Schroder aaO. mit dt. schreiten usw. als einer Form
mit s mobile zusammenhangen; auch got. grid als „Spreize“ bier einzu-

reihen. ist sclnverlich vorzuziehen; in mhd. grit usw. konnten an sich

beide Komponenten zusammengeflossen sein).

Nasalpraes. aksl. grata, grcsti „kommen“, russ. grjadu, grjastl „gehen.

schreiten“ usw., s. Berneker 349); air. adgrcinn „er verfolgt“ (Bezz. BB.
16, 243 f., Pick II 4

1 IS, Pedersen KG. II 339, 548t‘.; ghrendh-ne- fiir -nit-).

Ygl. im allgem. Pick I 4 41, 202, 41S, II 4 MS, III 4 139 (geg. Anreihung
auch von got. grains usw., sowie von ai. ghlhynti s. aber u. gher- und
gheldh- „begehrcn“,’. Zup. G. 176, auch Osthoff IF. 4, 293, Feist GWb. 2 163f.

1. ghrebh-. gherebli- beruht allein auf ahd. garbol
) und Wurzelerwei-

terung ghrebha'i- ..ergreifen. crraffen. harken'*.

Ygl. auch ghrrdjh-.

Ai. grabh. grab .ergreifen, fasscn. festhalten, erlangen, empfangen, ge-

fangen nehmen" in 3. pi. grhatc „sie erlangen" iBeziehung zu grabh nicht

sicker . aor. dyrabluun

,

Perf. j:(grdbha. pass. gthydtr, grbhuyant
,
grdbha m.

..das Ergreifen. in Besitz nehmen". gratia „ergreifend", gtahana ds., n.

-das Ergreifen, Nehmen, Behalten usw.", grdpsa „Busch, Buschel", grbli

..Ergreifen, Griff", grh (als 2. Kompositionsglied) ,,ergreifend
-
‘. grbhd m.

..Griff ", jrbhi „in sich fassend, enthaltend", grhd „Diener". grdbha m. ,.Er-

greifer, Ergreifen, Griff"; av. grab ,.greifen-‘ in bZngrab-nn (cusmnint) „ich

erfafcite (mit dem Auge)", Perf. jaugaurra, gaiirvayriti (vgl. ai. grbhuyant')

..ergreift. halt fest. nimmt weg, bekommt, nimmt wahr", Inf. gir.ibinu ,,fest-

zuhalten an", ptc, perf. pass.g.ir.ipta, grab- „Fassung von Wortern, Satz“:

np. ginftcn ..ergreifen". ginul „ergreift ' (Ildbschmann Pers. Stud. 146).

Awn. grdpa „stibitzen” (p in Anlehnung an gripa'!), schw. grabha
, engl.

grub ,,hastig ergreifen, packen. grapsen", mud. grabben „schnell fassen,

raffen", engl. giabble ,,grabbeln, umhertasten", mhd. grappeln ,,tasten“,

norw. dial, grafsa. grapsa ..kratzen. scharren", deutsch gntpsen; dazu nasa-
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liort schvv. mdartl. gramma „greifen”', gramsa ,,mit vollen Handen nelimen”.

grams ,,Handvoll', dan. gramse „grabbeln. grapsen -
', schweiz. gramse-, as.

garva „Garbe", ahd. garba „manipulus".

Lit. grabus, grabni'ts „fingerfertig, gewandt im Stehlen", grabirieti
,
graba-

liuti, graboti „herumtasten, tasten nach etwas, greifen'', grabstyti „ergreifen,

packen, nelimen 1

', grabsteleti, grabstereti „einen schnellen Griff tun, schnell

packen'', grabst Interj. „ein selinelles Zugreifen ausdriickend'', grabHas,

grab'tsas „wer gewohnheitsmaBig kleine Diebstahle begeht", grabstos „von

einem Puder abgeharktes Heu'', grrbiu, grebti „harken, unter Anwendung
von Gewalt ergreifen, rauben", grSboju, grSboti „unter Anwendung von

Gewalt ergreifen", grebezis, grebezis „als Pfand zuriickbehaltenes Vieh,

Pfand", grdbm. grobti „gewaltsam ergreifen, an sich reiBen, rauben'', <Jro-

llings, grbbis ,.gewaltsam weggenommenes Ding, Raub, Beute"; left, grebjit,

grebt auch
,
greifen", gmbits f. pi. ,,Zusammengerafftes'', grcblis „kleine Harke'',

grdbjn, grdbt ,,greifen, fassen, hasehen, raffen, packen, harken ', grdbdt Ite-

rativ dazu „um sick greifen, tasten, greifend, tastend suchen'

.

Aksl. grebq, greti ..rudern
',

russ. grebu. grestl
,
zusammenraffen, harken,

rudern", bulg. grebel ,,harken, kratzen, kiimmen, rudern, (Wasser) schopfen",

greblo ,,Harke, Rechen, Ruder'-, grebz ,,HandvolI " und das Iterativ aksl.

grabljo, grabiti ,.rauben”, russ. grabljn, grahilb ,.plundern. harken'-, si. grd-

bim, grabiti ds., skr. grabiti
,,
greifen, raffen, schopfen", cech hrabuti ,,scharren,

wiihlen, harken”, poln. grabic .,greifen, an sich reiBen. pliindern, harken

W u r 7, e 1 e r w e i t e r u n g g hr ebb

a

x
i

:

Ai. grbhnati, grbhayati ,.ergreift. faBt, fiingt, halt fest, erlangt, schopft",

agrabhtt „ergriff", Infin. gruhitum, grbhttd „regiert. gefangen, festgehalten",

grdblutr, grahltr ,Ergreifer, Nehmer"; av. gorownaifi, gjurvdyciti, apers.

garbayaiti „ergreift, halt fest, erobert. bekommt, nimmt wahr. begreift".

Ygl. Pick I 4
41, 202, III 4 140 f., Falk-Torp 340, Zupitza G. 171, Porsson

Beitr. 727 (gegen Ilirt Abl. i? 454 ) u. 903 tgegen Reichelt KZ. 39. 16. 21 ,

Trautmann Bsl. Wb. 95 f., Muhlenbach-Endzclin I 64 5 f.

2. ghrebli- ,,kratzen, scharren, graben'-. -Nicht immer sicker von ghrcbli

..ergreifen, harken” zu sclieiden: mit ihm letztlich identisch? siebe

Persson Beitr. 728 A. ! und die dort genannte Lite

Got. graban
,
graben

',
aisl. grnfa ,.Ornamente einkerben, graben. beiBen”

(Plur. praet. aisl. grqfurn auf ein Praesens grefn weisend, das altnorw. und
aschw. (grain) tatsachlich belegt ist s. Norecn Aisl. Gr. 4

§ 500 A. 3, vgl.

auch Brugmann TP. 32. 188 und Stamm, phil. Diss Munster 1919, 31 ff.'h

ags. grufun ds., as. higraban „begraben“, ahd. graban ,.graben. eingraben,

gravieren*: afr. griva schw. v. in ders Bedtg., ndl. grin run ..ricseln, aus-

kehlen" (aber mhd. gruoben ist Denominativ von gruolm): aisl. grnjla ,,krab-

beln, auf alien vieren kriechen'-. norw. dial, grurla, gryrht ,,wiihlen, graben,

krabbeln", ahd. yrabilOn „bohrend graben. durchwiililen. nachforschen”,

mhd. griibchi ds.; got. graba „Graben'-, aisl. grqf ,,G rube, Grab 1

'; got.groin

,.Grube, Hohle', aisl. grof ds.. ahd. grtwbu .,Grubc, Ilohle. Schlund '. ags.

greef n. ,Gi -aben, Grab-', afr. gref

,

as. graf, ahd. grab ,,Grab ', aisl. yroptr

m. „Grab, Begrabnis". ags. greef

t

m.
,
seulptura. caelatura \ afr. greft f.
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,,Gracht, Graben", nl. grncht ds., ahd. graft f. „monumentum, sculptura, caela-

tura" (aber ahd. gi aft ist volksetymologische Umbildung von gr.-lat. crypto).

Lett, grebju, grebt ..schrapen, aushohlen, mit dem Grabstichel eingraben"

(grebt
;
,ergi'eiferr s. unter ghrebli- „ergreifen"), greblis „Hohleisen, Schrap-

messei-' (aueh Harke s. unter ghrebli- „ergreifen")
;
aksl. pogrebo, pogreti

„begraben", russ .
pogrcbji'i, pogrcbsti ds.. si. grebem, grebsti „scharren, kratzen,

graben", pogrcbsti „begraben", skr. grebeni, grebsti „krallen, kratzen' -

,
po-

„begraben", eech. (alt) lifebu, hfesti ..graben, begraben", poln. yrzebc, grzesr

..kratzen, graben, begraben"; aksl. groin, ,Grab --

,
russ. yrob ,,Sarg“, si. grab,

bulg. yrob, skr. grab, tech, hrob, poln. yrob ds., Iterativ aksl. pogrebati,

gribati
,
begraben", russ. pogrebat

b

ds.. sl.grebam, grebati .,scharren, kratzen,

schaufeln", po- ..beerdigen", bulg. zayribamz „zusammenscharren, scbaufeln,

schopfen", skr. (alt) zagribati .,verscharren“, eech. l/rfbati „Yorwurfe maehen,

tadeln". poln. grzebie, grzebac „scharren, striegeln, kratzen", po- „begraben";

schwundstufig aeech. hfbieti ,,begraben liegen", heute pohrbiti „begraben",

pohreb „Beerdigung"; ksl. yre.beub ,.Kamm“, russ. grebem ds., si. greben

„Wollkamm, Weberkamm", bulg. grebem, „Kamm, Weberkamm, Woll-

kriimpel", skr. greben „Staehel, Krampel, Bergriicken", eech. hreben „Ivamm,

Hecliel", poln. grzebieii ds. (s. Berneker SlEWb. 347 f., 353).

Fick III 4
1 40 f., Falk-Torp 343,350, 351,356, Zupitza G. 175, Persson

Beitr. 727 f., Trautmann Bsl. Wb. 96. Miihlenback-Endzelin I 645f.

Ganz fragwiirdig ist G. Meyers (Alb.Wb. 204) Heranziehung von alb.

href, lend „kamme" 's. Pedersen KZ. 36, 335).

grem- .,feucht sein), untertauchen, untersinken".

Lat. gramiae ,,Augenbutter“, oculi grununosi „Triefaugen"; aisl. krainr

..feucht, balbgetaut (vom Schnee)", vielleicht auch got. grammipa „Feuchtig-

keit", wenn fur *krammipa (siehe die Lit. bei Feist 2
294), aksl. grem'-zih

..Augenbutter".

Wur z e 1 e r w e i t c run gc

n

(iiber die keine voile Klarheit zu erzielen

ist s. Yf. KZ. 34, 39S. Zupitza KZ. 37, 398, Berneker SlEWb. 350). Yiel-

leicht g remit- in lit. grimstii, grimzclaii. grimsti „unter-, versinken",

gramzdeti ds., gramzdinii, gramzdbiti .,untertauchen. versenken", gramzdiis

„tief einsinkend, versonnen", lett. grimstu, grind „sinken“, wovon gremdet

,,versenken" l\venn nicht zu kombinieren mit germ. *grundus „Grund" —
so zuletzt Hiibner KZ. 51, 26 — doch siehe unter :igltren- „scharf woriiber

reiben";. Miihlenbach-Endzelin I 655 m. Lit.

greng-1 Alb. Ircl) ,tauche eiir ? (G. Meyer Alb. Wb. 204j, aksl. po-

greznoti ,.im Wasser untersinken", ksl. greza ,.Kot“, russ. grjdsnutb „im Kot

versinken", grjnr.b „Kot, Schmutz", skr. greznnti ,.cinsinken", poln. grzcznqc

,,untersinken", grtqski „sumpfig“, grzezlo ,,Lot zum Tiefmessen", greet zidto

,,Sinkstein beim Fischernetz"; dazu das Kausativ aksl. pogrozq, pogrqziti

.jUntersenken, untertauchen", russ. gruziib,, versenken, eintauchen, befrachten".

(Weiteres bei Berneker SlEWb. 350, 356 f.).

Vanirek SI. Fick I 4 409, II 4
1 19 (wo fernzuhaltendes). III 4 53, Zupitza

G. 149, Trautmann Bsl. Wb. 97.

Zweifel erregt Peterssons (zwei sprachl. Aufsatze 60, Heteroklisie 145f.,

LUA 1922, Nr. 7, 52 f. Zuriickfuhrung von grem- auf Wz. ger-, gor-, die
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mit anderer Erweiterung in arm. kork „Schmutz, Ivot norw. dial, korg.

korge „Bodensatz, Hefe“, isl. korgr ds., lit. graimas ..Saline, Rahm“, isl.

him ,,Schmutz, Schleim" (nicht aisl. !), norw. krim ,,Schnupfen", schw. dial.

krime entfaltet sein soil. Jedenfalls lafit sich das von ihm ersonnene
Paradigma nicht durch ir. lat. grunna „palus“ stiitzen, da dies nach Zimmer
(ZfdA. 35, 170a 2, Nennius vindicatus 1 1 I) aus an. grundr ..Talgrund. Wie-
sengrund" entlehnt ist.

Nicht hierher gr. figtyoj „benetze" s. u. mercgh-.

1. ghreni- „scharf woriiber reiben, zerreiben, abkratzen", Erw. von ghcr- ds.

Lit. grcmziu, yremzti „schaben‘\ grdmdau, -yti ..kratzen, schaben", pa-
gramdis ,,Nachschrapsel“, lett. grem'Zu, gremzt „nagen, beifien", gramstit

„zusammenraffen“ (gegen cine andere Einreihung der bait. Worte s. u. gcr-.

grem- .,fassen“); anders Miihlenbaeh-Endzelin I 637, 649.

got. gramsta dat. sg. „Holzsplitter“ (Persson Beitr. 99): ostfries. gram
„Bodensatz, Schmutz" isolche Bedd. auch bei ghrcit- und ghrT-i-), mnl. nnl.

grom „Eingeweide, Schmutz", nd. nl. groom ds., norw. mdartl. grumen ..triibe,

mit Bodensatz vermischt", abl. fries, gram, grim ..Eingeweide, bes. von
Fischen". nhd. bair. gramel ,.Griebe", aisl. grom, grotnr ,,Schmutz"; nhd.

schweiz. grummm „klauben, stobern", grummclig ..broekig" ("Falk-Torp

u. grunts'.

2. ghrern- ,,laut und dumpf tonen, donnern. grollen. zornig sein".

Av. gram- „ergrimmen, GrimmTiegen" (nur im part. pr. gremuntam „derer.

die uns grimm sind" und ptc. perf. p. granta ..ergrimmt", dem nach Bar-
tholomae IF. 7,70 und Hubschmann IA. 11.47 ai. *ghramita entsprechen

wiirde), np. yaram .,Grimm"; gr. ygf/uit/o, ygs/iert^co, ygeueTao), yge/uedm

,,wiehern", ygdpadoz ..Knirschen". ygduoz • i/’ogro? ztoiog. oi d
i

ygeiisTtoitog

(Hes.), yoojia] • govaypog. ogjui) dgaovg, yoouig • dhog lydvog (ds).

Aisl. gramr ..ergrimmt, feindlich", ags. gram, as. gram. ahd. gram ds .

mhd. gram „zornig, unmutig", got. gramjan ..crzurnen". isl. grrmia, aschw.
grcemia ,,zornig machen", ags. gremian, grcmman „reizen, erbittern, be-
schimpfen, feindlich behandeln", ahd. grcmman ..erzurnen, erbittern"', mhd.
gremcn ,.gram machen"', refl. ,,sieh griimen", norw. grymta ,.grunzen“, ags.

gremcttan, grymettan .,fremere“, ahd. grami r „traurig. erziirnt. ergrimmt 1

.

gramizon „brummen, briillen, weinen, erbittern". aisl. grimmr „mit ver-

zerrtem Gesiclit, ingrimmig, feindlich, erregt", ags. grim(m') ,.grimmig.

zornig wild schrecklich". afr. grimm ..grimmig, sehlimm", as. grim(w)
,,aufgeregt, zornig, wild, bose". ahd. grim, gr>mmi ,,wild. grausam", ags.

grimman ..wiiten", as gnmman „schnaufen, wiiten, tosen". mhd. grimnun
„vor Zorn oder Schmerz wiiten", ahd. zaun gagrim „stridor dentium".

nhd. grummen. grummdn ,,murren schelten. dumpfe Tone laut werden
lassen, bes. von dem Donner eines entfernten Gewitters" i I)\Vb. IY 1 , 6. 635).

Lit. grama, gramrjan, grawcti .,mit Gepolter-

in die Tiefe fallen", grttmh.

grameti ,,donnern", grumcnu, grumenau, grumcnti ..dumpf drohnen, rollon,

brummen, murren, drohen": mit Erweiterung zd (s. Persson Beitr. 349)

grmnzdziu. grumzdziau, grmusti ..knirschen, knarren. drohen": lett. grem/u.

gremt „murmeln, im Affekt reden. im Affekt eine Absieht auliern. drohen



grollen, unwillig sein'* (Endzelin KZ. 42, 378, Miihlenbach-Endzelin I 648),
pr. grumins „dunrayn" (feiner Regen irrtiimlieh fiir „ferner leiser Donner**

s. Bezzenberger BB 23, 308).

Aksl. izzgrbmitb, -grvmtti „donnern“, russ. grermh, „doimern, klirren,

klappern**, bulg. gzrmi „es donnert** skr. graft, rfrmljeti, si. grmi, grmeti,

cecb. khwHi, hrmiti
,
poln. grsmicc „donnern“, wozu das Intensivum in ksl.

grimati „tonen“, si. grimati, skr. dial. grimat, eech.hfimati „donnern, wettern**

(s. Berneker SlEWb. 360); aksl. gromb, russ. qrom .,Donner**, bulg. gram
, .Blitz**, skr. grow „Donner, Blitz**, cech. ftrom ,,Donner**, poln. qrom .,Donner,
Blitzsehlag** (Berneker 353 f.)

Curtius 5 203, Fick I 4 218, III 4 142, Bezzenberger BB. 17, 216, Zupitza
G. 175f., Trautmann Bsl. Wb. 97.

Kieht zu gltrem- lat. fremere s. u. bhrcm- unten II 202.

Unwahrscheinlich ist die Annahme Perssons (Wzerw. 68f.). dab die reich-

entwickelte und verbreitete Sippe ghrcm- eine Erweiterung der diirftigen

Familie *ghtr- ist (s. d), oder (Beitr. 466) dab ghrcm - „dumpf tonen** mit
ghrcm- ,,scbarf woriiber reiben** identiscb sei.

Abzuweisen ist endlich aucb Pedersens (KZ. 40, 179) Heranziehung von
aksl. groza ,,horror* usw. (s. u. gang-).

ghren- „scbarf woriiber streifen, zerreiben**, Erw. von gher- ds. (Persson

Wzerw. 72 f.), meist mit dentaler Erw. (ursprgl. praesentisch?)

Gr. zQcuro ,.streife, bestreiche**: dazu mit Formans -tu- (-/o-), aisl. grunnr
(nn aus up) „Meeresboden, Wassergrund'* (Gdbed. „Sand, Sandboden“ als

„*Zerriebenes“; z. T. vielleicbt jauch „woran man beim Driiberfahren an-

streift*?), grunn n. „seicbte Stelle im Wasser*, grund f. (m. gramm. Wecbsel)
„Feld. Erde**, got. grundu- wuddjns ,,Grundmauer'*, ags. as. giund

,
ahd.

grunt „Grund, Boden * (Persson Wzerw. 72 f., Beitr. 293f. A 2 m. Lit.; nicht

nacb Uhlenbeck PBrB. 30, 284, Fick III 4
146, Falk-Torp u.grund — wo.

noch iiber andere Deutungen berichtet wild — als ghrm-tu-, -to- zu lit

griihsti, slav. gnznuti „in Wasser oder Scblamm niedersinken**).

Die germ. Gruppe von ahd. grcnnnn „angrinsen‘* usw. ist trotz Fick III 4

140 in der Bed. nicht glaubhaft zu vermitteln.

gh ren-d-: Gr. sehr wahrscheinlich in yovdooz „Graupe, Korn4
* (diss.

aus *yj>ovd-oo±, Prellwitz s. v.; bzw. von Sommer Ivr. Erl. 51'; alb. (-(?-

oder -dh-) grande, hrunde ,,Kleie** (Jokl SBAk. Wien 168, I 25; Gdf. ghrn-

d[h]n); vermutlich (Froohde KZ. 18, 313, Zup. G. 177) lat. frendo, -ere

„zerreiben
(fritges frcndere saxo, ftiba freset) 1

1

und (wie im Ags., s. u.) „die

Ziihne knirschen** (dazu frenum „GebiB, Zaum; Ziigel *? eine andere Mog-
lichkeit s. u. *dher- ,,halten‘‘) mit Entw. von ghr- zu fr- durch EinfluB von

frio, frico, frivol its und von fremo (wcgen der Bed. ,.reiben 1
* schwerlich

nach z. B. Curtius 203, Fick I
4 418, Ilirt Abl. 96 als *bhrem-do zu letz-

terem, es miiBte denn hoehstens die Schallbed. des ,,knirschenden Reibens'*

nach frio usw. zu vollem „reiben‘* umgeschlagen sein).

ghrcndh- : ags. grindan ,.zerreiben, zermalmen**, engl. to grind ,,ds.,

schiirfen** (ags. grindan mit thpum, engl. to grind ones teeth ..die Ziihne

knirschen**: nhd. (eig. nd.) (hand „Sand*‘, nd. grand f. ,.grober Sand, grobes

Mehl, Kleie“, ahd. in grente „in argillosa terra*', aisl. grnndi m. ,.Sandbank



ghrendh- — gre»-
:
grot-

:
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unter Wasser"; nd.grind f. „Kieselsand“ und (vom griefieligen Anfiihlen)

„Schorf‘
;

nl. grind, grint ,.grobes Mehl, giober Sand", ahd. mhd. grint

..Grind. Schorf", got. grindafrupjis „kleinmtitig" (von einem adj. *grinds

*„zerrieben“); aisl. grotti m. „Mfihle" (s. Falk-Torp u. grand-, hier auch
fiber ein germ, grist- aus idg. *ghres-ti- oder allenfalls ghred-sti- in ags.

grist „das Zermahlen, Hahlkorn", ahd. grist-grimmon „Zahne knirschen",

nhd. Griesgram und ags. gristle, afr. mnd. gri&trl „Knorpel“.

lit. (d oder dh) grendit, -uu
,

grrsti und grendziu, -iau, grrsti ,,tfichtig

andrfickend reiben, scheuern, schrapen" (dehnst. Praes.), It. grdnd-au, -yti

(Zup. G. 177
;
aber ffir die Bed. „Beet, Gartenbeet" von slav. gregia — z. B.

russ. grjada —
,

sowie ffir skr. grain in der Bed. ,.Sandbank", slov. grade,

pi. „Dfinen", klr. hrjadd „verengtes FluBbett, seiebte Stelle im Wasser",

Persson Beitr. 293, scheint es dock bei tibertragener Anwendung von greda

,,Balken, Brett" usw. sein Bewenden zu haben, Berneker 348 f.).

ghrendh- „Balken".

Lat. grunda „aztyg“, suggrunda ,,Dachstuhl ' s. Yf. LEWb. 2 354 mit Lit.,

Persson Beitr. 292 f. mit Lit., Sommer krit. Erl. 52ff.); aisl. grind f. ,,Gitter-

werk, Pfahlreihe im Wasser, Gittertfir, Tfirangel" (aber von Neck el Edda-
glossar 66 als „das knirschende" zu ags. grindan, lat. frendere gestellt),

aschw. grind „Gittcrtfir, Gutter, Tfir im allgemeinen 1

,
norw. scliw. dan

.

grind „Hecke, Gatter", [ags. grindel ,.Knebel" nur in dem aus dem As.

fibersetzten Teil der Genesis], as. grindd, ahd. grint il „Riegel, Pflugbaum 1
'.

mnd. grindel, grendcl ,,Querholz, Ricgel, Pflugbaum". hell, gmidi I „Ricgel".

Lit. grindis, grindas. grindd „Dielenbretf‘, pi. griiidos ,.Bretterbelag, ge-

dielter Fufiboden", grindoti, grindyti
,
grind:. id, grist

i

„mit Brettern belegen.

aielen", grunda „Brfickenbohle“, grand) nis „Kcule, Kntittel", lett. grain,

auch grids ,Fufiboden, Diele, Estrich", gruodi „Bohlenlage auf den Brficken,

Balken unter der Diele ', grist ..dielen", pr. grandico f. „Bohle“, gumdan
(acc.) „Mann“ izur Bedeutung vgl. E. Levy IF. 32, 162 mit Lit.): russ. ksl.

gruda ..Balken'
1 oder anderes Wort? Persson Beitr. 293 A. 2). russ. grjada

„Bett, Reihe", si. greda „Balken, Gartenbeet", bulg. greda ,,Balken, Daeh-
balken", skr. greda ds., cech. hradn .,Stange, Balken, Geriist". poln. grznla

„Hfihner-, Iileiderstange, Furche, Beet". (Russ, grjad'd

j

„Pflugbaum,
Grindel 1

', si. grcd.dj, bulg. gred't, skr. gredelj ds., cech. h ridel .,"Welle, Wcll-
baum“, poln. grzajluel „Pflugdeichsel 1

ist aus dem Germ, entlehnt. siehe

Berneker SlEAVb. 349 und Brfickner S1EIP. 156.)

FickHI 4 140. ZupitzaG. 1 7 6 f. . Persson Beitr. 292. Trautmann Bsl. Wb. OS.

Mfihlenbach-Endz#lin I 656 f., 671.

gres-
:
gros- . gros- „fressen, knabberu“.

Ai. grdsati „frifit (bes. von Tierem, verschlingt 11
(*<jrl»r). grdsa-h ,,Mund-

voll, Bissen, Futter“;

gr. ygdoz „nage, fresse
u
(= ai. grdsati ). ygdori^ ,,Grfinfutter t<

(att. y.odoziz

durch Angleichung an die tonlose Binnenkonsonanz) ydorgt; „Schlemmer“.
yaorglCco „gebe zu essen" (durch Umstellung neben ygaozGoj ds.

. ygdooz

„Bocksgeruch“ (ursprgl. „*Bock“ = ,,Xaselicr t:

, vie zodyn; : zodr/w. zouynv:



658 ghroud- — gru-

Gdf. '*ygaa-aog mit Formans -so-', ferner (s. Prellwitz KZ. 47, 297 und bes.

Lagercrantz, Goteborgs Hogsk. Arsskr. 26,64f), yaoxyg „Speise“ und „Bauch“

{*ygaa-xgg
,

*yoaaxg6g, -t flSpeisebehalter^, vgl. die GefaBnamen xgaxgg,

zioxyg. y’vy.xyg, und xgaoxggtov „Pferdekrippe“, ass. aus ygaox-, yaoxga

„Bauch eines GefaBes“; anders unter *gem- „greifen“); rednpl., u. zw. auf

Grand eines *yay-ygdtiv ^fressen
1,1

,
*yay-ygacov, -ygiov „Fresser“, yayyga

„Ziege“ (kleinas.-gr., kaum paphlagonisch'. ydyygmva „fressendes Geschwiir“

(Lit. bei Boisaeq 1102); ygiovog „ausgefressen, ausgehohltu (*ygcoa-vo-g),

ygibvrj „Mausloch, Hohlung im Wagenstuhl zum Aufbewahren der Peitsche

u. dgl.. Backtrog“ (vgl. tgmyh] „Hohle“ : tgmyco):

anord. has „Leckerbissen, Futter“ (
*greso-).

Vgl. Curtius 5 478, Fick I 4 38, 202, 409. Ill 4 53 und besonders Solmsen

Beitr. I 22Sff.

Als nasalierte Form wild angereiht apr. greasings „beiBig“ (Zupitza

KZ. 36, 55, Solmsen aaO., Trautmann Apr. 342, wo iiber andere Deutungen).

Fern bleibt air. grcim „Bissen“ (Fiek II 4 118 unter einer Gdf. *gresmen, die

aber auch nicbt dureh *grensi»cn zu ersetzen wiire trotz Yf. IF. 25, 164).

Ganz fraglich dt. Kressr, ahd. kresso (vom beiBenden Geschmack?), das

wohl zu ahd. kresan „kriecken“ (s. Falk-Torp u. Karse). — Lat. gramm
gebort zu dt. Gras (mit Spirantendissimilation aus *yasmen). — Gegen

Anreihung von arm. araccm „weide“ s. Liden Arm. St. 35.

ghroud- von gewolbten Ivorperteilen.

Air. grand (n. cs-St.) „Wange“, eymr . yriidcl ds
,

corn, grud „maxilla“,

ags. greada m. „Busen“, Fick III 4 145. Mit glireii-d- (: dh-1) „reiben“,

dt. graft ist trotz Stokes KZ. 29, 380; 38, 466, Fick II 4
1 1 8 f. keine Bed.-

Vermittlung moglich.

grod-, grad- „Hagel“.

Arm. karlcut (mit Umstellung aus dem reduplizierten *gagrodo- s. Meillet

Msl. 10, 2S0), lat. grando, lit. gniodas „hartgefrorener StraBenkot, Steinfrost,

Frost oline Schnee, Mauke“ (nicbt slav. Lebnwort, wie Bruckner SIFr. 85

annimmt), aksl. i/rad's, russ. grad. skr. grad, poln. grad „Hagel“ (Berneker

SlEWb. 344).

Curtius 196 f., Yanirek 95, Fick I 4 417, Trautmann Bsl. Wb. 99.

Das armen. Wort schlietit gr. yjoadog und (wie auch das baltoslav.) ai.

hradi'mih aus. (Vgl. die Abwiigung der moglichen Kombinationen bei

Wiedemann BB. 27, 245ff. mit Lit.)

gru- Grunzlaut der Schweine
(gru-d-, gru-n-d

Gr. ygv Grunzlaut der Schweine. ygv'Qa) {*ygvdf a>) „grunze“, ygvAog,

yovklog, ygvaamr „FerkeL‘, ygalt’Qo) „grunze“, yoyygvQuv • xovdogv£eiv, to

rag rg gcorf iv Hes.; lat. grundio. mit volkssprachl. Assimilation grunnio

,,grunze“ == ahd. (mit im Schallworte stockender Lautverschiebung im

Anlaut) grunzian „grunzen“, ags. grun[n)ian, grunnettan ds.. engl. to grunt

ds.; mit Lautversch. anord. krytia (Prat, krutta) ,,knurren. murren“. Lit.

z. B. bei Vf. LEWb. 2 355.



glag-, glak- — ghlad- 659

glag- oder glak- „Milch“, nom. glak-t n.

Gr. ydXa, ydXay.ro;, nach Sehwyzer IF. 30, 438 ursprgl. *yXdxr, *y't.ay.rb;

(vgl. yX.axro-cpdyo;) daraus *ylux, *y).ay.r6; (daher yXaxcbvze; • /tteoxol ydXax-

ro; Hes., kaum dissimiliert aus *yXaxzcbvre;, Ehrlich Z. idg. Sprgesch. 69,

und yXay.y.ov yaXa&gvov Hes., m. E. wohl ein Kinderwort mit hypokoristi-

scher Geminata wie {.uxxog), weiter *yXd, mit Yokalentfaltung im einsil-

bigen Wort (m. E. im Kindermund, woher auch die Anfangsbetonung:)

yala, wonach auch ydlay.ro; statt *yXayrog. Die altere Yorstufe *y).dy. des

Nom. auch erweitert zu *yXuxo;, woraus einerseits hom. ylayo

;

(-regi

-

yXayi];, spater yXaydco) assimiliert, andrerseits kret. x/.ayo; umgestellt.

Lat. lac, lactis mit dissimilatorischem Schwund des anl. Gutturals aus

*glact (Yf. LEWb. 1 316, 2 403, Solmsen IA. 19, 31 ;
iiber lat. ddic[t]us, deli-

culus s. zuletzt Gotz IF. 31, 299, Thomas Stud. 44 f.).

Anreibung auch von alb. date „saure Milch“ (G. Meyer Alb. Wb. 83,

Pedersen KZ. 36, 334) entbehrt, wenn das erste a von gr. ya/.a unurspriing-

lich ist, jeder Uberzeugungskraft; ebenso Ilirts IF. 21,179f. Ansatz *dehk-

(got. miluks, das im Anlaut nach melken umgestaltet sei), Gen. dhktds (lat.

lactis
) dat. usw. *dehk-ti (yaXay.-u, dale). — Falk-Torp 541, 1498 vergleicht

dan. klcekke „ausbriiten“, alter auch „ernahren, pflegen", anord. klekja ds.,

engl. mdartl. cletch „Brut“, so dab anord. nyklnkinn „eben ausgebriitet“

dem gr. reoyXayi); „neugeboren, nocli die Muttermilch trinkend“ entsprache

(got. ntuklahs .,neugeboren“ ist jedenfalls besser durcb Diss. aus *niu-knahs

— vgl. gr. veo-yvo-; — zu erklaren, L. Meyer Got. Spr. 304, Brugmann
IF. 12, 184 Anra.); doch ist es ganz fraglich, ob bier eine Gdbed. „Milch

geben" zugrunde liegt, woraus „nahren, pflegen“, endlich „ausbriiten“, und

die Gleichung bleibt daher einstweilen aufs Gr. und Lat. bescbrankt.

Lit. bei Vf. LEWb. 2 403, Boisacq 139, 1102. — Lat. lactes „milchiges

Gekriise, Bries, Milch mxlnnlicher Fische" sind „a graeco yaX.axrlde; dictae",

s. Vf. LEWb. 2
s. v., wo auch gegen den Vergleich mit isl. slug „dic efi-

baren Eingeweide von Fischen", nasal, slang „dic eBbaren Eingeweide eines

Tieres“ (und Wz. qleng ,,biegen“, lat. clingo) durch Johansson PBrB. 14.

298, Fick III 4 539 f., Falk-Torp u. slo III.

ghlad- „schallen, rufen''.

Ai. hrddatu „tont“, hrdda- m. „Geton, Gerauscb“, av. srada m. „Ivetten-

panzer !

‘ („rasselnd, klirrend* 1

), npers. zirih „Panzer“; gr. y.ey/.dbu (^Pind.)

„rausche, brause -

', xayXd'Qo

)

„klatsche
;

platschere“ (wovon yXijdo;, etwa

„Sehlamm, Schutt“ zu trennen ist, sielie Boisacq 423) ;
air. ad-qlddur „allo-

quoi'“.

Stokes KZ. 41, 381, Pedersen KG. II 538. Die ar. Worte kiinnen aber

ebensogut mit idg. r zu got. grctan, anord. grata, as. gratan, ags. </retail

[grcBtan) „weinen“, Kaus. anord. yrpta „zum Weinen bringen“. as. grutian

„zureden, anrufen“, ags. grctan „behandeln, angreifen. zureden, griitien".

ahd. gruo^an m. „anreden, angehn“, nhd. grii/ien gehoren (idg. ghred-) nach

Fick I 4 56, 438, III 4 139, Falk-Torp u. grand (Lit. iiber andere Deutungen
(neben *ghrpd- steht *ghredh- in ags. gresdan „rufen, schreien“, s. Ilolt-

hausen KZ. 48, 239).

W a 1 d e , Etymologisches Worterbuch. I. 43



660 ghladh ghleu-

Wiedemann BB. 27, 238 ff. (Lit.), Uhlenbeck PBrB. 30, 284 (Lit.); daB

letztere mit gr. q gd£co zu verbinden seien, also idg. g
l

i)i- hatten, ist nicht

annehmbar.

ghladh- „glanzend, glatt“, s. unter ghel- ,,glanzen“.

glei- „anlaufen, anstiirmen“?

Ai. jrayati „stiinnt an, lauft an“, jrdyas n. „Ungestum, Hast, Anlauf,

Lauf, FluBlauf, Strom“, prthujraya „weit laufend" (s. Geldner Yed. Stud.

II 248 ff.); av . zrayah-, ap. drayah- „See, Heer", mp. 2ray. np. (mit Um-
stellung) darya (s. Hiibschmann Pers. Stud. 62), parathuzruyah „iiber weite

lYasserflachen sich erstreckend" ; lat. gliscere „unvermerkt zunehmen, an

Starke gewinnen, (vom Feuer) entglimmen", gliscerae • mensae gliscentes, id

est crescentcs, per instmetionem epularnm scilicet. Paul. Fest. 70 ThdP.

(? ;
umstritten s. Yf. LEWb. 2 345, Solmsen Beitr. z. gr. Wortf. 226 ff.; der

gliscere zu gel- „ballen" und Sommer krit. Erl. 56, der es nacb alteren

Vorgangern — liber die man Vaniiek 2 92 vergleiche — zu ghel- „glanzen“

stellt).

Fiek I 4
52, 216f., 433.

Nicht zu beurteilen ist das von Fiek herangezogene gr. yki‘ tvxovov, ia-

yvQov lies., fernzuhalten (trotz J. Schmidt Vok. II 331, KZ. 25, 130) gr.

Pgiaooz.

ghleu- „frohlich sein, scherzen", Erweiterung von <jhcl- ,,schreien“ oder

ghel- „glanzen“?

Gr. yXevg „Scherz, Spott, Hohn", y/.evd£a) „scherzen, spotten, verspotten',

yltvaauog, yXevaoi'a „Ver.spottung, schnode Behandlung"; aisl. gly n. „Freude",

glyiadr „erfreut“, ags. giro n. „frohliehe Unterhaltung, gesellige Lust, Freude".

Mit m-Ableitung * ghloumos:
Aisl. glnumr „larmender Jubel (von der Geselligkeit in der Halle)", gleyma

„vergessen“ (mit Praefixverlust fur *firglaumjan Neckel Eddaglossar 61),

selten u. split: „frohlichen Larm macben“, ags. gleam „Jubel, Freude";

aksl. bezz gluma „non sublimis, eonstans", ylumiti sc „ddoXeoyeiv“, russ. glam

„Scherz, Spott', glumitbsja „spotten, sicli lustig macben iiber", si. gluma
„Scherz, Spiel, Lustspiel", ylumiti sc „Possen reiBen", bulg. gluma „SpaB,

Scberz, Spott", glumjd se ,scherzen, spaBen", skr. ghtma ,.Schauspiel, Lust-

spiel", ylumiti
,
schauspielen". <ech. (alt) Mama ,,histrio“, poln. dial, tv glum

„in Nichts", eigtl. „im Scherze" (s. Bruckner S1EJP. 145). Dafiir, daB
*ghum germanisches Lehnwort ist, wie Uhlenbeck Arch. f. si. Phil. 15, 486
annimmt, spricht nichts; s. Berneker SlEWb. 30S.

Mit dentaler Erweiterung:
Lit. glanda*, glanda „Kurzweil", glaudoti „scherzen“, lett. glaudat „scher-

zen" (glaudas „Liebkosungen“ gehort aber urspriinglich zu glaiisti, lett. glaust

„anschmiegen, streicheln, liebkosen", lit. glaudits „sich anschmiegend, ein-

schmeichlerisch")

.

Fickl 4 4t9, III 4 149, Falk-Torp 326, Zupitza G. 174, Persson Wzerw.
69 u. A. 2, 195, Trautmann Bsl. Wb. 91. Miihlenbach-Endzelin I 621 f.
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Kicht hierher trotz Hoffmann BB. 26, 137ff. lat. Indus s. Yerf. LEWb. 2

444 und unten II 402 unter laid-
; fraglicb Sommers Deutung von germ.

*gula- ,,Gaul" als aus *glii-lo- dissimiliert (IP. 31, 371).

gleubh- „schneiden, klieben, schnitzen, abschalen".

Gr. yXvqxo „schnitze aus, meiSle aus, graviere", yXvcpi

q

„Kerbe" yXvqpavog

,,Schnitzmesser“
;

lat. gliibo, -ere „abschalen, bes. ein Tier abdecken", gluma
„Hiilse, Schale, Balg des Getreides" (Formans -ma oder -smd

;
gliibo

entweder mit u = eu, wie dt. klieben, oder allenfalls mit idg. u, wie dt.

klauben, s. u.); ahd. kliobnn, ags. cleofan, anord. kljufa „spalten", anord. klauf

f. „Kluft, der gespaltene Huf", anord. klofnci, -ada „sich spalten“, klyfia

khtfda „spalten“, klof n. „Kluft, Spalt, RiB", klofi m.) „Tiirkloben, Zange" = as.

klotio m. ,,gespaltener Stock, Kloben zum Yogelfang“ = ahd. kloho ,,ge-

spaltener Stock zum Einklemmen oder Fangen, Kloben", ags. clofe „Schnalle",

clufii „Zwiebel“, ahd. klobo-louh, nhd. mit Dissimilation Knoblauch
,

ahd. kluppe f. ,.Zange, gespaltenes Holz zum Klemmen", nhd. Kluppe,
(*klubjon- anord. klyf f. „der zweigeteilte Packsattel", ahd. kluft, nhd.

Kluft, mit u ahd. klubon „zerpfliicken“, nhd. klauben (dazu wohl mit germ.

-pp)- aus -bn- bzw. intensiver Konsonantenscharfung anord. klypa „mit
einer Zange oder den Fingern kneifen"). Curtius 5 178, FickHI 4 59 usw.

Siebs KZ. 37, 315 sucht eine s-praefigierte Form in nhd. Schlaube „Frucht-

schale" und Schlucht, Schluft
,

die aber wohl zu schliefen (z. B. Falk-Torp
u. slo II).

Trautmann KZ. 42, 373 f., Apr. 340 erinnert noch an apr. gleuptene

.,Streiclibrett am Ffluge, das die aufgerissene Erde umwendet"' (ware lit.

*gliaubthic „durch Spalten hervorgegangenes") und — von einer auf d(h)

ausl. Wzf. — lit. glaudyti ,.aushiilsen“ und vermutet wegen lit. gvalbf/ti

„ausschlauben
;
heimlich nehrnen, fortschleppen", gcelbti ds.

;
g dibits „leicht

zu enthiilsen" und gvaldyti „aushiilsen, entkernen", gvaldits
,
gvildis „leicht

zu enthiilsen", gvildyti „aushiilsen" eine ursprgl. Wzf. *guelbh- : gulbh- :
glubh-

und *gueld(Ji)- : guldQi)- : glud(h)-; so lange ein *giielbh- nicht anderswo auf-

taucht, ist eher mit erst baltischer Wechselwirkung zwischen *gleubh- und
*gueld(h)- zu rechnen.

gleg- .,weich, zart".

Xasaliert in aisl. klfikkr „weich, biegsam, nachgiebig, sentimental" (aus

*klinkua
),

norw. kiosk, klgkk „gebrechlich, schwach", aisl. kttfkkva, klqkk

„weich sein, Mutlosigkeit oder Trauer zeigen, stohnen", norw'. dial, klpkka

„zusammenfahren, bewegt werden", adiin. kliunka ds., dan. klynke „wiinmern,

winseln", schw. kliicka in det klack till i mig „ich bekam einen Schreck"
dazu das Kausativ an. klfikkva „weich machen", schw. dial, kliikka ,,schmel-

zen"; nd. klinker „zart, schwach, fein, mager", klinkerkost „Krankenkost".

Lit. gleznas „zart, fein, weich, schlapp", glezniis ds., gleztii, glezau
,

glezti

,,weich, schlapp, schlaff, wmlk werden", lett. glcsns
;
dazu vielleicht noch

(Berneker SlEWb. 302), bulg. glezz, glaz'd „verziehe, verzartele", razgleza

,,Verderbtheit, Ungezogenheit".

Zupitza G. S9f.
,
Fick III 4

56, Falk-Torp 539, 541.

43*



662 glogh- : glegli- — gkdem-, ghdom-, ghilmi

glogli- : glagh- „Stachel, Spitze".

Gr. yXmyeg ,,Hacheln der Ahren", yXmyJg, -h’og ,,Spitze", yXCooau, att.

yioma, jon. y/.aoan ,.Zunge“ (ursprgl. Nom. *yld>y/a : Gen. yXdyiag; J. Schmidt

KZ. 33, 453 ff., Kretschmer KZ. 33, 473; nicht nach van Wijk IF. 23, 367 mit

yX- aus <52- zu ir. dluige „Spalten" usw., s. unter del-, dcl-gh- „spalten“); serb.-

ksl. (usw., s. Berneker 306), glogh „Dorn" (Bezzenberger-Fick BB. 6, 237, nicht

wahrscheinlicher nach Bruckner KZ. 46, 199 Anm. 1 eine Ableitung yon

igld
, Nadel", wobei etwa aksl. ostrogh „Pfahlzaun" zu ostn „scharf, spitz"'

im Formans zu vergleichen ware); vielleicht anord. kleggi „Bremse" als

„stechendes Tierchen" (Petersson IF. 24, 250; oder als *klajjan- „sich

festklebendes. sich anklainmerndes" zu idg. *glei-< s. *yel- .Fallen ', Falk-

Torp u. klczy I).

glideni-, ghdoni-, glidin' „Erde, Erdboden"; aus der Schwundstufe ent-

wickelte sich ghni-, von wo der einfachere Anlaut gh- auch auf hoch-

stufige Forrnen iibergriff (um die ai. Anlaute jm-, gm- neben kirn- be-

miiht sich Johansson Xenia Lideniana 1912, S. 116— 126 [Idg. Jb. 1,63j.

Vgl. zum Anlaut Bthl. Ar. Forsch. I 20 A 1 (nicht einleuchtend BB. 15,

25, Kretschmer KZ. 3
1
, 433 f., Bgm. II 2

1, 135 (Lit.); wegen Pedersens

Annahme von *?/hrfiom- s. u. zu humanus; nicht iiberzeugend Schrijnen

KZ. 44,20 f.

Ai. Hah (= av. rrt) „Erde, Erdboden 1

(acc. kiam = av. zgm, s. zum Nom.
und Acc. Bgm. I 2 347 ; loc. ksdmi und *ksum, wenn human aus dieser Form
mit Postposition *en ,,in“ zu erklaren ist, Bgm. II 2

2, 178, vgl. auch Bthl.

IF. 15,27, JHirt IF. 32, 294 f. zu ai. pdrl-jman „rings auf der Erde“; instr.

jmd
;
gen . jmdh, gmdh

,
ksnidh)

;
kdamya-h „auf der Erde befindlich, irdisch",

gr. yOdvtog kaum als *~/hdemjos naher zu aisl. Gymir Name eines Riesen,

dessen Gdf. *gumijos im Ausgang ja dem Typus Mlmir entspricht).

Ao. za, acc. sqm, loc. zomi, gen, zomo ,,Erde, Erdboden".

Gr. ydojv „Erdboden“ (*y{hx>u; danach mit v auch y&ovog usw.), yauat

ursprgl. „zur Erde hin", dann auch „auf der Erde" (bis auf die andere

Wzstufe = apr. senimai „nieder" und vermutlich auch = lat. humt, Bgm.
II 2

1, 135, Solmsen KZ. 44, 182, yaua£e „zur Erde uieder", ya/iy/.og

,,niedrig“, ya/ivvy „Beiwort der Demeter", y&aunXog „niedrig‘‘ (: lat. lm-

inilis), vto-yuog (Wackernagel KZ. 33, If.) „neu, unerhort (auf der Erde)';

thrako-phryg. ^e/ueXcd (ZeyeXg) „Mutter Erde" (Kretschmer Aus der Ano-
mia 19ff., Ilehn Ivulturpfl. u 552; Pedersen KZ. 36,303 halt die Begriffs-

bestimmung fiir unerwiesen; nicht einleuchtend Wiedemann BB. 27, 213).

Alb. be ,,Erde“ (= ydojv; G. Meyer Alb. Wb. 83, Pedersen KZ. 36, 335;

hingegen <5emje „Raupe", demist, banks „Fleischmade“ sind in der Bed.

schwerlich zu vermitteln, s. *demel- „Wurm“).

lat. humus (aus *homos
,

s. Yf. LEWb. 2
s. v.) „Erde, Erdboden", wahr-

scheinlich erst aus hum

t

(: yaual
,

s. o.) erwachsener o-St. (daher auch f.

wie y&ojv ; Bgm. II 2
1. 135, Solmsen IvZ. 44, 182 als Alternative zur An-

nahme eines verhaltnismiiBig alten o-St., von dem dann hum/ dor Loc. auf

-of, ei sein konnte; Ilirt IF. 37, 223 f.); humilis „niedrig“ (: ydayaXog ;

s. dazu M. Leumann Adj. auf -its 47 und anders E. Leumann ibd. 141); im
O. U. *hoim-teros. temos alsKomp Sup. von der Entsprechung des lat. hum 1:
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: osk. Jmntrus „inferi“, huntru, umbr. Jmtra, honclra „infra
££

, u. honclomu

„ab infimo“ (Fick-Bezz. BB. 6,237, Danielsson Ait. Stud. Ill 143, v. Planta

I 437, II 203).

Aus dem Kelt, vielleicht hierher air. du, gen. don „Ort, Stelle" (Peder-

sen KG. I 89, s. auch zu dnine

;

die Entw. von ghtf zu d- stimmte zu t aus

-kp- in art „Bar“ aus erkpos ;
n statt m wic in yj)6voq aus der Yorstufe

*dUn — aus *dom — von du verschleppt; immerhin kann „Ort, Stelle“

auch von anderer Grundbed. als „Erdboden‘ £
sein).

Im Germ. auBer got. (usw.) guma ,.Mann“ (s. u.) nur aisl. Gymir „Name
eines Riesen" (Fick III 4 126, s. auch oben).

Lit. zeme, lett. zeme, pr. same
,
senium „Erde“, semmai „nieder“ (: yayai,

s. o.), lett. zem „unter“ (wolil Yerkiirzung des Loc. von zeme); lit. zemas,

lett. zcms „niedrig ;£

;

aksl. zemlja „Erde ££ (zemi nicht nach Hirt IF. 37, 225 = gr. yauat, sondern

Lok. *zemjrd von *zernja; daraus russ. ozemu „zu Bod err", nazenib „auf die

Erde“ gekiirzt, nicht nach Hirt einen alten Kons. Acc. *?jliem-m enthaltend)

;

dazu auch (Liden AfslPh. 28, 38), aksl zmbja „Schlange“ („auf der Erde

kriechend, yda/uai.6g“), znibjb „Drache ££
.

DaB ghdem- „Erde <£ als „die tragende“ benannt und mit ai. kiama-h

„ertragend, geduldig", ksamatc „duldet, ertragt" verwandt sei (Prelhvitz

u. ydcov, Uhlenbeck Ai. Wb. u. ksdff), ist nicht glaublich (auch lat. tillus

gehort nicht zu gr. Te/.aooai, lat folio, s. u. *iel- „flach“). — Nicht iiber-

zeugend sucht Prellwitz KZ. 46, 172 in d-oyiov „Triiffel
££

als „in der Erde

wachsend" (n „in£

‘) und andern Worten eine Kurzform von ghdem („*zyhtm

Dazu Worte fiir ^Mensch" als „Irdischer“ (s. z. B. Bgm. IF. 17, 166ff.

;

anders, nicht iiberzeugend Wiedemann BB. 27, 203): lat. homo, -inis „Mensch“

umgelautet aus alat. hemo (auch in nemo „niemand ££ aus *ne-hemo), acc.

hemonem; dazu humdnus „menschlich“ (Lit. zum noch klarungsbediirftigen

ii bei Bgm. aaO., Yf. LEWb. 2
s. v.; Brugmanns Erklarung aus einem *hoi-mo-

„hiesig, diesseitig‘
£

ist ebenso unglaublich, wie Pedersens KG. I 69, 89, 166,

173 Konstruktion eines *ghdoim- neben angeblichem *ghdiom- und seine

Berufung auf ir. dunti, s. auch unten; verfehlt Fay Min. 1907, 37 : ai.

ksont u. a. „Erde, Land", und IF. 26, 34 A. 2 : ai. iima-h „amicissimus,

comes, (pgarcoo^); osk. -umbr. *homon- (entweder mit der Ablautstufe *ghom-

wie humus, gegeniiber lat. hemdn-, s. v. Planta I 242 f., oder einzeldialek-

tischer Umlaut aus *hemdn-, Solmsen IA. 19,30):

o. humans „homines“, u. homonies „hominibus££
.

got. gutna, aisl. gumi, ags. guma, ahd. gomo ,.Mensch, Mann", nhd. in

Briiuti-gam (idg. *ghemon- oder *gh0mon-), lit. (alt) zmud (DaukSa m. Acc.

zniunf) „Mensch“, heute zmogiis
,
zmogus (^-Formans wie in aksl. mq-zb)

„Menscli£

‘, pr. smog (zum Ausgang s. Trautmann Apr. 432), weitergebildet

pr. smunents „Mensch“. smonemnvins ds und smuni „Person ££

,
lit. zmond

„Frau<£

,
zmones pi. „Menschen££

(acc. pi. znwnis dial, aus idg. ghmonns ; Traut-

mann BslWb. 369 f.).

Pedersen a. o. gen. 0. (gegen KZ. 36, 105) stellt hierher auch air. duine,

cymr. dyn
,
corn. bret. den „Mensch ££

,
urk. *don{o- aus *ghdomlo- = y&ovios,

ai. ksamya-h

;

da dies der einzige Beleg fiir kolt. ni aus mi ware, miiBte

allenfalls Ubertragung des n aus dem Paradigma *ddn „Ort, Stelle", s. o.,
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erwogen werden. Doch ware dann der pi. air. doini
,
nir. daoine ,.Menschen,

Leute" (echter Diphthong) von duine zu trennen (denn Pedersens Konstruk-

tion eines *ghdoim- neben seinem *gkdjoni- ist unannehmbar, s. o. zu hn-

manus). Weit wahrscheinlicher wird doini ais *dheuenio- oder *dhoiicnio-

und duine usw. als tiefstufiges *d1mnio- mit got. diwans „sterblich“ ver-

bunden (s. *dhuen- unter dheu- „sterben“).

ghdu „Fisch“.

Arm. jukn „Fisch“ (Erweiterung wie in mu-hn „Maus“).

Gr. ty&vs, -vos „Fisch“ (l- ist Yokalentwicklung wie in ly.iivo? : arm. cm,

idg. *kplno-).

lit. zuv'is (Gen. PI. zuvtV) f., lett. guvs, zivs ds., apr. suekis m. (acc. pi.

suckans
)
„Fisch“ (lit. zuk- in zukmistras „Fischmeister", zuksparnis „Fiseh-

aar“, ziiklys „Fischer' aus dem Pr. nach Trautmann Apr. 441?);

s. Bugge BB. 3, 102, Johansson BB. 13, 1 1 7 f
.

(m. Lit.), Hiibschmann

Arm. Gr. I 471 (m. Lit.), Trautmann Bsl. Wb. 373.

Zur Anlautfrage
(
ghd oder ghi ?) vgl. Johansson aaO., Kretschmer KZ.

31, 434, 436, Yf. KZ. 34, 4S0, Brugmann Grdr. I 2
, 794, Schrijnen KZ. 44,

20 f.; gleicbartig ist besonders ydeov .zt me und die tonlose Parallele bietet

ixx'ivos : r in. Kein ganz sicherer Hinweis auf *ghi- ist, da in seiner Zu-

gehorigkeit etwas zweifelhaft, der (von Johansson dafur geltend gemachte)

Fischname alter schwed. yiits, nschw. gds „Perca Lucioperca“, nhd. mdartl.

giesen „Cyprinus cephalus" und a. schwed. fiska-giustn „ein Raubvogel,

Falco haliaetus 4
', worin ein *gjuse ,,Fischer“ stecke.

gh[dijes oder ghjes ,.gestern
<-

.

Zum Anlaut vgl. Wackernagel Ai. Gr. I 240 mit der alteren Lit., Meillet

Msl. 9, 373 A. 1, 11, 317, Schrijnen KZ. 44, 20, Brugmann Grdr. I 2 794,

Brugmann-Thumb Gr. Gr. 151 f., Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1917,6 u. A 1.

Ai. liyas ,,gestern“, hyastana „gestrig“, np. di, dig . din

;

gr. /deg, eydeg

(nach fy.sivog : y.sivog G. Meyer Gr. Gr. 3 166, anders Brugmann Grdr. I 2

b25, Ber. d. sachs. Ges. 1917, 3', yjh£6g, adv. ydi^u (analogisch nach txqcoi’Qal

Brugmann a. zul. a. 0. 3ff. mit Lit.; zustimmend Hermann Berl. phil. Wschr.

1919, 122), y&ernvog „gestrig“; alb. dje „gestern“, djcdine ds., djetiems,

djeitn „gestrig“, paradje „vorgestern“ (G. Meyer BB. 8, 187, Alb. Wb. 69).

Lat. h.eri, here,,gestern“, hesternus „gestrig"; air.indite, cymr.doe, acorn.

dry. ncorn. de, mbret. deck, nbret. deac'h „gestern“ (vgl. Meillet Msl. 11,

317, Pedersen KGr. I 67, 89), cymr. neithiwyr
,
corn, neihur, nchur

,
mbret.

neysor
,
nbret. neiscr „gestern Abend '

(
<C*noktigestro

-

Fick II 4 195).

Got. gistradngis „avgiov“ (zur Bed. s. Brugmann aaO. 15), ags. gkstron

(einmal belegt, sonst) giestrandeeg
,

giestranniht, gyrstancefen „gestern

(tags, nacht, abend)", gystrrnlic „gestrig“, ahd. gestre
,

gesteron, gesteren

,.gestern“, bgestre „vorgestern“, gesterig „gestrig'‘; ablautend in aisl. 7 (jeer

(<%er-). / giar (s. Koreen aisl. Gr. 4
§ 72, 263a 1), aschw. i gar, norw. dial.

gjaar und jjeer. schw. i gar, dan. igaar „gestern", yacirsdagen „das Gestern".

Curtius 201, Yanirek 98, Fick I 4
55, 220, 437. Ill 4 133, Falk-Torp 392,

Brugmann Ber. d. slicks. Ges. d. Wiss. 1917, H. 1.

Die weitere Ankniipfung an die Pronominalstamme gho-, ghi- „dieser“

(Brugmann Demonstrativpronomina 72) iiberzeugt nicht.
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g“a-
,
gehen, kommen“ s. u. g^em-.

g!!liai-, g!hai-d- „hell, leuchtend" (eig. g"hsi- :g!thi-; die langdiphthongische

Hochstufe ist nicht belegt).

Gr. (patdgog „klar, hellglanzend, leuchtend
;
heiter, vergnfigt" (= lit. giedras),

woneben (paidt

-

im cpaidiyog „glanzend, stattlich"; (paid

g

„sehummerig,

dammerig, braunlich, grau" (Gdf. *<pai-fog oder -oog); cpaixog • Xa/xjigog

lies., lit. giedras, gaidriis „heiter, klar“ (davon giedrii, gaidrci „schones

Wetter"), ablautend lett. deldrums „Klarheit“; lit. galsas (*g'ihai-so-s oder

eher *g'Zhdid-so-s), gaisa „Lichtschein am Himmel", lett. gaiss in. „Luft,

Wetter", gaiss (*gaisas) „klar“, gaisnta f. „Licht“, lit. gaisras „Lichtschein

am Himmel, Feuersbrunst; Zorn", gaizdras „Licbtschein am Himmel";
wohl auch apr. (Berneker Pr. Spr. 289, Trautmann Apr. 334, Bsl. Wb. 75)

gaylis „weili“.

Fick BB. 2, 187, Froehde BB. 3, 14, Bezz. BB. 16, 249 (fiber das hier

und bei Fick II 4 56 genannte mir. baes „Laune, Torheit" s. aber Peder-

sen KG. 1 56), Bgm. II 2
1, 201, 539, Boisacq u. cpaiog ,

cpaidgog, Trautmann
aaO. — Verfehlt ist Siebs KZ. 37, 319 Yermittlungsversuch mit sqai-t, -d-

„hell, leuchtend" durch s-Vorschlag,

gSadli- „eintauchen, untersinken".

Ai. gdhate „taucht, dringt ein“, ptc. gadha- „tief, stark, fest", gcthd-lt

„Tiefe, das Innere", gadhd- „eine Furt darbietend, seicht", n. m. „Untiefe,

Furt" (? s. u.); mit d = 7 ai. gdhana-, gdhvara - „tief, dicht", n. „Tiefe, Ab-
grund, Dickicht", durgdlia-m „boser Ort oder Weg"; gr.

/
iijooa

,
dor. fiaooa

„Talgrund, Schlucht"; air. baidim ,,tauche unter, ertranke", cymr. boddi

„mergere, mergi, immergendo suffoeare vel suffocari", corn, bedhy, bret.

beuziff , ;
ertranken“.

Ygl. Fick II 4 161 (mit abliegendem), Wackernagel Ai. Gr. 15, 217 (ein

statt horn. PyoeTo , ;
ging, bestieg" einzusetzendes pgooezo ist aber nicht an-

zuerkennen), XJhlenbeck Ai. Wb. 79, 80; kaum verwandt ist isl. kod „Fisch-

brut" (Fick III 4 44 f., Falk-Torp 570; sei „Grundfisch, im seichten Wasser
sich aufhaltender Fisch“).

Unsicher bes. hinsichtlich der ind. Sippe
:

ptc. gadlia-, lautgesetzlich auf

Wzauslaut gh weisend, mufi bei obiger Auffassung des li als idg. dh als

Analogiebildung nach Wurzeln mit ai. h = idg. ijh gedeutet werden; und
ein sicherer Beweis ffir altes dh ist gadha- nicht, da man auf einer „Un-
tiefe, Furt" eigentlich gerade nicht untersinkt und Deutung aus einem
Wznomen ai. *ga- (: Wz. q'td-, g'iem- „Gang“ (sonst freilich nur am Ende
von Zusammensetzungen nachweisbar) -p dha- als „(tlber gang gewiihrend"

zur Erwagung steht.

1. gliei- „klagen, jammern"? kaum fur die Grundsprache in Anspruch zu

nehmen, da sich aufierhalb des Germanischen nur unsichere Yergleiche

bieten.

Got. qainon „weinen, trauern", an. kveina ,.jammern", ags. ewanian

„klagen, traurig sein", an. kveinka „klagen, wehklagen", norw. kvinke „weh-
klagen, winseln" und mit anderer Ableitung aisl. kvlda „sich angstigen,



bekiimmert sein“, kvirfa f. ..Angst. Besorgnis", norw. kvie sig „sich strauben

gegen", schw. kvida „wimmern“, dan. Tcvide ,Pein, Not, Seelenangst<!

, alt.

dan. kvide „klagen“, ags. civldan schw. v. „klagen, beklagen", as. qmthean

„wehklagen“. Hieran erinnern formell lit. giedu und gicstu, giedojau
,

giedoti „singen, krahen", lett. dzieda, dsieddt ds., lit. qijstu, gydau, gysti

,,zu singen, zu kralien anfangen", lit. gaidf/s ,,Hahn“, gaida „Singweise,

Melodie, Note", giesmS „feierlickes (insbes. geistlichesj Lied, Gesang", lett.

dziesma ds., gailis ,,Hahn“. die zu der nur in den Satem-Sprachen belegten

Wurzel *gui- „singen“ gehoren. Damit, wie es Fick III 3
53, in'4

63, Pers-

son ’Wzerw. 197, Liden BB. 21, 103 A., Thumb KZ. 36, 196, Falk-Torp 606

(u. 1504), 607 taten, (fiei- zu identifizieren, ist der nieht zusammenstimmen-
den Bedeutung wegen zweifelhaft, wenn auch besser als die sonst vor-

getragenen Yermutungen: Fick BB. S, 331, III 4 63 stellte germ. *kitei- zu

gr. d>d(g „Geburtsschmerz, Geburtswehen", d)6ha> ..Geburtsschmerzen haben,

unter Schmerzen gebaren. iiberhanpt heftige Schmerzen empfinden"
(

f

ganz

unsicher’ W. Schulze GGA. 1S97, 906; siehe auch Boisacq l079f.). Ab-
zulehnen auch v. d. Osten-Sacken IF. 24, 240 (zu lit. gail'eti „trauern",

ga'da, gal/u „schade" usf., s. Trautmann Bsl. Wb. 75, 76), Wood KZ. 45,

65 (zu ags. civilian „dahinschwinden", siehe unter g'ieia- „iiberwaltigen")

und Holthausen IF. 20, 329 (zu lat. vislre „leise furzen"), siehe Yerf.

LEWb. 2 843, Miihlenbaeh-Endzelin I 561, 584 f.

2. gSei- „zusammendrangen, einschliefien, einpferchen"? ..Pferch"?

Anord. kvl f. „Pferch, enge, eingefriedete Passage", kvla ,,einpferchen":

umbr. bio, piilign. Acc. burnt, wenn „sacellum, eingefriedigter Bezirk • (dies

die immerhin wahrscheinlichste Bed.; Lit. bei v. Planta I 4131’.); alien-

falls hom. udivog „dicht, zusammengedriingt; stark, heftig, unablassig" als

*S’>i-g
xii-mjs.

Lit. bei Zupitza GG. 88; Falk-Torp 603, 1504.

g!lei- (oder g?eia*-j, gST- mit Formans -no-, -lo- ,.IIaut, Fell".

Ai. jlna- ,,lederner Sack“ jlla-h „Schlauch“, mir. Man „Haut, Fell". Liden

KZ. 40,261. Das ir. Wort konnte freilich nach Macbain Et. diet. 31 auch

zu bhei- „schlagen" gehoren, dessen kelt. Vertreter auch die Bed. „schneiden"

haben (vgl. scorfum : scheren u. dgl.).

g“ei[aj- „iiberwiiltigen, Gewalt, gewaltsam zugreifend und kneifend nieder-

driicken" (dieser Basenansatz nach Hirt Abl. 98).

Ai. jyit, jiyd „l'berg(!\valt" (= gr. fUa), jyana-m, jyani-h „Bedruckung“,

jydyiln ,,miichtiger, iiberlegener", jyedha-, jyestha- „machtigst, stiirkst";

jdyuti (pf. jigdtjd) „ersiegt, besiegt", jayiinu- „siegreich“, jetar- „ersiegend,

besiegend"; jinuti (fut.jyasyati, pass, pyate, ptc. jltd) „iiberwaltigt, unter-

driickt"; jiglcati „will besiegen, ersiegen" (: av. J/jisaiti „sucht fur sich zu

erlangen, ausfindig zu machen"), jigyii- „siegreich"; Germanisches s. u. Gr.

fiia „Gewalt“ (= ai. jiyd), jjidco, [hd^io „zwinge", fUaiog „gewalttatig“, Avri-

dtog wo hi = Avripiog (s. Brugmann-Thumb GrGr. 4 134). Curtius Gdz. 3 476.

Fick I 4 38, 399.
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Ai. jinati bed. auch „um etwas bringen“, jyani-h auch ,,Schwund, Yer-
lust“ und ist so zugleicb der Fortsetzer der palatal anl. Wz. von av. zinut

jjScbadigt 1

^ ap. adlnaf1 „brachte worum, nahm weg“, ppp. dtitn-, av. zyGina
,

zyuni- f. „Schiidigung“, Inf. zyanai ,.zu schaden' 1

, bal. zinay ,.an sich reifien,

hastig ergreifen, mit Gewalt wegnehmen“ (aufierarische Entsprechungen
nicht bekannt).

Gt. fiivtfv „futuere“, Caei ' fiivsT Hes. wohl nicht als „verge\valtigen“ hier-

her (wobei /Itveiv von einem Ptc. *f5l-v6-g = ai. Jfi-na-, Gramm., abzuleiten

ware), sondern nack Liden IF. 19, 328 mit np. gCiyad „futuit“ von einer

Wz. *gl‘ai oder (?) die nnr bei letzterem Ansatz mit cfiei- als Dehn-
stufe der o-Abtonung allenfalls theoretiscb vereinbar ware, iibrigens auch
von *gl‘u- „gehn“ zu scheiden ist is. if'eni-); ob dazu nach Liden auch
aisl. hugr „Jungstier“, /, ulga ,.junge Kub vom ersten Hervortreten der

Brunst bis zum 1. Kalben"? ig'it-qo-, -go- ,,coitui maturus, -a“?) Yon B.

bei Fick II 4
165, Zup. G. 88 nicht besser mit air. hutch „penis“ verbunden,

das freilich auch nicht nach Johansson KZ. 36, 381— S3 mit der grm.
Sippe von aisl. pile „Stacheh‘ zusammengehort, womit Fick III 4 218

y

Falk-Torp u. pig, pege, peis II auch andere Worte mit germ. Anl. pi- in

der Bed. „spitz“, und Petersson KZ. 47, 278 auch arm. picak „oxfly, wasp“
unter idg. *bdg- vermitteln will, was nicht tiberzeugt.

Unverwandt ist mir. bine „Zerst6rung, Yerbreclien‘‘ (Fick II 4
; eher zu

benim „schlage“?); lat. vitium (Brugmann IF. 17, 367, Gdr. II 2
1, 186; sei

„Yergewaltigung, Schandung, Fehlgriff, Fehler“ und in der Bildung zuniichst

mit ai. ciji-jitya „Sieg im WettlauP, auch ji-ti-h „Sieg“, -jit „ersiegend,

erbeutend" zu vergleichen; wahrscheinlichere Deutungen bei Yf. LEWb.2

844); lat. ns, violare (Yaniiek 2
85, Fick I 4

38, 197 — nicht mehr KZ. 44,

329 —
, Prellwitz 2 77 zw., Brugmann-Thumb GrGr. 4 134; siehe aber Yf.

LEWb. 2 840, 842).

Lit. i-gyjii, i-gyti ..erlangen, gewinnen" gekort nach v. d. Osten-Sacken
IF. 33, 268 zu yyti „aut“leben", wie russ. na'.'db ..erlangen" zu zitb ,,leben".

Wie neben ger(u) ..reiben" Worte fiir ,,aufreiben, entkriiften, Alter" stelin.

so scheinen mit g^-jO- ..niederzwingen" auch folgende Worte fiir „schwachen,

entkraften“, intr. pass. „zusammengehn. altern. hinschwinden"' ursprgl. zu-

sammenzugehoren (z B. Prellwitz 2 76, Yf. LEWb. 2 836. Persson Beitr. 735,

962; Hirt Abl. 98 setzt dafiir freilich eine verschiedene Basis g’icjc- an,

deren c aber nur auf lat. vic-sco ,,welke" zugeschnitten ist, das viel walir-

scheinlicher zu idg. ueij:- ..welken" gehort):

ai. jinati auch „altert‘‘, jynni-li ,.AItersschwache‘‘, djyuni-h „Unvergang-
lichkeit“, jtna- ,,bejahrt, alt“, n-jlta- „unversehrt, unverwelkt"', u-jlti-h

„Unversehrtheit", jivn- ..alt, gebrechhch, hilflos" 1
), av.jyn-. prs. jimliti

„schwiicht£

‘, inf, jayai (Yollst. 1 der Wz.) ,,zu schwiichen, zu entkriiften".

ajyumna- „sich nicht vermindernd, unversieglich‘\ wozu (nach Persson und

l
) Diese Bed. nach Boktling BSGW. 1902, 183, nicht ..vergewaltigt" nach Baunack

KZ. 35, 495 f. Suffix unklar; fiir eine Wzf. *7y“ie)i-«- Lt gr. oi-Zvs ,,Jammer, Trubsal.

Not“ keinesfalls eine ausreichende Stutze ..Elend, acli des Elenda!"; so Brug-
mann frfiher IF. 13, 144 tf., 16, 494, Persson Beitr. 735, 962; das gr. Wort will Brugmann
aber IF. 29. 209 als *-diu-s zu ai. pari-(lerriti ,.jamniert‘‘. paridynna- ,,in Elend versetzt 1 '

stellen, was ebenso nroblematisck ist; noch anderes bei Boisacq 689, 1119).
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Liden BB. 21, 102ff.) mhd. verquinen x
), praet. quein .,hinschwinden", ags.

cwlnnn, a-eivinan
,

praet. avCoi ,,hinschwinden, abnehmen, krankeln", er-

weitert ags. cwincan
,
dcivincnn „verschwinden. abnehmen -

' (Kaus. mit Ab-
lautneubildung acioencan, engl. quench ,.loschen“), und (nach Wood KZ.

-15, 64) mit >«-Formans wfiil. Liclnien ..krankeln", kiv7melig ..venveichlicht"

(weiteres s. u.).
2
)

Aus dem Germ, scheinen in beiden Bedeutungsfarbungen anreihbar

nach Wood KZ. 45, 64 f.):

anord. kveita „iiberwaltigen" ;
rZ-Praes.); s-Erweiterungen mnd. quisten „um-

kommen lassen, verschwenden",4»<s/ ,,Schaden, Yerlust", mnl. quisten „terere,

atterere,friare‘
-

,
got. qistjan „verderben“ ( dies schon beiFickIII 4

63), ahd. quist

f. „Yernichtung“, nrchivistun, firquistan „verderben, vernichten" (: lit. gdUti

„verschwinden" Fick aaO. ?? s. unter g'iais-
,
ags. civysan ,,zerquetschen“ (?).

jiit. huts „drucken, auspressen", nisi, kveisa „Bauchgi'immen" (*„Zwicken“);

norw. kveisa ,,verkiimmei'tes Geschopf", Jcveisen ,,klein und verkiimmert",

kvisla „hinschvinden"; vohl auch anord. kv : isu ,,Bcule, Geschwiir" i *„Quet-

schung"), mnd. qucse „blutunterlaufene Blase" (kaum nach Falk-Torp 604

Yerwandte von anord. hum „Beule" : </-Erw. (gebrochene Reduplikation?)

fries, kn'ike. ktcikken ..zwicken", in der Bed. abgeschwacht in preuB. queicheln

,,hatscheln ;i (aber lit. girzin „es kratzt im Halse", gaih'ts „nachbitternd“

bleibt fern, s. v. d. Osten-Sacken IF. 24, 240).

gSei o)- ..leben" : </“ g*t~, vielfach mit ?<-Erw. *q*i e ipu-
: g’ti-u-; zum

Ansatz g'ieul(n)-. nicht g-endu)- s. Thurneysen IF. 3S, 147 mit Lit.

A. von *yteif>:

‘dx. jiyticsa ,,du sollst leben -

(2. sg. praes. med., oder themat. 2. sg. opt. fur

*)ig<n/(ies(t; Bartholornae Airan. Wb. 502). hom. ^eioyai, fieoyai „ich werde
leben"

:
jiioyecda fiir (ieoyeoda nach fitoco; Schulze Qu. ep. 246

Anm. 2, Thurneysen aaO.), arm. keaiu „lebe“ (Hiibschmann Arm. St. I 35,

Arm. Gr. I 459; Gdf. eher *gt<i:j-ini, s. Pedersen KZ. 39, 395, als *j'iiianii,

Bartholornae Stud. II 275 ,
av. (ursprgl. Desiderativ) jijis.mti „sie erquicken,

niihren", juya- m. ,,Anregung“ (s. Bthlm. 604 f.); av. gaga- m. „Leben, Lebens-

zeit, Lebensfiihrung", ai gciga-h ,.Haus und Hof, Hauswesen-- = klr. li'ij,

g. hoju ,.IIeilmittel" diojity „heilen", russ. goj ..Friede; Heil!", jojitb ,,pflegen,

masten; bewirten; das Ilaus reinigen" (usw., siehe Berneker 319), vgl. auch
lit. yujiis ..leicht heilend --

;
lit. yyjii, gf/fi „aufleben, sich erholen, heil werden"

1 dazu i-jyti- ,,erlangen“, eigentlich ,.sich hineinleben", s. unter *g'ieia- ,iiber-

waltigen--

), lett. (hit ,,heilen; heil werden", gydau ..heile", lett. dziedet

„heilen" (Miihlenbach Endzelin I 559), aksl. ziti „leben" (Praes. ziva s. u.);

ap. quida ,
av. gaifta ,,Wesen, Anwesen, Haus und Hof -

(Lit. zur Bed.-

Entvv. bei Bartholornae Airan. Wb. 478f.); *g"to- in av. -jycLiti- f. (in Zs.)

..Leben", jydtsui gen., jydtum acc. „Leben" (im Ai. wurde dies *jyu-tu-Ji

nach jivati zu jivCitu-h , J. Schmidt KZ. 32, 378), (vgl. aksl. sna-jq
:

b Ganz ander- Schrijneti KZ. 42,109: cicinan, ahd. Sicilian, ags. din nan mit ver-

sehiedenen „Praeformanlen‘ - aus einer Wz. “vein- „schwinden‘ -

. Vermittlung nur mit
smnnn Isei *s-kin nan) sucht Siebs KZ. 37. 315.

*1 Uber gr. ScieXo; ..abendlich" (Liden aaO.) s. Boisacq 169 m. Lit.
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ahd. knu-u) in ep. jon. fcoco, gort. Scorn „lebe“ (aor. ifMwv aus *guiio-m mit

vokal. i, das vermutlich durch fitoco gestiitzt wurde, atfc. £co, tfjg, Qf\ fiir

*fcq nach Mustern wie rco, vfjg, vfj ,
s. Thurneysen aaO., und daher

keine Stiitze fiir eine Wzf. auf P. statt 5), frod? „lebendig‘, 'Qcor\ „LebenA
C&ov „Tier“; gr. vyajg jjgesund^

(
*su-guiics „wohllebend“, Lit. bei Boi-

sacq 997. Aber gr. Staaa „Lebenseinteilung, Lebensweise' -

s. unter *ai-to

„Teil“; Lit. bei Vf. LEWb. 2 846, Boisacq 18 1); (auBer in bait. si. glti,

s. o.) in av. yavae-jt- „fortwahrend lebend“, av. jtti- f. „Leben“, ai. jlra-

„lebhaft, rasch‘ :

,
av. jira- „lebhaft von Yerstand, schlau“ und mit demselben

Formans vermutlich aksl. zi/z „Weide, Weidefutter'- als „victus", russ. zir

„Fett“, pi. zir

y

= f. zira „Wohlleben“, lit. yyra „Trinkgelage“, lett. clzlras

pi. „Gastmahl, Sehmaus“ (Osthoff MU. IV 153, besser Miihlenbach-End-

zelin I 557), die sich erst nachtraglieh der Sippe von ab. ztnt, zrfti „fressen“,

pozirali „fressen, verschlingen“, lit. gerti ,,trinken“, cfirtas „betrunken“ an-

geschlossen zu haben scheinen (s. v. d. Osten-Sacken IF. 24, 241 Anm. 2)
1
);

*g'i~t- in kelt. *bihc-, air. hith (gen. betho
), cymr. byd, bret. bed „WeltA

gall. Bitu-rlijes d. i. „Weltkonige“ (vgl. o. die ahnliche Bed. von av. yaedcl) 2
):

daneben hochstufiges idg. *(fieito- in cymr. bwyd „essen“, acorn, buit „Speise“,

abret. boitolion „esciferis‘
-
', nbret. hoed ,,Nahrung‘ :

(das zweisilb. air. had.

gen. hiid ,,Nahrung, Speise" unerklart trotz Pedersen KG. I 58; ob nach
Fick II 4 165 als altes *biveto-m : aksl. zivoh m. von den brit. Worten ur-

sprunglich versebieden? ir. bialhaim ,.ernahre“ = cymr. huyda „zu essen

geben“), apr. geits ,,Brod‘, aksl. zito „GetreideA

Mit idg. (/-Suffix
(
g*7g s. bes. Persson Beitr. 563) lett. (Miihlenbach-

Endzelin I 556) dziga ,.Leben“ (wie dzice\ dziguot Jeben' - (wie dzivnotj,

ahd. queh und qu'ek, gen. quhkcs „lebendig‘‘ (kk aus einer Form mit kw
wie anord. kykkuun acc., nicht aus *ghg-no-, mhd. quicken ,,erquickena

,

ags. cwicu. cucu .,lebendig“, anord. kuikr, kykr (akk. kykkitan) ,,lebendig“,

auch dt. Quecke, ags. cioicc ,,Hundegras‘- (von der auBerordentlichen Lebens-

und Keimkraft der Pflanze).

Aber das hellenistische gi£dvtov „Unkraut im Getreide" scheint Fremd-
wort, Boisacq 310. Lat. vigerc „lebenskraftig sein“ (Brugmann II 2

1, 507)

von vegUre zu trennen, scheint mir unberechtigt. Auch daB lat. I'ixi. vidian

auf ein mit idg. *g\lJ-u-d zusammengeflossenes *g"J-y-uu zu beziehen sei,

ist abzulehnen, da Analogiebildung nach Fallen wie fivo : jixl die wahr-

scheinlichere Annabme ist. — Der germ. St. kivikwa

-

nicht nach Falk-

Torp 606 aus ' kwhva = got. qius. Wood KZ. 45, 68 reiht an nord. kuikr

usw. auch viele germ. Worte fiir lebhafte Bewegung aller Art an, so

auBer anord. kmka „sich bewegen, sich riihren'- noch mit anderen Weiter-

bildungen ags. nvifcrltcc Adv. „eifrig“, engl. quiver ,.lebhaft, hurtig", fries.

kwistern ..wedeln, schwanzeln", kwirprln ,.sich rasch und unruhig bin und
her bewegen“, schwed. dial, held ..w'erfen", jiit. kwidar rmuntei- > womit
aber lat. vitulus

,
angeblich ..springendA nichts zu tun hat).

') Aber fiber tHeouz s. Boisacq 187 m. Lit., Bechtel Lexil. 101 (nicht ..lebemlig" !',

fiber lat. rireo, riridis Sommer Hdb. 2 63 (: dt. H'iese).

J
) Pedersen's KG. I 41 Anreihung auch von got. qi/jits Bauch. lIutterleibA anord.

kuipr „Bauch“’ fiberzeugt mich nicht.
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B. von y'Jifv'-:

ai.jlva- ..lcbcndig, in. Leben‘% ap-jlva-, av. jva- (cl. i. j(va-) ,.lebendig“

= lat. vlvus ds , osk. bicas pi. „vivi% lit. gyvas, aksl. zin „lebendig“, mit 7

gr. jtoz ,.Leben i:
('doch wohl aus rf‘i-v-os trotz Meillet Msl. 16, 243 f.), got.

qius
,;
lebendig"' iguqlunan mit 7. nicht (vgl. ir. co

,
cymr. yw(en)

,.Eibe" : ahd. Tint) 7: air. bin, beo, cymr. byur, bret. beo
,

corn, byw, bew

„lebenclig“ ('davon kelt. *bivo-tilt-s in air. bethu
,
gen. bethud = cymr. bywyd

,,Leben ‘, s. zum brit. Wort Loth Rc. 20, 345, Strachan Rc. 28, 204); lat.

vlvctj: ..lebenskraftig, langlebig". bildungsahnlich mit lit. gyvbl'as „lebendig“,

entfernter ai. jlral.a- ds. : ai
.
j7rita-m ,,Leben, Lebewesen usw.‘

:

, lit. gyvata

.,Leben. Lebensunterhalt, Bauerngut 1 = lat. vita ,,Leben"'
(
*1)7vita ,

Solmsen

Stud. 119 . mit i fnojij, masc. [Uotoq nnd aksl. zhotz „Leben‘ ;

,
ahnlich ai.

jivuihti-it ..Lebensatem uswA: mit Abl. oi lit. gaiviis „munter, lebendig'";

verbal ai.jJrnti. av. jcuiti (cl. i, jlvaitit
,
lebt‘\ ap. jlva ,,lebe!” = lat. vivo,

aksl. Uni ,,lebe" (inf. hti s. o.j, erweitert lit. gyvcnii ,,lebe‘"; ai. jinvati ,

pru-jino'-i ..lebendig sein, sick erregen; anregen, beleben, erquicken“.

Ygl. im allgemeinen Curtius Gdz. 3 476. Yanicek LEWb. 2 84, Tick I 4 37 f.

,

201, 399 f. : mit Unrecht will Iiirt Abl. 112 alles aus der »-Basis *(/‘eie>.t-

erklaren, s. dagegen bes. Persson Beitr. 734.

Uber alb. nyv (geg. ngio\ also nicht mit lit. gaiviis im Yokal vergleichbar;

G. Meyer Alb. Wb. 305) s. vielmehr Jokl SBWienerAk. 168 I, 62; Pedersen

KZ. 36. 325 will — ganz fragwiirdigerweisc — alb.^od .,Herr“, zont ,,Frau‘‘ auf

ia- oder j'Llua -1 - pin ti-.pbjtuia ..ITerr(in) des JIauswesens“ zuriickfuhren.

Beziehung unserer Wz. zu "g'hja- ..iibenvaltigen" ist nicht zu stutzen:

bloG konstruiert ist Osthoff's Bedeutungsansatz ..obenaufsein, siegen. leben“

(MU. IY, 153 .
— Unannehmbar Fay Journ. of engl. and germ, phil., vol. 12

(Ycreinigung mit *gieti- ..kauen". *gcns- ..kosten
1

";-

g’.'liei- .,Ader, Sehne, Band -

.

Cymr. giau ..Xerven, Sehnen“ (s. Osthoff IF. 4. 2&8;.

Zweideutig sind lit. gijd ,.Faden im Aufzug eines Gewebes", lett. d.zija

„Faden, pi. Garm", aksl. licit ..Sehne“, russ. dial. Itea ,,Kammgarn‘ :

,
bulg.

licit, skr. lien .(Faden, Draht. Sehnur, Saite“ (s. u. glial S. 694 und Traut-

mann Bsl. Wb. S7).

g “ It i »lo-:

Arm. jil ..Sehne. Sehnur " (Ilubschmann Arm. Gr. I 486. Pedersen KZ.

39, 413;, lat. I'dmu ,.Faden“; lit. gyslo ,,Adcr, Sehne. Blattnerv", lett. dzishi,

d'.ihsla ,.Adci • (die Xasalierung in zemait. ginsia. auf die Mikkola BB. 22,

245 seine Grundform *ti'ihinslo- stiitzt, ist nach Trautmann Bsl. Wb. 90

sekundar, vgl. auch Leskien Nomina 455), pr. *pctteyisJo ,,Ruckenader“;

aber aksl. ,j!a, russ. Ultt, si. Ida, bulg. Ida, skr. Uln, tech, Ilia, poln. zyfa

,,Ader. Sehne" iU. *;/</«? Gegen *gisla Bruckner KZ. 46, 209a..

Yanicek 97, Fick BB. 2. 188 wo aber mit nicht zugehorigem vereinigt),

I 4 413, Muhlenbaeh-Endzelin I 557f.

Fernzuhalten alb. del „Sehne, Flechse, Ader * s. Pedersen KZ. 36, 326,
Jokl SBdAk. Wien 168, I 13. lat. funis s. Yf. LEWb. 2

327, ahd. geisula
ebd. 292 und lat. hilum. (Die Kombination mit alb. del bei Yf. s. v. mull
nach Jokl aaO. wegen der Yerschiedenheit des Yokalismus entfallen.)
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gSeid(h)- „Schlamm, halbflussiger Schmutz 11
?

Gr. dsioa „Dreck, Schlamm“
(
*g"eidh-iu oiler -sa, oder *ijZciil-s-a) : aksl.

zichJca „succosus“, russ usw. zidkij „dunnfliissig; weich, biegsam“. Solm-
sen Beitr. 236 f.

g“eucl-, g?ud- „Zotte, zottiger Stoff“?

As. kot, pi. kotto-s m. „grobes zottiges Wollenzeug, Decke oder Mantel

davon u
,

abd. choxto ds. (nbd. Icotzen), umbi-chvzzi „Obergewand u
,

nlid.

schweiz. choder „Lumpen“, chuder „Abfall von Wergu
,
chuz „borstiges.

struppiges IIaupthaar“, schwab. Kauderer „Werghiindler“
;

gr. f^evdo; n.

(Sappho; „kostbare Prauenkleidung“. (Fiek BB. 6, 211; Pick Wb. Ill 4 47.

Falk-Torp 598.) Ganz unsicher.

g„eg- „schutteln“?

Mir. bocaim „ich schiittele, scb\vinge“, Yn. bocad, nir. bogudh „schutteln“,

ags. cicacian „zittern“, etceccan „in zitternde Bewegung versetzen, drehen.

scliwingen. schiitteln
4

: hierber aucb nonv. dial, kvnkla „pfuscben“. schw.

dial, kvakla, dan. Uvalde ds., holl. ktvakkelen „krankeln u
,

nbd. quackchi,

dial, aucb „wackeln“ (DWb. 7, 2290f. ? meist zu dem onomatopoetiscben

quaken, guucken gestellt.

Zupitza KZ. 36, 241, Stokes KZ. 41, 382, Pick III 4 59. Falk-Torp 600,

1504.

Nieht hierber (mit Zupitza G. 84, Fiek aaO., Falk-Torp aaO.) lat. cexan

„hin und her reiBen, rutteln. quiilen 11

. s. Yf. LEWb. 2 S3 1

.

1. gHet- „Schwellung. Rundung 4 (Erweiterung von gen- „biegen“? s. d,).

Lat. botidus „Darm, Wurst“ (dial. Lebnwort s. Ernout El. dial. 27, 6S):

ir. lei „Lippe“ i? s. Lewy PBrB. 32, IBS; hi'l abcr kaum zu g"<:t- „spreehen4
.

zwischen dem und tj»ct- „Schwellung“ Worte fur Mund, Lippe vermitteln

sollen; irrig Pedersen KGr. I 117, der be? als redupl. Form zur
|

A von

mir. hcltJch „Kluft usw. 1* faBt; unmoglich Siebs Mitteil. d. schles. Ges.

f. Yolkskde. 1903, S A. 1 v *blicslo zu lat. banittm „KuB 4
,
s. Yf.LEWb. 2 S4f..

unten II 113f. unter *bu- „Lippe“ und Fiek II 4 166/; got. qijms „Magen,
Mutterleib 4

,
qipuhaftd „schwanger", aisl. kuidv „Baucb. Mutterleib“. kvklujr

„schwanger‘“ ags. nrid m. und nvida , -an m. „Mutterleib“. abd. quid
„vulva 4

, qttoden „femina, interior coxae pars 1'.

Dazu weiter mit Wood MLN. 12. 2, E. Lewy PBrB. 32. 13Sf. an. koddi

„Kissen“, aseliw. koddi; ,,Hode“, ags (odd m. „Sack, liiilse. SchoteA mndl.
codd. mnd. leader „Unterkinn. \Yampe'!

. mbd. kiulel, ags. cui/delr ,,pustula.

varix“, abd. chtcadilla „pustula“, ndd. gnadi

I

„eine umscliriobene, ent-

ziindete Schwcllung der Haut“; mbd. kutel. nbd. Kudrin ..Kaldaunen' 1

:

dazu auch mit E. Lewy aaO. nbd. Katin „Herde, Schar4
?

Zu bezweifeln ist die Heranziehung von [ibirivz „Wointraube“. florov/«;
„Traubenstengel“ (s. Yf. LEWb. 2 95), Boisacq 128 tuber /Iootov'/os s. u. gne*-

„Gezweig, Laubwerk4
): dureb niebts zu stiitzen ist Kluges Annalime ZfdWf.

83, 12, daB g
l
‘et- und glen- auf eine unervveiterte

J
g’K- zuriickgehen.

Fiek I 4 400, III 4 60 (mit fernzubaltendemX Falk-Torp 606. 597 f. Lewy aa< >.
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2. g“et- „Harz“.

Ai. jcUu n. „Lack, Gummi“, lat. bitumen ,,Erdharz, Erdpeeh" (aus den

Dialekten entlehnt s. Ernout El. dial. 28, 68), gall, betulla, betula „Birke“,

mir. bethe „buxus“, cymr. beclw „betula“, corn, bedeiven „populus“, bret.

bexucn „betula" (benannt, weil „bitumen ex ea Galli excoquunt", Plinius

XFI. XYI 75 s. Thurneysen IF. 21, 175), ags. Juclt cuiclu, cweodo, cirudu

„mastix“, akd. cnti ,,gluten“, mhd. kiile, tut, nhd. butt, kitt ,,Kitt“ (DWb. 5,

860 f); ablautend norw. kctitfa ,,Harz‘, schw. kudu „Harz“, adan. kvade
,

norw. dial, kvcede „Saft, der aus Birkenrinde gebrannt wird“; norw. koda,

kvceda ,,Biestmilch“.

Bugge KZ. 19, 428 f, Kluge Festgr. an Boethlingk 60, Fick III 4 60,

Falk-Torp 513 mit 1496, 600.

Recht zweifelhaft ist Scheftelowitz’ (BB. 29, 15) Anreihung von arm.

k if. kfan
, Milch", phantastisch Petersson Heteroklisie 62 ff. und LUA 1922,

1 1 ff.. der nocli lit. ginturas, guVaras „Bernstein“, gr. Serg „Fackel“ u. arm.

hath ,,Tropfen" und kath'u ,,Milch'
1 auf sein idg. Paradigma *(fieiu,

*g‘ietnes zuriickfiikrt.

3. gjet- „reden, sprechen".

Arm. ko6em ,,rufen, nennen, herbeirufen, einladen", koc „Einladung"

(wabrscheinlich nomen postverbale
,

got. qipan „sagen, sprechen, reden,

nennen", aisl. kitedu „einen Laut geben, auBern, klingend vortragen, rezi-

tieren, sagen, nennen", ags. ciuedan „reden, sprechen, sagen, nennen, er-

klaren", afr. qnetha ,.sagen, sprechen, bedeuten", as. quadan, ahd. quedan ds.;

aisl. kvidr „Spruch, Gerode", as. quidi st. m. „Rede. Wort"; aisl. kucdiu

..begriiBen, anreden, fordern, aufbieten", as. queddian, ahd. chetten „be-

griiBen" (d. h. „zum Reden bringen", s. Xeckel Eddaglossar p. 95), woraus

knqp „Forderung. Vorladung, Verpflichtung" retrograd gebildet ist, siehe

Wessen TJUA. 1914 p. 128 u. vgl. arm. koc.

Liden Arm. Stud. 6Sf., 133 (mit Lit.!), Fick III 4 o 9 f
. ,

Falk-Torp 608

u. 1505.

Ir. bcl „Lippe“ besser zu (fLet- „Schwellung" (wo andere Moglichkeiten

verzeichnet . E. Lewy’s Annahme (PBrB. 32, 1 38 f.), dab auf diesem unser

<j'Xrt- beruhe (schwellen — Mund — sprechen), ist durch bcl nicht geniigend

gestiitzt.

Kaum mit Recht sieht Persson Beitr. 898 in .,sagen" wie in g"ei-

,,klagen" Erweiterungen von qu- „tonen“.

g“etlh- , stoBen verletzen. zerstoren".

Zusammenfassend K. F. Johansson UUA. 1927, 1, 52ff. mit Lit.).

Ai. gnndh- ..stoBen, stechen, verletzen. zerstoren" (bei Grammatikern;

die Belege aus dem Pali siehe bei Johansson), gandhd m. „Geruch, Duft“,

av. (jantay-
,
Gestank", mp. np. gand „Gestank“, gandak .,stinkend“, ap.

•jasta- „eklig, widerwartig", np. qast „schlecht“, afgh. yandal „Ekel emp-
,linden", bal. gundag ,,schlecht“ (Bartholomae Airan. Wb. 517 mit Lit., Jo-

hansson aaO. 55 1

. Zur Bedeutungsentwicklung stoBen, stechen > Geruch

vgl. z. B. ahd. stinknn „riechen, stinken" gegen got. stigqan „zusammen-
stoBen” und gr. y.rloq ..Fettdampf" gegeniiber aisl. hnltn ..stoBen, stechen".
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Hierher auch gr. dewog „Beschimpfung, Schande" (<( *y*edhsno- Brug-

mann-Thumb GrGr. 116, aus *(fiend1tno- zw. Johansson aaO. 57), devva^oj

.,beschimpfen, verhohnen"? S. auch unter g'iou- ,,Mist“.

Schw. dial. Jcvadda „in Stiicke sehlagen, zermalmen" nd. quaddcren ds.,

woraus dan. dial, hvaddre ds., kvadder „kleine Stiicke", anfrk. quezzon

„allidere“, mnd. quetscn „quetschen", afr. quetscne „Quetschung“, mhd.

quetsen, quetschen „schlagen, stofien, quetschen".

Fraglich bleibt, ob mit Zupitza G. 87. Brugmann IF. 6, 103, v. Grien-

berger SBdWienerAk. 142, YII1 172, Johansson aaO. 56, ahd. quist „Yer-

derben, Yernichtung", got. qistjan
,
fmqistjan

,
ahd. firquistnn ,

arquistan
,
mnd.

quistcn „verderben, vernichten" hierher zu ziehen ist; s. auch u. qhais- .,haften

bleiben", g'ics- „erloschen“ und (field- .,uberwilltigen“ — Ahd. quid, ledt „Kot",

lit. (jvda „Schande“, die Johansson mit andern hierherstellt, s. u. g
u/ni- .Mist".

Lit. gendit, g'esti ..Schaden nehmen, verderben, zugrunde gehen", gadinii
,

gnd'tnti verderben, beschiidigen, storen'
,
pagodas ..Yerderben", lett. <jinstu

,

glut „zugrunde gehen“ laber lit. gedeti „trauern“ s. u. gVdiedli- Litton'', be-

gehren“). Ygl. Miihlenbach-Endzelin I 699 m. Lit.

Fick III 1
60, Falk-Torp 600, 603, 610, 1505, Brugmann IF. 6, 103. Zu-

pitza G. 87, Johansson aaO.

Nicht hierher (trotz Fick II 4 106) ir . qand „knapp, karg. enge".

gl'hedh- „bitten, begehren“.

Av. jaidyemi, ap. judiynmiy ,.ich bitte": gr. Aor. dtooaodai
,
anflehen ', Pte.

-dsorog in dnodeorug
,
verwiinscht, verschmaht, verachtet", nokvdeorog

,
sehr

ersehnt ', Pers.-Y. Geo-deorog, boot. Gw- efttorog, nddog m., nodi) ,,Sehn-

sucht, Verlangen 1

,
nodeco ,,erselme. vermisse schmerzlich, verlange“; air.

guidim ,.bitte“ (= nodeco , Pf. ro-gcld
,
s-Konj. pi. gessenn (usw., s. Peder-

sen II 550 f.), guide ..Gebet" (
g'ihodhia : foigde ,,Betteln" aus *iio-ged)a; hir-

nuigdc .,Gebet‘), cymr. giceddi ,.Gebet" (*iio-godimci

,

Osthoff IF. 27, 172).

Lit. gedau-ju, -ti „sicli sehnen, sehnsiichtig suchen, verlangen, wollen",

gedii (und gedziii), gcdijti „sich sehnen; traurig sein, trauern" (hierher

trotz Wiedemann BB. 30, 213); Nasalpraesens pasigendii, -gedau, -gedi ,.sich

sehnen; etwas vermissen ‘, godus „Gier, Habsucht; Klette", godits „habgierig.

geizig'
,
godziuos, goditis „begehren, wonach dursten, wiinschen, begierig

sein ', oder besser zu ghulli [„vereinigen“ und] „umklammern, festhalten';

im SI. mit durchgefuhrter Hasalierung aksl. zezdo, zrdati
,
begehren, wonach

dursten", zezdq
,
zediti ,,cupere", bp.da ,, Durst", poln. zqdza

;;
Begehren, Gier,

Sebnsucht, Wunsch“. Fick BB. 8, 330; 16, 2S9, M b. I 4 39. 195, 415, II 4 110,

Zupitza Gutt. 31, Osthoff aaO., Meillet Msl. 14, 373, Pedersen Mat. i. prace

I 1 67, Trautmann Bsl. Wb. 84 f.

Unsicher wegen der Bed. und wegen des Anlautes anord. ged n.
(
*gadui -)

„Sinn, Mut, Charakter, Wohlgefallen. Zuneigung" (Lit. bei M iedemann

BB. 30, 213; Fick III 4 124 zw. ; anord. gedlaass „charakterlos“ vielleicht =
ahd. getilds, mhd. getlos ..zugellos, mutwillig"

;
wegen des Yok. nicht nach

Wiedemann aaO. zu *gheidh- ..begehren").

Man beachte die ubereinstimmende Gruppierung deooaodai : nodeco = ir.

gess-am : guidim.
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l. g“ebli-, g“abli- „eintauclien, versenken, versinken".

Gr. punno ..tauche ein", parffjvai, ftncfi] „das Eintauclien, Fiirben", fia<pe i>,'

,,Farber" (aol. jinxeiV Hes. nacli dvmop das selber Kreuzung

von pdmco mit dido: pmafto umgestellt aus pamiQay. Boisacq 1100; gegen

Fick I 4 34, 401. Bechtel Hauptprobl. 114, wo auch yicpvoa
,
boot. pscpvga,

kret. gortvn. dscpvga, lak. dkpovga ..Briicke. Damm" l

) mit Unrecht angereiht

werden. Als maked. Entsprechungen fafit Fick KZ. 42, 147 ydfSeva • o^v/Mipia.

ijroi TOL'fiha Hes. unci yvfia ' y.oivpjiq ;
letzteres, da fivmco als Stiitze fiir

v wegfiillt, besonders fraglic.h);

anord. kvrfja fund kefja nach dem Praet. kof aus *krof) trans. ..nieder-

driicken. untertauchen, ersticken", kvef „Katarrh", kvafna intr. ..ersticken".

knf n. ..das Untertauchen, Schwimmen unter Wasser: Meer". aschw. kraf

„Tiefe", anord. kvcefo (idg. e!), kgfa trans. ..ersticken", mhd. crqueben ..er-

sticken" (= anord. kvcfju )
2

). S. Fick BB. 2, 189. Wb. I 4 33f., 196, 399,

Zupitza GG. 83.

Eine vielleicht verwandte, aber nur die Bed. ,,tief" aufweisende Wz.

*yWrmbh-. zeigt das Arische (wobei im ai. das (j der Tiefstufe

oder o-Stufe durcbgeftihrt ist. gegeniiber av. j der e-Stufe) : ai. gabhird-,

(jumbhlrd- „tief", tjumbht
;
ymibhan yamhhdra- n. ,,Tiefe, Abgrund“, gabhd

m. ..vulva", jabh i-sak AY. adv. vielleicht ..tief unten oder innen", av. jaiwi-

vafra- Adj. ,.mit tiefem Schnee". jafni- „tief" fuber f = w s. Bartholomae

Grdr. d. iran. Phil. I 10;, jafrat-s ..Yertiefung, Einsenkung" (J. Schmidt

KZ. 25. 88. Bartholomae BB. 15. 10, (.'aland KZ. 31, 267 Anm. 2).

Fernzuhalten ist ai. gillutle „tauchcn, eindringen" ( Ptc. qadha-
;

s. auch

Wz. i/"adh-): ferner (gegen Scheftelowitz BB. 28, 301) arm. cov ,,Meer"

fsei wie anord. kaf „Meer“; aber Palatalisierung vor a ist nicht

anzunehmen); endlich russ.gala ..Lippe" usw. (Uhlenbeck Ai. Wb. 77, der

der Wz. *(j“umbh- die Bed. ..klaffen" geben will: doch siehe dagegen Ber-

neker 34(1). Fick setzt die \Yz. *tfiribh- an. was zur Annahme zwiinge, daB

anord. liviefn Ablautsneubildung sei.

2. gliebfh)- ..schleimig, schwabbelig, Quappe, Krote".

Yermutl. letzlich onomatopoetiscli (Weise ZfdWf. 3, 231); doch ist mit

der Moglichkeit zu rechnen. daB ein altes Wort fur Frosch erst im Germ,

in die laufmalende Sippe hineingezogen wurde.

And. ijiin/ijiii
,
quappui

,
qnajipo „Aalquappe" (mit bei lautmalenden Worten

haufiger Konsonantengemination), mhd. quappe, quape, kobe, nhd. Quappe.

holl. kwnb, hr Quappe. Kropf, Wamine", isl. kvup, kvttpi ..Gallert oder

gallertartige Dingo", norw. rndartl. kvabb, \p)kvrq> ..breiartige schleimige

Masse", schw. dial. a'jlvdhb ..etwas Dickes, Fettes", (s)kvehba „feiste Frau",

mnd. qnabhr ..Bebemoos. Scblamm", engl. rjuah „Morast". quaver ..zittern,

vibriereir . Dazu das Yerb norw. dial, kmpa „cine Fliissigkeit aussendon".

') Gegen J<iculi~ohii' Ws. ", 10s Verbindunff yiq f<jn : lat. ribnt ..Balken" «pricht die

alter? Bed. ..Datum” i Kretschmer Gl. 4. 34S'. Prellwitz KZ. 47. 208 will in den gi.

Woiten cine Rcd.-Bilduug inaeh \rt von ved. jobhunt von bharoti) ^elien and als die

tragende. lit. deuteiiV't

-) Mnd. qua 1’hi’ ..Snmpf*. mnd. o-tpreufi (piebhc gelioit in andern Zusammenhang,

s. mitei 2.
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schw. dial. Ivabba „zittern, vor Pettigkeit quatschen", dan. dial, kvappe,

kvabe „eine breiartige Masse aussenden", Icvabbe „quatscheln vor Fettig-

keit“, ndd. quabbeln „vor Fettigkeit zittern". PreuB. gabawo „Krote'‘,

aksl. zaba, russ. zdba, slay, zaba, bulg. zaba, skr. zdba, eecb. zdba, poln. zaba ds.

Fick III 4 61 ;
Falk-Torp 599. Zupitza Gutt. S4, Liden Studien S5 (mit

fernzuhaltendem Trautmann Bsl. Wb. 81).

Nicht sicher Petersson LUA 1918, 67 f., der g*ebk- u. tfiedh- als Erwei-

terung einer (nur erschlossenen) Y <7“e- ansieht, wozu er noch arm. knv

;;
Lehm, Ton, Schlamm, Kot (?)“ stellt.

gseni- und gSa- „gehn, kommen".

g'i. cm- : unthematiseh *(e)-g*em-t, -g*m-te, -gum-ent in ai. Aoc. dgatnam.

dgan, gan (g fur j nach Formen mit urspriinglichem *gum-,
ayata

,

dgnian
,
med. ayata, gthav. 3. sg. Inj. uz-jbn, 3. pi. g

9mon, arm. 3. sg. ekn

„er kam“ (= ai. dgan; iiber die noch unklare l.sg. eki, 3. pi. ekin siehe

Meillet Esquisse 101 f., Brugmann Grdr. II 2
3, 89); gr. fiaiyv 3. du., vjieq-

fidoav 3. pi. wohl zur Wzf. *g’ia-). Konj. *g“emeti in ai. ydm-at, -anti, gthav.

jamaHi, jimaHi
,

Opt. *g'im-le-t in ai. gamy(It, av. jamydt, ap. jamijah

(j fur g aus Formen mit hoehstufigem idg. *g“em-), ags. cyme, pi. cyrnm.

thematisch: hochst. ai. gdmati, av. yamaiti ,.geht", tiefstufig ai. (opt. aor.)

garnet, ganiema
,
gamemahi, wohl auch Aor. agamat (s. Delbriick Grdr. IY 97).

av. fra-ymai (gthav. -g9mat) „er kam hinzu“, ap. a-gmatu
;
osk. k limbened

„convenit“, cebnust (aus *ce-benust

)

„(huc) venerit“, umbr. bcnust, benurent

„venerit, -int“, lat. Konj. advcnam (fiber n fur m s. u.; lautlich nicht aus

tiefstufigem *gwemo herleitbar, was -an- ergeben hatte, aber vielleicht mit

analogischem -en- nach den Formen wie lat. venio, centum, venT); got.

giman (Praet. gam), ahd. gueman und (tiefstufig) coman — ags. cuman,

anord. koma „kommen“.
/o-Praesens *g llm-ij> in gr. f}alva> „gehe“, lat. venio „komme“ t

vgl. Brug-

mann KZ. 23, 592, MU. II 207, Osthoff Pf. 504ff., Stolz Hdb. 4 139 Anm. 3

m. Lit. i mit wohl sehr altem Wandel von -mi- zn -ni- unter dissimilie-

render Mitwirkung des labialbaltigen Anlauts (daraus ital. n fiir rn auch

aufierhalb des Praesens, untertiitzt durch die Formen wie ventum; kaum
durch Dissimilation von gtem- zu g'ien- auch vor Yokalen. da -m hier

nicht in gleicher Silbe wie g'i-

;

ohne geschichtlichen Zusammenhang damit

ai. pass, gumyate.

Wegen der Beschrankung von ftaivm aufs Praesens (kfig)’, (itfigy.a, /lepager,

fieflacbs von der Wzf. *(/“«-) betrachtetFick Glotta 2, 128 es als eine Bildung

wie Jtcn-vm, m-va> von einer Wzf. g'id\ /J-;
doch fehlen fiir letztere ver-

laBliche anderweitige Stiitzen (s. u.) und spricht <patva) (: (pa-, Fick I 4 44)

nicht fiir, sondern gegen eine solche Beurteilung der Form, da hier der

Stamm <pav- gerade auch aufierhalb des Praesens erscheint.

sAo-Praesens *g'im-sko : ai. gdcchati, av. jasaiti „er geht ‘, gr. ftdoxe „er

ging"; anderes : ai. gamdyati „laCt kommen, fiihrt herbei", av. jamayeiti

„bringt zum Weichen"; ai. gala- „gegangen“, av. gata-, gr. /taros .gang-

bar'', lat. in-ventus

;

ai. gdti-li f. „Gang“, av. aiioi-gati- „das Herbeikommen = Eintreten,

Beginnen", gr. /idotz „Schritt; Grundlage", lat. in-venti-o, got. gaqumps

AValde, Etymolo^isches Worterbuch. I, 44
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„Zusammenkunft“, anord. samkund f. ds., ahd. cumft, nhd. Ankunft
;

ai.

ganiu-h m. „Gang, Weg", lat. adventus
,

-us Ankunft"; got. qums „An-
kunft", ags. cyme, ahd. cumi; ai. gamya- „wohin man gehen kann oder

soli", osk. k umbennieis gen. „conventus“; ahd. biquami „bequem" (vgl.

„bek6mmlich"), ags. gecweme „angenehm, passend", anord. Tcvcemr „zum
Kommen berechtigt oder imstande".

Die von Reichelt KZ. 39, 26 auf eine vollste Wzf. cfiemei- bezogenen

Formen ai. intens. gmn-gan-ti
,

lat. veni-re, ai. garniAyati fut., gatmj-dte

pass., fiaivw, venio
,
got. qums, ahd. chumi

,
ai. gmi-s-iya

,
aor.jagmi „gehend“

vermogen eine solche nicht zu sichern.

Mir. beitn „Schritt“ (Fick II 4 160) = beinm ,,Schlag", s. Bd. II S. 137.

Unter Annahme einer Bed.-Entwieklung „(zur Welt) kommen" = „ge-

boren werden" reiht Bechtel Sinnl. Wahrn. 87, Endzelin KZ. 44, 61,

sowie Miihlenbach - Endzelin Lett.-D. Wb. I 550 auch folgende, haupt-

sachlich bait. Sippe an: lit. gcmii
,

gimti „geboren werden = lett. dzemu

,

dz'tmt ds., lit. ghnstu (zum Akzent siehe Schulze KZ. 45, 230) = lett.

dz'imstu ds., lit. gimme ..Familie", gfjmis „Geburt“, gdmas „Angebornes“,

ganvmti
, ;
Kinder erzeugen, Yieh ziichten" lett. dz'tmts ,.angeboren, erb-

gehorig, leibeigen", dzimums „Geschlecht, Nachkommenschaft", dz'imsa „Ge-

burt" = apr. gimsenin aec. sg. ,,Geburt", apr. gemton „gebaren", gcmmons

ppa. „geboren“; dazu nach Endzelin aaO. alb . pregim „Gastmahl bei der

Geburt eines Erstgeborenen" (wenn urverwandt) und nach Bartholomae

Airan. Wb. 1081 av. nijamayeinti, wenn „sie bringen zum Gebaren" (von

*ni-jama- ,,puerperium", nicht Kaus von der Wz. aus, was „auf die Welt
bringen" ergabe). Das wiirde die Bedeutungsabzweigung von „kommen“
zu „geboren werden" ("die Bruckner KZ. 46, 233 als ganz modern gedacht

iiberhaupt ablehnt) bereits in die idg. Urzeit hinaufriicken. wobei zudem
nicht an die einfachere Bed. „gehn“, sondern bereits an die engere Bed.

„kommen" anzukniipfen ware, und es schiene dann vorsichtiger, neben

*gV;em ,.gehn, kommen" ein selbstiindiges *g“em oder *gem- „geboren werden"

anzusetzen. Gegen rein velares g spi-ache nicht das dunkle gr. fiaodevg

(s. Boisacq 115), fiir das ein *fiaoig „Familie, Geschlecht" = lit. gimfis

„sexus" als Grundlage ganz fraglich ist; eher vielleicht gr.
1 eyevvy&tj

Hes., allenfalls auch die Erwagung, dab das von idg. *g”eitfl .,Weib" eine

Yermittlung von solchem *g*em- zu gen- „gignere" darstellen konnte (?);

auch im Falle des Ansatzes als gem- ware zur Wz. gem „(zusammen)fassen",

der lat. gemini ,.Zwillinge“, ai. jdmi- „verwandt, verschwistert" u. dgl.

(s. Yf. LEWb. 2 unter guninus und getter) zuzuteilen sind, keine Bedeutungs-
vermittlung moglich. Ygl. auch Trautmann Bsl. Wb. 84.

Av. ni-jamayeinti konnte freilich auch als „vergewaltigen“, alter „an-

packen, fassen" zu *gem- „fassen" gehoren; schiede auch alb. pregim als

Lehnwort (woher?) aus, ware an erstbaltische Entwicklung von .kommen"
zu „auf die Welt kommen", viel leichter zu glauben; die urspriingliche

Bed. hatte sich auf die Wzf. *g'icx- (s. u.) zuriickgezogen.

*g 'i « -
: ai . jignti „geht“ pf. jigaya analogisch) = lak. 3. pi. (Ufiavri, hom.

ptc. fiifiag „mit grofien Schritten einhergehend ‘ (dazu auch hom. fhfidodwv, att.

aor. dgat ,.kam hin, ging weg", av. (Inj.) „er wird hinkommen"
gr. efirjv, dor. i’fiav „macht sich auf, ging" (zur punktuellen Aktion von efirjv,
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aged s. Delbrfick Grdr. IY 77; *g!!«~ eigentlich „den Full aufsetzen 11

);

ai. galram „Glied, Korper“; ai. gata-h „Gang, Weg, Raum, Ort“, av. gatu-s

„Ort, Platz; Liegerstatt, Sessel, Thron“, ap. ga&u (# aus t vor v, Bartho-

lomae Grd. d. iran. Phil. I 8); gr. pgraq/xog „Taktschritt“, Pgidgycov „Tanzer“

(aua oder *fidru „das Fu8aufsetzen“ + dgju-og, -ovia ,,im Schreiten

EbenmaB, Takt haltend“, oder dissimiliert aus *paro(o)-aon

a

jv ..die FtiBe,

Glieder harmonisch bewegend" mit einem *pdrgov „FuB, Glied“ = ai. gatram
,

Brugmann BSGW. 1899, 199 Anm. 1 ), djugnopgrem, jon. a/xquoflmeco (ebenso,

oder mit a aol. dor.) „streite“ (auf Grund von *pdrog oder *pa.za. „das

Schi’eiten“, also „nach zwei Seiten auseinandergehend“; jon. a durch An-
lehnung ans Ptc. pdzog), vgl. u. lett. gatis (fiber das imYokal widerstrebende

herakl. Povpijtig unsicherer Bed. s. Boisacq 127 Anm. 2); ai. vi-gaman- n.

„Schritt“ (prthii-pragaman- „weitschreitend“; vgl. ai. gamin- ,.gehend“,

Weiterbildung eines o-St. *ga-ma
), av. gaman- n. „Schritt“, gr. (tijuerai Inf.,

fifjfxa n. j^ritt
1
* {mno^uf.ioov Aeseh. ^ie ein Pferd einherschreitend‘‘), ab-

lautend gr. pcoyog „Tritt, Stufe, Gestell, Altar“ (nicht besser als *g'tom-os

zur Wzf *g1iem-, Prellwitz 2 71 zw.); ai. gnya-m „Schritt“ in uru-gayd-

„weitschrittig, sich weithin verbreitend, weit (Weg) 1
'", av. gaya- (acc. gaim)

„Sehritt“, aevd-gdya- ,,ein Schritt“ (mil Formans -ya-\ erweisen ebenso-

wenig eine ursprfingliche Wzf. *gai- wie aor. aglsta
,

dgliata)
;

gr. Pgldg
„Tfirschwelle“, pepg/.og, dor. pepdXog „betretbar, ungeweiht 1- (Gegensatz
von apazog „unverganglich, heilig'

1

); tiefstufig pepaiog „sicher“ (*„gut

gangbar“); fiddyv Adv. „im Schritt“, fiadog „Weg“, padi£co „gehe einher“,

pa&juog „Stufe, Schwelle, Schritt*% ftddoov „Grundlage“, eypaxyg (aucb

e/ufiag-, -padog, Fraenkel KZ. 42, 256) „Mannerschuh“; alb. nga ..ich laufe"

(G. Meyer Alb. Wb. 305, Gdf. *ga-nio); lett. gdju (Praet. zu iet) „ich ging“

(setzt ein Praes. *gu[d voraus, dessen j trotz Wiedemann Lit. Praet. 142

nicht wzhaft, sondern praesensbildend sein wird; davon weiter gdjttrns

„Gang, Reihe“, gaita ,,Gang“, das nicht zu cpoixaw
,

s. Brugmann IF. 28, 288

Anm. 1, Boisacq 1033, 1122, Endzelin Lett. Gr. S. 678', lett. gat is pi. „FIug-

locher der Bienen“, tiefstufig (oder eher Lw. aus der germ. Sippe von got.

gatwo „Gasse“) gatva „Weg zwischen Zaunen, Fahrwasser, Durchgang‘\
lit. gCdve „StraBe, Yiehtrift'-. Ygl. Mtihlenbach-Endzelin I 609, 619.

Brfickner KZ. 46, 233 stellt ohne hinlangliclie Rechtfertigung der Be-
deutungsentwicklung hierher auch die si. Sippen von russ. gajb „Hain“,

gatb „Faschinenweg, Faschinendamm“, poln. gajno .Herde, Haufe 1

', russ.

progalitb „entbloBen“; begrfindeter darfiber Berneker 291, 296, 294.

Nicht hierher auch flgd. kelt. Worte ffir„sterben“ (sei „fortgehn, b, pgozcbv

prjvar, also mit der entgegengesetzten Bed.-Entwicklung, wie sie oben
ffir lit. giniti ,,geboren werden“ zur Erwagung stand) : air. Konj. impf. 3. sg.

no-m-bciad, praet. pf. ro-m-bebe (narrativ mir. -beba, spiiter bebais), inf. bus,

bathach ,,moribundus“ (Ableitung vom A-Ptc.), mir. bath „Tod“, cymr. bad
„Pest“, mir. atbath „mortuus est“, trotz Stokes KZ. 37, 254 und Pedersen
KG. II 458, der bebe aus ffir *g%eg%au geneuertem *g"eg"Clue rechtfertigen

mochte; doch bestimmt Thurneysen KZ. 31, 80 A: 37, 112, 120; Hdb. 402
die Wz. richtiger als kelt. *bas- i vielleicht zu Yy«es- „erloschen" mit durch-

geffihrter o-Stufe wie aksl. gasiti „erloschen, ausgehn“?) und trennt davon
die ^/i-Formen bathach , atbath

,
bath

,
cymr. bad, die vielleicht ursprgl. zu

44 '
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gall.-lat. battuo „schlage“ gehoren, wobei die Bed. -Yerschiebung von

„Schlag!i zu .,Tod‘
;

,
„man bat ihn erschlagen“ zu „er ist gestorben“ durcb

den lautlichen Anklang an die *bt7s-Formen beforderfc ware.

Mit Unreebt leugnen Hirt Abl. 145 und (bestimmter) Reichelt KZ. 39, 40

und 47 (s. dagegen Persson Beitr. 572 f.) die Wzf. q'ia-, fur welcbe sie aus

debnstufigem g’Jtem- vor Kons. entstandenes *gr2e- einsetzen; dabei miiBte

h’fiav Neubildung zu fiazos sein, und bliebe ai .
jigati, dijat mit seinem nicht

palatalisierten Guttural unerklart. — Andrerseits wendet Persson aaO.

gegen die Annahme, g'id- sei aus g"em- umgebildet nach *sta- „stehn“

(Yf. LEWb. 2 816) oder *dra- „laufen“ (Brugmann KYG. 501), geltend,

daB g*a- nicht den Eindruck eines sekundaren Erzeugnisses mache, und

betrachtet wohl richtig *g t‘-em

-

als Erweiterung von *</“«, wie *dr-em von

*dra~. gr. den- von <)>]
(
*gJeni

-

wie fiaivoy einst nur praesentisch, wie lat.

pr-em-of) — Eine Wzf. *g'Zai- ist nicht anzuerkennen, s. o. iiber lett. gajn
,

ar. gaya-. Lat. liacto. -ere „gehn“, umbr. ebetrafe, hebetafe (*ex-baetras)

,,in exitus“ (s. Yf. LEWb. 2 81; osk. Baiteis ist Eigenname, s. zuletzt Kent

IF. 32, 1 96 f.) und das allenfalls (s. Yf. LEWb. 2
55), aber sehr unsicher

damit vereinbare lat. arbiter „der (zu Streitenden tretende) SchiedsrichterA

umbr. arputrati ,,arbitrate' kbnnten nur dann auf ein aus sold)cm *g'idi

geflossenes -7o-Praesens bezogen werden. wenn die lat. Worte aus dem
Osk.-Umbr. entlehnt wiiren, wofiir es aber an Hinweisen fehlt (nur unter

derselben Voraussetzung ware ar-biter auch mit apcpio-fidzew verkniipfbar

oder nach Cuny Rev. d. et. anc. 1909, 1 84 fF. [Zitat nach Glotta 4, 372] mit

vetare. und got. qipan „sprechen“. — Johansson KZ. 36, 389 wollte baeto

mit ahd. pfad „Pfad ::
u. dgl. unter *be(i)t- : *bo[i]t- vermitteln, doch siehe

Boisacq 127 A. 2 und iiber das umstrittene Ffad die Lit. bei Falk-Torp

u. padde N.). — Liden IF. 19, 328 verbindet np. guyad „koitiert“, inf. gadan ,

gan ,,coitus‘
: unter Annahme einer Wz. </“«(«)- mit gr. fiTvea) ds. (vgl. etwa

ai. pdyanam „das Tranken“ : gr. 7rf-v-m), t,dei * fit vei lies, (zweifelnd auch

anord. lailgr „Jungstier‘ ;

) und vermutet nach Ausdriicken wie inire, fiifia-

Cetv, avafiuivEiv, imfiaxtvew urspriingliche Gleichheit mit *g’id- „gehn“, ob

dies nun aus *</"«/- vereinfacht, oder *</“«?- aus *g'ta- erweitert sei. Mir

scheint bei Wzln fur
,
gehn“ der Begriff „coire“ erst durcb Yerbindung mit

Praepositionen moglich zu werden (s. auch unter *g'ie{a- „iiberwaltigen l
‘. —

Unannehmbar reiht Fick l 4 407 (s. auch Prellwitz 2 81) auch gr. fioaxco

u. dgl. an.

g?hemb- „lustig springen, hiipfen“.

Gr. a&e/Lifiovaa dxolaaxaivovan („ausgelassen“) Hes. (aber iiber quip,

cpaaoa „Taubo“ s. u. g'tfiwcpi- „schimmern“)

;

mhd. gainpen
,
gxunpen „springen'‘, gampel, gumpel ..lustiges mutwilliges

Springen. Possenspiel“, gumpel, nhd. Gimpel, mit oberdeutscher Lautver-

schiebung mhd. gampf m. „das Schwanken“; norw. mdartl. gimpa „wippen.

schaukeln“, gamp m. „gro8er schwerfiilliger Kerl, plumpes Pferd".

Fick BB. 12, 161; 16,290f.; Fick Wb. I 4 415 f.. Ill 4 127, Zup. G. 22,98.

Eine kiirzere Wzf. gbcni- sieht Fick III 4 127, Falk-Torp u. gammen,
gantes (s. auch u. gemse) in aisl. gaman n. „Freude, Lustigkeit, Wollust",
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ahd. gaman n. „Spiel, SpaB, Lust" u. dgl.
;
kaum mit Recht aber in aisl.

ijumarr „Widder“ u. dgl., die wegen mit gr. yipaiga verwandten Worten
wie norw. gimber (aisl. gymbr) f. ,.junges weibliches Schaf" eher um- als

Ablautneubildung zu -im- enthalten. Ygl. aber oben S. 548.

Wiedemann BB. 27, 202 vergleicht die germ. Worte unter idg. gliem(b)-

abweichend mit alb. zemere. zembere „Herz, Wille, Leib", zemerdk, zem-

beralc „jahzornig", doch ist dei' Yergleich mit d&epfiovon in der Bed. viel

treffender.

1. gKlien- „schwellen, strotzen, Fiille".

Ai. O-hands „schwellend, strotzend, xippig, geil", ghand- „kompakt, dicht,

dick", m. „kompakte Masse" (nicht als „fest zusammengesehlagen" = ghand-

„erschlagend, m. Keule", Uhlenbeck Ai. Wb. 84; s. *cfihen- „schlagen“)

;

npers. u-gandan „anfiillen“, Ciganis „voll“; gr. evftevyg evrcaftovou, loyvgd

Hes., ev&eveco „gedeihe, bin in Bliite und Kraft", evdeveta ,,Fiille. blxihen-

der Zustand", dehnstnfig jon. svdgvgg „reichlich, in Fxille", jon. att. ev'&y-

veco „gedeihe, bin in Bliite und Kraft", evdgvia „Fiille“ {-!h:v- kaum nach

Sommer Gr. Ltst. 66 aus -dyv- nacli o&evog), o-stufig KQe\*T\a-cp6vTyg eig.

„kraftschwellend", HoXvcp6vzr\g = IIoXvYzijzrjg, KXeocfdvzrjg, vielleicht zpovog

aipazog II. 16, 162 wenn „Hasse“ (doch eher nach Niedermann IA. 29, 33

fur al/ua <povov „das Blut des getbteten Hirsches"), red.-stufig rpavav &e-

Xelv Hes., wohl eigentlich ,,geil sein". Lit. guild „genug“, aksl. goncti „ge-

niigen" (gegen Entlehnung aus got. ganah s. Solmsen Beitr. I 167 Anm. 2.

Berneker 327).

Arm. yogn „multum" (Praep. i+ *o-g’ihon- oder *o-cfihno im Praelix

o- dem ar. a- nachststehend, Liden Arm. St. 76 f.)

.

Bezzenberger-Fick BB. 6. 337, Fick BB. 8, 330; 16. 289, Horn Kp. Et.

10, Grdr. d. iran. Phil. I 2, 62, 130, Johansson IF. 3, 241, Ehrlich KZ. 39, 561.

Kaum hierher gr. agevog, azpvo; n. „reichlicher Yorrat, Reichtum", dcp-

veiog „begiitert" (z. B. wieder Bechtel Lexil. 7Sf. nach Fick, wobei <p und
der Yokalvorsclilag aus der vokallosen Form

(
a)cpv

-

hergeleitet wird; auch

*s//t -</“/« (e)w- wurde erwogen; andere, doch auch nicht einleuchtende Deu-
tungen bei Johansson IF. 3, 241, Liden Stud. 72, s. auch Yf. LEWb.

2

u.

omnis); nagfievog (Brugmann BSGW. 58, 172 ff.)
;
fern bleibt o&svog „Kraft“

(Siebs KZ. 37, 281, Charpentier KZ. 40, 476). Lat. fenus (Froehde BB. 21,

326) trotz des an eir&yvyg erinnernden c wohl vielmehr zufc-lix ,
fe-cundus

,

Wz. *dhei~. Mindestens ganz fraglich lat. pracgnas, pracgndns ,,schwanger,

triichtig, voll, strotzend" (Ehrlich KZ. 39, 561, BPhW. 1911, 1573, Brug-

mann IP’. 34, 400, der ein Adj. *prac-gn-os „liervorstrotzend“ voraussetzt,

woraus ein Yerbum *pmegnarl und als -ti- und -wANomen dazu -gnd{ti)s,

-gnan(t)s

;

doch s. auch Yf. LEWb. 2
s. v., wonach vielleicht zu *gcn- „er-

zeugen", nutio, niittl).

2. gShen- „schlagen“, auch als set -Basis g^hene-.

Ai. hdn-ti (auch thematisch lianati) ,schlagt, trifft, erschlagt, totet",

3. pi. ghn-anti
, Imp. ja-lu, Opt. han-yat, ghn-Jta Pf. jaghana, jaghanvun

,

g. jaghn-its-ah. Pass, hanydte
,
Ptc. hold- „gesehlagen, getotet" (= av. jata-,

gr. -cpazog), hantva- „zu schlagen, zu toten" (: aksl. zetva), vrtra-han-, gen.



-ghn-ah (= av. wr&Shra-jan-, gen. -yn-o-) „Feinde erschlagend, siegreich",

ghand

-

„erschlagend, m. Kniittel, Keule“ (= gr. dv8go-cpovos, lett. gems),

sq-hd-t „Schicht“, 7lati- „das Schlagen, Schlag, Multiplikation" (: gr. di-

cpdai-og, av. --jaiti-, anord. gudr, gunnr
), hatyd „T6tung“ (: ahd. gundca, lit.

dial, gincid). liantdr- „wer einen schlagt oder totet £

;
von der set-Basis ai.

hanitum und gheita- „totend££

,
m. „Schlag, Totung, Yernichtung", ghatayati

„totet££
(s. Persson Beitr. 647 ;

iiberholt Uhlenbeck Ai. Wb. 85).

Aber lnhisati, hinasti „verletzt“ wohl zu idg. glieis-. — Ai. gandhdyati

„verletzt“, von Hirt BB. 24, 270 als Dentalpraesens wie lat. de-, of-fen-do

angereibt, wohl Kasalbildung zu *g'ihedh- „sto6en“.

Av. Jain-ti (= ai. hdnti) „er schlagt, trifft, totet", Imp. jaibi, l. sg. med.

ni-yne „ich schlage nieder", Opt. paiti-ynUa (= ai. ghnlta

)

„er mochte

kampfen um“, Ptc. jata- (= ai. hata, s. o.), Ptc. Pf. Akt. Jaynvd, apers.

ojanam „ich erschlug = besiegte", 3. sg. aja (,i)
; av. Jana- „schlagend“, jan-

tar- „der schlagt, totet“, janti- f. „das Schlagen, Erschlagen", -jaiti- (als

2. Zsglied) ,,das Schlagen" (= ai. liati-).

Arm. (jail
, g. gani (ffgphpn-) „Sehlage, Priigel“, ganem ,,schlage, priigle -

'
-

(Hubschmann Arm. St. I 24, Arm. Gr. I 431 f.), jin „Stock-£

(ffg'i.hen-), jnem
,,ich schlage -'* (liber *)inem aus ^g'fhend — hdnati, lit. genu

,

aksl. zenq\ Pa-

trubany KZ. 37, 427 f., Scheftelowitz BB. 29, 17), jnjem „tote ££ (aus g‘‘henio

= Peivco, lit. genit'i
;
Patrubany aaO.).

Gr. dslvco „schlage ££

, devio, e&eiva, enecpvov ,,totete
t-

,
nkpaxai, -epaxog in

horn, dggi-rpaxog, auch in biq'axov bicpdoiov Hes. d. i. „doppelt££ („Mal££ =
,,Schlag", ebenso

:)
bi-cpaoi-og (: ai. hall- s. o.; Boisacq s. v. m. Lit.), epovog

,,Mord‘
-

(
= russ. gon) epovrj ds., <povevg „Morder££

,
cpovevd) „tote“, avbgo-

rpovog „Manner mordend" (s. auch Bois. u. cpoivog).

Alb. gad „ich jage, verfolge" (*genio ,
G. Meyer Alb. Wb. 136; Einwiinde

bei Pedersen KZ. 36, 330); lat. (nach Curtius 5 255, Brugmannll 1 1051)

sehr wahrscheinlich defendo, -e> e „abwehren, verteidigen", offenders „an-

stofien, beleidigen“, infensus (Ptc. eines *infendd) „feindlich“ (abweichende
Auffassungen s. bei Vf. LEWb. 2 u. defendo\ eine Wz. hhen- erwagt Havers
IP. 25, 382 Anm. 3. — fenum „Heu“ aus *fend-snoml s. Yf. LEWb. 2

s. v.).

Air. gonirn ,,verwunde, tote", Pf. gegon, 3. sg. geguin
;
gain „Wunde ££

(Fick II 4 167, Pedersen KG. I 108, Liden BB. 21, 99, 114 m. Lit.; benim

„schlage“ vielmehr zu *bhei- ,,schlagen", s. Osthoff IF. 4, 268, 273, Peder-
sen KG. II 461 f.)

; mir. geind f. „Keil“ I'irrig Fick II 4 110, III 4 124, Liden
aaO.) bleibt fern.

Anord. gudr
,
gunnr f. (= ai. liati-). as. gudea, ags. gup (= ai. hatyd bis

auf den Akzent) „Kampf, Schlacht", ahd. gund-fano „Kriegsfahne“ ; anord.

gandr „Stock", schweiz. yunten „eine Art Keil" (Liden aaO. und Falk-Torp
u. gand mit Lit. iiber abw. Deutungen); norw. mdartl. gana „die Aste an

Baumen abhauen" wie lit. genet

i

(Bugge BB. 3, 102). Lit. genii (= aksl.

:enq, ai. hdnati, arm .Jnem) ginti „treibe (durch Schlage auf die Weide)".

geniit (= detvco) gaie-ti .,abasteln" (set-Basis), giiu'i, ginti (set-Basis) „wehren,
schiitzen" (ginti : ginti, gihtas : gintas = ai. hath-

: ghatd-, Persson Beitr.

647, Beichelt KZ. 39, 39), zu cienit zuniichst ganyti „Yieh (treiben =) hiiten,

weiden", lett. gans „IIirt" (= ai. ghand-), gani m. pi. „Weide' £

, dehnstufig lit.

naldi-qone ,(Nachthut ££

,
naldi-gonis „Nachtschwarmer“

;
lit. genf/s ,,Spechr -

,
gin-
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cid (= ai. hatyd), gincas „Streit", ginklas ,,Waffe“ isganiis „heilbringend ££

(lit. gdmioti ist Iterativum zu ginti, s. Berneker 294, 328); lett. (vgl. B. bei

Fick II 4 110 undoben ir. geind) dzenis „das zwischen den beiden Zacken der

Gabel der Pflugscbar eingeklemmte Holz", dzenulis „Stachel“ (vgl. zur

Bed. u. aksl. zglo „Stachel“).

Aksl. zenq
,
gvnati „treiben“ (wie lit. genu), Iter, gonjq, goniti „treiben,

jagen", wovon wieder pogcinjati „verfolgen“; russ. usw. gon „Treiben, Jagd“

(= gpovog
),

cech. uhonci „Verletzung, Schaden", serb. prijegon „Kampf“
(dazu vielleicbt klr. honoba „Belastigung, Plage", sloven, gonoba „Schaden,

Verderben", ugonoba „Yernichtung, Untergang" v. d. Osten-Sacken IF. 26,

322 Anm. 1 ;
eine andere Auffassung u. *gen~, *genebh- „zusammendrfieken“)

;

aksl. zbnjq
,

zqti (serb. ziti, also set-Basis) „ernten“, zctva (serb. zetva)

„Ernte“ (: ai. hantva-); aucb zclo „Stachel“, poln. zqdlo ds., russ. zalo „Stacbel,

Schneide eines Messers, einer Axt" (Liden aaO.; nicht besser zu cymr.

banadl
,
acorn, banuthel, mbret. balazn „Ginster“, B. bei Fick II 4 161, was

Media gV,

-

voraussetzen wiirde); unter Annahme urslavischer Entnasalierung

reiht Jokl AfslPh. 28, 3; 29, 16f., IF. 27, 308 nicbt fiberzeugend aucb cech.

hasdk , .Sense" (: zcti), poln. gas „das Hauen, Schlagen, Untergang ££

,
russ.

gasdtb „ein Pferd tummeln" usw. an.

Vgl. J. Schmidt KZ. 25, 168f., Fick I 4 39 f., 203 f., 415, III 4 124.

gjena „\Veib, Frau ££

,
g‘ienu ,

g'Lna-, im Germ, und Arm. auch en-St. *g’ten-en-;

im Gr. ein Stamm auf -aik, im Arm. ein St. auf ai (aus -aikl), unklar,

ob in Beziehung zum Typus lat. gcnetr-J-c- ;
auberdem ar. *glieni- und,

wie auch germ., *g ,ieni- (-i in Ablaut zu arm. gr. ail). S. fiber das

flexivische und die Staminbildung Brugmann IF. 22, 171— 193 m. Lit..

Kretschmer Gl. I 375.

Ai. gana i*gHena)
und gna (*g"na) „Gotterweib", av. j.ma, yna „Frau,

Weib"; ai. jani-h = av. jani-, np. zan „Weib“ (ai. auch .jam), in Zs. ai.

-jani- (dvi-jani

-

„zwei Weiber besitzend") = av. jqni- .AVeib";

arm. kin (g"ena) „Gattin“ (Hfibschmann Arm. Gr. I 460), pi. kanai-ft (ft

Pluralsuffix; kainai- aus g'Xen-aikl), in einigen Ivasus St. kanan- (wie im
Ivollektiv kanani ,.Frauen")

;

gr. yvvi

)

„Frau" aus *gu
una neben *g l

i enu in boot. (Java, und *g'ina-,

*flvd in /Livdo/aai „freie“ (Osthoff KZ. 26, 326; dazu /uvtjcmjg „Freier“,

juvrjoTVs „Werbung“, pygari] dkoyog „rechtmiibige Gattin", mit -a- nach den
primaren Yerben, Solmsen KZ. 29, 102, Brugmann -Thumb GrGr. 4 328,

Kasus obliqui yvvaixog usw., boot, yflavqy.ag yvvatxag Hes.

;

air. ben (*g]iena), gen. mna (*gjjia-s), g. pi. ban(*guen-om), in Zs. ban-

(ban-chu „weiblicher Hund") ,,Frau" (aber cymr. bun ds. bleibt fern trotz

Pedersen KG. I 384 1

,
cymr. ben-yw „weiblich“ (s. auch Pedersen KG. I 47),

corn, ben-ni „sponsa“;

got. qinii (*guenon-) = ags. cwene, ahd. quuia, mhd. queue und kone „Frau,

Ehefrau", anord. kona (g. pi. kvenna
)
„Frau" aus *g%nun--, got. <-St. gens

(— av. jani-, ai. -jani an. kveen
,
kvan. ags. cicen, as. quan ;

apr. genna
,
geuno ,Frau“, aksl. zena ,Frau"; zenim „weiblich" = got.

qincius ds., z. B. Curtius 5 175. Fick I 4 34, 196, 401. — Uber alb. zone

„Herrin, Frau££
s. Pedersen KZ. 36, 324. Derselbe erklart KZ. 39, 419 arm.



kanailc aus einem alten Kollektiv leeway- = *kanati doch ist der obige

Vergleich des -ai- mit gr. yvvaix- wohl nicht triigerisch.

1. g“er- „Berg‘‘ (g
ltora, g%ri-).

Ai. girl-lb m. „Berg“, av. gairi- ds., aksl. gom „Berg“, lit. nugara .(Riickcn

(eines Menschen oder Tieres, aber auch eines Berges)“, alb. gur „Stein“

(Pedersen KZ. 36,319, Gdf. g~eri~; dazu aucb gr. dsigdg (Hes.) „Hiigel‘%

bipidttgos „mit hohen Bergen ;i

,
detoa kret. dygas „Hugel, Anliohe*' (Ehr-

lich KZ. 39, 569, Gdf. <flerio-
;
gegen Yerbindung von deigas mit ai. drsad

„Felsen, Miihlstein“ wendet Ehrlich das einfache q von Ortsnamen wie

J egeiov ein; nach Scheftelowitz IF. 33, 166 lautet das ind. Wort vielmehr

dhrsad
,
Bed. ,,Mahlstein‘\ s. *dhlas-)

;
ferner mit der Bed.-Entwicklung

,,Berg — (Berg)wald — Baunk - auch lit. g'ire, ytriit ,.Wald'\ lett. ilzire ds.

und apr. gartan, garrin „Baunk‘ (Trautmann Bsl. Wb. 78; zur Bed. auch

Schulze SBprAk. 1910, 7981.

Dagegen scheint flagveg • Sevdga Hes. zum etymologisch verschiedenen

?«-Stamm g'ieru- „Stange" zu gehoren. — /logeag ,.Nordwind“ kaum als

„Bergwind“ (Lit. bei Charpentier IF. 29, 378f.) hierher, was sachlich nur

von Seite der schon ans Meer gelangten Griechen verstandlich ware und

ein — aber nirgends mehr belegtes — jjoga — si. gom vorauszusetzen

zwilnge (gegen hoheres Alter der Benennung siehe Charpentier); vielmehr

wohl nach Ch. als Wort einer nordliclieren Sprache zur Sippe von si.

bitrja „Sturm'‘.

Als verschiedene Sippe abzutrennen ist vgl. Pedersen KZ. 36, 319. Yf.

LEWb.

2

825);

2. g"er- ,,veischlingen, Schlund“.

Ai. girdti, gildti
,

grnCiti ,,verschlingt“ (fut. gariiijati, ptc. gtrna- „ver-

schlungen“, gurtu- „gefressen"), intens. ni-gahiohli
,
ni-jalgulUi

,
ptc. jdrgu-

rdna-; -glr (in Zs. „verschlingend‘, -yam- ds. (aja-gam- , Ziegen ver-

schlingend, Boa" = gr. dy/uo-flogog, lat. eami-corus
,

gr. /logos ,,gefra6ig“,

tjard-h ,,Trank" (nicht wahrscheinlicher nach Johansson IF. 8, 176 zu *g\iel

.Jierabtriiufeln"), gnla-Jt ,,Kehleu (vielleicht zur Parallelwz. *gdi)el- „ver-

schlingen"'), tuvi-jri-, -yrn- „viel verschlingend"; av. Jaraiti ..schluckt"',

-gar : in Zs.l „verschlingend“ (aspo-yar- ..Pferd v.“), f. pi. (Keltic, Hals"',

np. gitlu ,,Kehle‘
-

. av. yardman- „Ivehle, Hals“;

arm. her ,,Speise, FraS“, kur ds. (*</“„»•-, oder nach Bartholomae IF. 2,

268 g keri „ich a6", kokord ,,Kehle“ (Hiibschmann Arm. Gr. I, 459;

auch kreum „nage“?? Pedersen KZ. 39, 427); alb. nqrane ..gegessen' -

(G. Meyer Alb. Wb. 306);

gr. flood „Fra6, Speise-‘ != lat. *vorcb, wovon cordre
),

[logos (s. o.J,

fjtf)Q(boy.(o „verzehre“, hom. opt. pf. jleflotb/lois, fSgo'jiia, jlgtojug, flgatoig

„Speise‘'. flganyg „Esser";

gr. fldga&gov, hom. /jegt&gov, ark. £ege&gov, dege&gov „Schlund“;

lat. voro, -die (s. o.) ,,verschlingen“, vordgo „Schlund“, carni-corns; air.

tuarae „Speise“ (*lo-(f,ir-iia‘! Pokorny KZ. 45, 76; anders K. Meyer Sitz.-

Ber. Akad. Berlin 1918, S. 628), acymr. breuad „Totenwurm", breuan
,,
Aas-

krahe“ (urkelt. *bravato-, *bruvand nach Fick II 4 181; *brd = gr. (Igco-l s. u.);
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ahd. (jiterdctr „Lockspeise, Koder", nhd. .,Koder" (s. auch Falk-Torp 565.

1500 unter kore);

lit. gent), gerti „trinken", gird ,,Trank", lett. dzeris „betrunken“, dzeri

,,trinken", aksl. Iwq, zreti ,,verschlingen"
;
serb. grbtlo (*g1r3ibldinl) ,,Schlund":

mit gib - als voreinzelsprachlicber Entwicklung aus (*g l‘

erj) aksl. ynlo.

russ. gorlo
,
serb. grlo, poln. gardto „Kehle“ (ursl. *girdlo), lit. gurklf/s, ace.

gurkl[ „Kropf £ (hochstufig gerkle), apr. garde „Gurgel“
(*gur-tl{i)o-), vgl.

aksl. gntanb, russ. yortchib (usw., s. Berneker 372) ,,Luftrohre, Rachen".

Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 89 f., Miihlenbach-Endzelin I 546 f., 643.

Mit voller oder gebrocbener Reduplikation:

ai
.
gargara-h ..Schlund, Strudel"; lit . gargaliuojit „rochle, glucke -

;
lat.

gurgulio {-ur- wie im Balt.-SI.) „Gurgel, Luftrohre", yuryes ..(Schlund =)
Strudel, Wirbel, tiefes Gewasser", guryustium (Suffix nach unyustiac

)

„armliches Loch als Hiitte oder Kneipe"; ahd. queried;da, querka ..Gurgel".

anord. letter

k

„Kropf", wovon afries. querka, anord. kyrkia ..erwtirgen"

(Noreen Ltl. 226; alb. (d)zverk „Hals“ bleibt fern, s. Pedersen KZ. 36, 325 .

Sehr unsicher ist die Auffassung von eflov^e (efigvie'!) ..schlang hinunter‘

als *g^ru-g{u)- (Schrader KZ. 30, 470; Prellwitz 2 86 denkt alternativ an

Schallnachahmung wie fur figv/.letr, jkgvr, einsiv ,,nach Trinken rufen wie

kleine Kinder": oder = /Jpofrt? s. u.).

Mit Formans -lid- einerseits gr. att. Jegg, jon. deigy, lesb. deoga. drga,

dor. dtjga „Hals, Nacken”
(
*g“cr-un

,
s. bes. Schulze Qu. ep. 93 f.). andrer-

seits (u. zw. wohl nach Ilirt IF. 31, 7 auf Grund eines 7-Fcmininums *y'l(e n.

kaum auf Grund einer Wzform *g“(e)raxi-, Brugmann II 2
1,207) ai. gricu

av. gnvd „Nacken" (Fick BB. 16, 286), lett. grivet ,,Flu£Smiindung; Dreieck-

land zwischen Fliissen oder FluBmiindungen", grabs „langes Gras" (Zu-

baty AfslPh. 16, 393, Muhlenbach-Endzelin I 658), aksl. grim „Mahne ”.

yrivwia „Halsband" (Fick aaO., s. auch Berneker 35 2 f
. ) ; Gdbed. etwa

„Schlundgegend".

Als ^-Erweiterung vermutlich hierher *g llroglt- (s. Kretschmer KZ. 31,

397, Pick I
4 410, Zupitza GG. 82, 218, Osthoff BB. 24, 150 f

. ) in gr. i'figoit,

aor. „verschlang“, horn, dva-, y.aru-fjgoSeie, uva-figoyd;, jlgb^ai ’ goygaut

Hes., figoydos m. „Schlund, Kehle", mhd. krage ,,Hals, Kehle. Nacken:

Kragen", anord. kragi ..Halskragea", mengl. entice, engl, craw „Kropf

der Vogel" (dehnstufig dazu mnd. kroch , brack „\Virtshaus, Schenke",

nhd. Krug in der Bed. ,,Schenke"? Bed. wie in lat. yurgustium ..Kneipe"

oder von „Gurgel" aus? Holthausen IF. 20, 322), air. brdgae vIIals, Nacken".

acymr. akal-brouannou „gurgulionibus" (eigentlich ,,Apfel des Halses"),

ncymr. breuant „Luftrohre" (urkelt.
:!:brdg-

;
acorn, briansen ..guttur", abret.

Breliant-Dmeat gl. „guttur receptaculi pugnae" vielleicht aus >:

brg-, Peder-

sen KG. 100. Die abweichende Verbindung der kelt. Worte mit anord.

burke „Luftrohre“, gr. ipdgvy£ „Schlund", lat. frumen ds., Fick II 4 182 zw.,

wird dem a von brag- etwas schwieriger gereclit). Mit Nasal ierung dazu

vielleicht gr. flgoyyos m., jon. (igoyyiy ..Luftrohre" (kaum nach Johansson

KZ. 36, 346 zu got. anapraggan „bedriingen“, aschwed. pi any ,,enge Gasse,

Schlund’" unter einer Gdbed. „Enge": s. auch u. sper-, ..drehen");
/
Igayyia

,

jiagayyia „Fischkiemen; Luftrohreniiste" scheint im Vok. nach figayyaoj

„bin heiser", figayyos „Heiserkeit" umgebildet, das mit mir. brongidi ,,raucae"
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(Fick II 4
186} verwandt, aber von pooyyos zu trennen iat (: Epgaye „rasselte,

krachte, briillte'*', ai. brmliati ,,barrire“? Johansson KZ. 36, 345).

Ygl. Curtius 3
477, F°ick I 4 35. 19Sf., 40*2, Osthoff IF. 4, *287, BB. 24, 150

zum Ablaut bes. Kretschmer KZ. 31, 397, Hirt Abl. 7 9 f., Reichelt KZ. 39, 367,

Persson Beitr. 663. DaB neben g“er(e)- eine Basis auf langen Yokal vor-

handen war, zeigt ai. gr-n-a-ti, gari-iyati
,
gir-na-, gar-ta-, paga-doov, ftegs-

&gov (scheint auf hochstufiges c, (f'erc schlieBen zu lassen, kaum den

thematisclien Yokal zu enthalten), piPgcboy.co usw. (deren pga>- nicht Hoch-

stufe g’i(e)ro- sein muB: da sog. P, d. h. era, im Gr. als ga vertreten ist,

dagegen durch danebenstehende -or-Formen zu 0ra, geo umgefarbt wurde,

kann figeo- auch durch /logos, ftoga in der Farbung bedingtes *gu
0r3- sein;

immerhin ist andrerseits auch der o-Yokalismus der Erweiterung *ff‘royh-

nicht gering anzuschlagen), cymr. breund (*ro oder *.»*.)), sowie der balt.-

slav. StoBton.

Dagegen sind die Stiitzen fiir eine noch altere Diphthongbasia (*g*erei)

nicht tragfahig (Intens. ai. -yal-gal7-ti, -jnl-gull-ti
,

ferner gilayu-h „Ge-

schwulst im liaise*', Persson Beitr. S90, das, wenn iiberhaupt hierher-

gehorig, doch f/««-Ableitung eines *<jild „Kehle“ ware; iiber das i von

griva s. o.).

Sehr fraglich ist Zugehorigkeit von schwed. dial. Irove „Kropf der Yogel"

ablautend Icrciva ds. is. Falk-Torp 581 unter hro I; Wzf. g’irop-T).

Mit reinem Yelar gr. yegyeoos * pgdyyos Hes., yagyageolv „Zapfchen im
Munde", yagyagiQoo ,,gurgle‘*' (: arm. kerkerim „werde heiser"? Pedersen

KZ. 39, 379); Brugmann II 2
1, 127 denkt an Entlabialisierung nach

Formen mit yvo- (yogyvgtj „unterirdisches Gefangnis, Wasserleitung"), doch

ist altes ger- neben g"> r- wegen gel- neben g'iel- an sich unbedenklicli und
nur die Beschrilnkung von ger- auf das Griech. einer Sondererkliirung aus

dem Griech. giinstig. DaB nach Fick II 4 117 auch air
. forcrach ,.faux“

auf ahnliches *for-grag zuriickgehe, ist ganz fraglich.

3. g'ler- „schwer“ (n'-'^rv-s Adj.; daneben die Wzformen giiera- : g
u,(i')rd{u)-

und g’icri-). An iilterer Lit. vgl. Fick BB. 2, 188, YaniiSek LEWb. 2 82,

Curtius 5 475.

Ai. gnrit-h .,schwer, wichtig, ehrwiirdig" (Komp. gdrlyan
,
Sup. garistha-h

;

Persson Beitr. 775 vermutet urspriingliehe Zugehorigkeit dieser Formen
zur /-Basis ^y'lrri-, so dal.i sie zu den Musterformen fiir die Komparativ-

bildung auf ai. -i-yas-, gr. 7-ms zu rechnen waren; unsicher), gru-mustl-It

..schwere Handvoll", gnr'md m. , ;
Schwere“ (kaum von sondern von

*yZera-, vgl. Iat. gravis aus *g"r9-ui-)\ av. gouru-zaodra- „des AYeihegiisse

schwer, ziihfliissig sind*'; np. giran ,.schwer“
(_
*yrann kein Beleg fiir die

Hochstufe *<f‘(p)r<i
x zu *y"(e)r.>-, sondern Umbildung etwa nach *frann-

,,voll‘*).

Gegen Auffassung von ai. agrn- „unverheiratetes Miidchen' (daraus se-

kundiir agru-h m. „unvermahlter Mann'*), av. ayru- ,,jungfraulich“ als „nicht

schwanger 1

' (: ai. f. gitrrf ..schwanger", das aber erst nachvedisch) be-

achtenswert Sommer IF. 36. 197. — Ai. garva-h ..Hochmut" liierher als

„gravitutisches AVesen, Wichtigtuerei"? (z. B. Persson aaO.: an yavgos wird

man freilich kaum denken diirfen).
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Gr. fiagvg „schwer“, fiagvvm „besehwere", pagv&co „bin beschwert", ftagog

„Schwere" (auch ipgvo&g ejieoev Hes. ? Pick KZ. 42, 288 mit anderem sicker

fernzuhaltenden); lat. gravis „schwer, gewichtig" (*gura-u-is; vgl. oben ai.

gari-man-, und bes. das Yerhaltnis ai. prthu-h :prthivf)
1
); mir. hair „sch\ver“(?),

baire „Kummer (?)
;( (Stokes Rc. 27, 85; ?), bruth ,,Gewicht, Masse ' (Stokes

IF. 12, 186), cymr. bri/w „stark, Starke" (Ficlc II 4 186, Pedersen KG.
I 62; Gdf. *bruuo- oder *bruwi

;
nicht als *briwo- naher zu pgiagog, s. u.):

got. Jcaurjos n. pi. f. „schwer", kaurjan „beschweren“; aus dem Balt, ver-

mutlich lit. gitrstu
,
giuti „sich legen (vom Winde)", lett. gtirsfu, yurt „er-

matten; sich legen (vom Hunde)", gardens „ermiidet, matt" (vgl. auch floorg

und gravis in der Bed. „beschwert, niedergedriickt, matt"; Johansson KZ.

32, 479), woran mit weiterer Yerschiebung von „matt, besclnvert"' zu „zahm.

mild" (vgl. ahd. jdmar „kummervoll“
: gr. ij/uegog ,,zahm") vielleicht auch

got. qairrus „ijmog, sanft", qairrei ..Sanftmut", anord. Icuirr ,,still, ruhig.

friedlich", mhd. kiirre, nhd. kirre ,,zahm, mild, zutraulich"' anzuschlieBen

ist (s. Brugmann IF. 33, 302 m. Lit., Miihlenbach-Endzelin I 684; Gdf.

*<j'ier-;>ros oder -cros, -tiros); arm. vielleicht kar „Kraft, Macht", lari „groB.

sohr viol, gewaltig" (?; Scheftelowitz BB. 29, 14).

Lett, grids „schwer" = lat. bratus (osk.-u. Lehnwort) ..schwer, schwer-
fallig, stumpf, gefiihllos, unverniinfcig". Hierher ferner als «-Ableitungen
von g

uerj- und g"ernn- (Bezzenberger BB. 16, 239, Fick I 4 411, Hirt Abl. 79

unter *g l‘erd- „Mtihlstein“)
:
got.

(
asilu-)gairnus „(Esels)miihle", anord. krern

„Hiihlstein, Handmiihle", ags. cwcorn ds„ ahd. gnim, quirna ds., tiefstufig

lit. gh-nos „Handmuhle“, lett. dzirnas, thirnavas (Miihlenbach-Endzelin I

554 f.) ds., apr. yirnoijwis (*girnuw'is) ds., aksl. Inny ,,Miihle", und andrer-

seits ai. gritmn- „Stein zum Somapressen", arm. erkan „Miihlstein" (wenn
mit w-Schwund aus *gV.rdun- ; Pedersen KZ. 39, 353, anders friiher Meillet

Msl. 8, 159), air. brad, bro (acc. broin) ,Miihlstein, Handmiihle") cymr.
breuan (aus dem St. der Casus obliqui *g'irduij-), acorn, brou, bret. breo (No-
minativform *girciu~!) „Miihlstein" (zu den Formen s. Pedersen KG. II 109).

Arm. erkan konnte an sich auch eine alte M-lose Wzf. *g“ra- voraus-

setzen; jedoch got. gakroton ,,zermalmen" (als d-Praes. zu einem g'J.ra „Miihl-

stein"??) und lat. glarca ,.Kies" (aus *gru-ro-s „zerrieben") konnen solches
*</“>•«- nicht stiitzen, da eher zu *yer- ,,morsch usw.“.

Wzf. g'Leri- : auBer ai. garl-yan (?, s. o.) hierher (s. Boisacq 133f. m. Lit.)

gr. flqidog 2
)

n. ,AVucht, Gewicht, Last", flgJdvg „\vuchtig, schwer", pgt&co
„bin schwer, belastet, trans. beschwere", wmvon kaum zu trennen figiyg
„(wuchtiger) Angriff, Zorn, Schellwort", flgi/tornthu schwer ziirnen", bflotyog
„gewaltig, stark", fioiyog ' yeyag, yaXEaog Hes. (Solmsen KZ. 42, 204 Anm. 2

m. Lit.); poiagog „fest, stark", woneben die Zsform *ftgi(i- (Bechtel Lexil. S3)

in flgi-qzivog „heftig schreiend", Bgi-dgecog („wer groBen Schaden bringt"),

Pqi~i]q6v ' iieydXmg xeyagioyevov Hes. (flgT • floutgov und flgi ' Lai tov ytydXov

*) Fernzubleiben hat (gegen Fick 1 4 409, Osthoff MU. 4, 15, Ceci Rendic. d. Acc. dei
Lincei ser. V, tomo 3, 313, Prellwitz 2 73f.) lat. in-gruo, lit. yru'iti ,,stiirzeu“ (ldg. '<//(-).

*) Unannelimbar verbindet Wiedemann BB. "8, 34 f. jlniDoi, brittus, tuonot, ahd. brio

„Brei" (sei „*dick, massig") unter Annahme eines Anlautes mr-; s. auch Buisacq 133
iiber andere Deutungsversuehe. — Verfehlt Zupitza KZ. 36. 67 : apr. pofjrendints

,,beschwert“ das zu lit. bresti s. unter grand! ?.
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vielleicht erst aus deren Zs. losgelost oder erschlossen, s. Bechtel aaO.);

hierher mit Praefix gr. v- (*ud

)

wohl auch gr. V[igig „Gewalttatigkeit,

Frevel, ubermiitige Handlung", vfigis dvrjo ,.gewalttatiger Mann“ auf Grand
der Yorstellung ,.sich mit dem ganzen Gewicht seiner Kraft auf etwas

stiirzen" j^Bugge BB. 14, 63, wo auch gegen Yerbindung mit ai. ugrci-

..gewaltig", das zu aueg- ,,augere“) 1
); -rd-Praesens figivdstv • dv/uovofiai,

tgtdICetv Hes. (Solmsen KZ. 34, 7, Persson Beitr. 156 ;
air. brig ,,Kraft,

Macht, \Vert‘‘, cymr. bri ,,Wurde“. corn, bnj „Wert“ (wozu nach B. bei

Pick II 4 185 auch nhd. Kricy. ahd. krcg ,,Hartniiekigkeit
',

mhd. Icriec

..Anstrengung, Kampf', md. mnd. krigeti „sich anstrengen, trachten, kampfen,
bekommen"; *grijh -, bzw. germ. z. T. yrpyh-). lett. grmlgs „streng; straff,

dralk‘. yrhinms ..Harte, Strenge, Barschheit, Zorn“ (Prellwitz 2 S4; lit.

yri'/nus ..rein, lauter : entbloBt" wild von Biiga Kalba ir s. 266 zu lit. <jru-

intjs „Ivahlkopf' gestellt; grins und greitas ..schnelk' weiB ich in der Bed.

nicht zu vereinigeni.

4. gi‘er(ax )- ...die Stimme erheben", bes. ..loben, preisen. willkommen heiBen 1

-,

aber auch ..schelten: jamniern".

Ai. ynulti, yrnttr „singt. lobt. preist, kiindigt an - fut. garisyati, Absabhi-

guri/a), sum-yiratr ..gelobt. verspriebt. stimmt ein% gurdtc „begruBt“, gir,

g. yirdlt ..Lob, Lied”, av. gar-, atbi-ywante
,.preisen, lobend einstimmen‘\

yaro gen. f. ,.Lob, Preis; Loblied” (= ai. girdli), yarah- n. .,Lob, Preislied",

mbt-jarolmj- ..Preisgesang". aibi-jarstar- ..Lobpreiser" = ai. jaritdr- „An-
rufer, Sanger. Preiser ", av. *a-gru- ,.zustimmend‘ ;

in CLgromciti- ,,zustim-

menden Sinnes" is. Bartholomae s. v. ; ai. gurtl-h ..Lob"' = lat. grdtts pi.

..Dank" (dazu gratia ..Annehmlichkeit, Wohlgefiilligkeit, Gnade, Danlt“
,

ai. gartd-h .,willkommen“ — lat. jrdtus ..gefiillig, dankenswert, dankbar“
nach Kern KZ. 21. 242, weitere Lit. bei Yf. LEWb. 2 352) osk. brateis

..gratiae-. palign. bratom: vielleicht alb. gerids. Aor . yrisa ,,zur Hochzeit
einladen* (G. Meyer Alb. Wb. 124); lit . giriit, girti .loben, riihmen“, lett.

thirties ,,sieli ruhmen", apr. girluxi ,,loben“, poyirrieit acc. sg. „Lob‘ (Pick
GGA. 1881, 1425 f., Wb. I 4 34, 198,402), auch lit. gems „gut“ (s. Osthoff

MU. 6, 158 f., Trautmann Bsl. Wb. 88, Miihlenbach-Endzelin I 555, Buga
Kalba ir. s. 16S und aksl. gram

(
*yornos

)
„Formel, Vers"' (u. dgl., siehe

Berneker 332).

Mit b- erweitert: lit. ycrbti .,ehren", lit. ytubc ,,Ehre“, apr . yerbt, getbt

„sprechen‘, glrbui ..Zabl" (zur Bed. s. Trautmann Apr. 338 f., Lewy KZ.
32, 161), wozu vielleicht gr. [ioajievq „Schiedsrichter, Ordner bei Kampf-
spielen, Anfiihrei- (bisher nicht iiberzeugend gedeutet. s. Boisaccj 130;
nord. kttrjKt ..pralilen, ruhmen'-, Zupitza GG. 144, Falk-Torp 301, beweist
nicht fur ursprtingliches y in dieser 6-Erw. gtcr-b-, da os aus dem gleich-

bed. garpa durcli Kreuzung mit Schallworten mit Anlaut germ, liar- um-
gebildet sein wirdj und arm. knrap ..Scliwan" z. Bed. s. Trautmann Apr.
unter gi/bt, galbisi.

Mit d//-Erweiterung vielleicht hierher - oder zu *ig:r- ? ) lit. genius „Ge-
schrei, Botschaft", is-girsti „zu horen bokommen", girded „horen“, garsas

l
)

vjioi; auch nicht nach Scheftelowitz IF. 33, 151 zu ai. nbjati ..driicken, drilugen 1 -

(a. 'ub-)
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„Schall", apr
.
gerdnut

,
Hagen", arm . larclatn „erhebe die Stimme" (Lewv

IP. 32, 161), lett. dz'trdet „h6ren“, Miihlenbach-Endzelin I 552 mit Lit.

Mit in malam partem gewendeter Bed.
:

gr. deigidv Xoidogtiodat. Adxwveg:

detgdot ' /.oidogoi. oi avroi; deoiai ' Xoidogiai Hes. (d. i. wohl <5>;o- nacli

van Herweerden Lex. suppl. 192) aus *g™er-s-; abd. qiieran „seufzen",

mir. berran ,,Kummer!
‘. (Zupitza GG. 78; ai. jdratc ,,rauscht, tont. knistert.

ruft“, jam „das Rauschen" kann aucb idg. *ger- oder gCir- sein.)

Eine e<-Erweiterung der Wz. ware ir. briathar ..Wort", cymr. brwydr
„Scblacht" („*Wortstreit“; Zupitza KZ. 35, 259), wenn nicht eber nach

Pedersen KG. II 45 als *bhrei-tra zu lit. bdrti „schelten" usw.

Fernzuhalten sind gr. ysgag : mir. grCLcl ,,Liebe“ (s. u. gher- ..begehren").

gaire, goire „Frommigkeit, Pietiit" Yf. LEWb. 2 352 und u. gher- ..begehren",

gegeniiber den ahnlichen Schallwurzeln ger-, gar- ist nicht xiberall eine

sichere Scheidung moglich (s. Vf. ibd. und 334); doch ist fur die hier unter

g’ier- vereinigten Worte der Begriff der gehobenen Auberung unverkennbar.

bis auf die darum nicht sicher anzugliedernde rl/i-Erweiterung.

gSlier- „heit>, warm'-.

Ai. haras- n. ,,Glur (= gr. degog, arm. ger), ghrnd- m. ,.Glut, Hitze‘

(= lat. fortius, aksl. gnm), ghrnoti ,,gliibt, leuchtet", gharmd- m. „Glut.

Hitze", av. garoma- „heiB", n. ..Hitze, Glut'-, apers. in gnrmu-pnda- Monats-
name, etwa

,
,*Standort oder Eintritt der Hitze" (= lat. forums, dt. warm

:

ligur. aquae Bormiae, apr. gorme).

Arm. (Hiibscbmann Arm. St. I 48, Arm. Gr. I 486. ger „Warme, schones

Wetter; warm", gernum „warme mich", germ „warm" (= gr. deoyog: viel-

leicht nach Brugmann II 2 1,246 als *<f‘hcr-mn-os Ableitung vom wcM-St. :)

germn gen. german „Fieber‘ (auch gr. deoya f. „Wiirme" urspriinglich ein

Neutrum? s. Brugmann II 2
1, 235, Solmsen Beitr. I 267).

Thrako-phryg. (Kretschmer Einl. 231) germo- ..warm", kappadok. garmia (s)

„Stadtname auf der Peutingerschen Tafel" (a = idg. o). Gr. degog n.

„Sommerhitze, Ernte", deooyai .,werde heiB". degyog „warm" (zum For-
mans s. o.), dsgyaooa . Ofen' . Alb. (Pedersen KZ. 36. 320 f., Wiedemann
BB. 27, 203 Amn. 2) zjar ..Feuor. Hitze" (r aus rn, vgl. ai. ghr-nd- usw.),

ejarm „Hitze“ (: dtgyog), ngroli „warme'£ (Wzf. g'fhri wie in slav. gr'ti

,,warmen“, lett. gremens „Sodbrenneir', G. Meyer Alb. Wb. 307. Berneker
351); sehr fraglich (wegen des anzunehmden r-Schwundes alb. gatse ,,bren-

nende Kohle" t *g“hortm1 Jokl SBAkWien 168.1 21 .

Lat. formas . warm" (Festus), fornus
,
furnus, forndx „Ofen‘ (letzteres

auf einem fem. «-St. wie slav. gtwain auf einern 7-St. beruhend? Hirt IF.

31, 15
,
fornix. -ids „Gew61be"

(*fornicos „die Gestalt eines Ofens habend",
Vf. IF. 39, 74 f.). [Kelto - ligur. aquae Bormiae und der in Thermenorten
Galliens belegte Gottername Borm-o , -onus, -aniens

,
Borvo (mit Suffixwechsel)

gehoren zu ags. beorma (unten II 158), s. Much S.-Ber. Akad. Wien 195.

Bd. 2. Abh. S. 42 f.J. Air. fogeir „erwarmt, erhitzt" usw. (Stokes KZ. 38. 465.

Pedersen KG. II 537). bret. gred m. „Warme, Hitze; Mat" = mir. grith

,, Sonne, Hitze"
(
*g lfhrtu-s

,
Stokes BB. 19, 86: 23. 47. Osthoff IF. 27, 172).

mir. gorim, guirim ,,erhitze, erwarme. brenne". nir. gor .Hitze; Briiten;

Eiter durch Entziindung hervorgerufen", cymr. gori ..briiten", gor ,,Brut\



bret. gor ,/feu) ardant, furoncle" (s. Fick II 4 114, Loth Arch. f. celt. Lex.

, 42, Osthoff IF. 4, 268f.: 27, 172); unsicher ir. gorm „blau", cymr. gwrm
„dunkel", abr. TJurm-haelon MN. „aux sourcils brans" (s. Zupitza Gutt. 33,

Pedersen KZ. 36, 320. KG. I 10S; ir . grian .,Sonne", Fick II 4 114, ver-

bindet Pedersen KZ. 38, 197 vielmelir mit arm. erYin „Himmel"aus*(/nna?);
air. goirt „bitter" („*brennend vom Geschmack", Berneker 332 ff.), wozu
nach Pedersen KG. I 33 air. yorte, nir. gorta .,Hunger".

Ahd. warm
,
anord. varmr „warm“, got. warmjan „wii,rmen" (ahd. ivirma

„Warme“ ist wohl sekundare Ablautsbildung vom Adj. aus) aus g'ihormos

z. B. Hilt PBrB. 23, 312, BB. 24, 243; unter Leugnung der Entwicklung
von g’iho- zu germ, tea- knupfen Fick BB. 2, 203, Bezzenberger BB. 16, 257,
Zupitza Gutt. 33, Faik-Torp u. warm — s. auch Brugmann I 2

613, KVG 176
m. Lit. — abweichend an aksl. ran „Glut, Hitze", usw. an; doch s. iiber

den ganz verschiedenen Bedeutungskern dieser Sippe unter *uer- „feuchten";

vielleicht war das formantische m stiitzend an der Entw. von $wa- zu iva-

beteiligt). Fick III 4 128f., Falk-Torp u . yjeer und gjore stellt zu unserer

Wz. als „warm sein = garen; Garungsriickstande, Hefe
(
fermentum :

fervUrc); warmer Mist", ferner als
, dureh Garung gar werden oder machen,

dann iiberhaupt gar, gebrauchsfertig machen" folgende germ. Sippe: anord.

gen\ gjrr (*garwia-) „fertig, bereit, vollkommen", ahd. garo „bereitgemacht,

fertig", ags. yearn, nhd. gar, anord. gorta, ahd. garawen „fertig machen, be-

reiten, riisten, gerben", ags. yiertmn „zubereiten, koclien" (besser wohl nach
Kluge u. gar und Wadstein IF. 5, 26 aus Praef. git- und anord. orr „fertig,

schnell", as. am, ags. earo ,,bereit"), anord. yard (*garwipo ; „das Garen
des Bieres" (formell allerdings = ahd. garawida „Herrichtung"), mhd. genre
„PIefe, Unreinigkeit", mnd. gore „Garung, Gestank, Mistpfuhl, Schmutz",
germ ..gsihren" (Yermischung mit germ, jesan = £tw; Wadstein ZfdtPh.
2b, 525 legt *</u-ja.:jim, -jaz'ipo zugrunde, was aber den folgenden Ablaut-
formen nicht gerecht wird ags. gyrwe-fenn

, ;
Morast", mnl. gore, gore

,,Rauch, Geruch", mnd. gore ,,Garung und der starke dabei entstehende
Geruch", norw. dial, gunn ,.Hefe, Bodensatz, Kot, Speisebrei", anord. gor

n. „der halbverdaute Mageninhalt", ags. gor n. „Kot, Diinger", ahd. gor
,,Mist, Diinger"; unsicher.

Lit. gurus „Dampf; starkes Yerlangen", lett. gars ,.Bampf, Geist, Atem,
Seele", apr. goto f. „Herd". gormc „Hitze“, yarewingi Adv. „briinstig“ (kaum
poln. Lw., s. Trautmann 335): lett. yrOmens „Sodbrennen“ ;s. o.). Aksl.
yorjq, gorfiti „brennen“, yn.jti, grf-ti „warmen" is. o.), zeran ,.gliihend",

pozan
,,
Brand ", gnm „Kessel“ (= lat. formes; ursprgl. ..Feuergrube; Warm-

pfanne; Feuertopf", s. v. d. Osten-Sacken IF. 22, 318, Trautmanu Bsl. Wb.
79, Miihlenbach-Endzelin I 603 f. ; weitere Lit. bei Berneker 371), gnnilo
,,Ofen“ (s. o.), russ. gorm „Herd‘\ poln. garniec ,,Topf" (Bezzenberger BB.
12, 79, Berneker aaO.); ferner (vgl. Berneker 332ff.) aksl. gortJa „bitter"

(„*brennend vom Geschmack' ; vgl. oben ir. goirt und vgl. wegen lit. gardes

. yheldh), aber sloven, gorok auch „warm", i‘ech. horky ..warm"; aksl. gonjb
Komp. „schlechter, schlimmer 1

,
(„*brennender, bitterer"), gore „wehe!“ (vgl.

zur Bod. ai. edka- „GIut, Flamme" und „Qual, Kummer, Trauer •).

Wzf. g’ih re- ns- auf Grand eines es-St. g’‘hre-nes. Nach Persson Beitr.

668) : ai. ghram.sn- m. „Sonnenglut, Sonnenschein, Helle" = bret. groez,
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groues (*(fibrins-) „Sonnenhitze“, cymr. gtrres „Hitze“ (zum w s. Pedersen

KG-. I 108, das V. durch EinfluB von tes ds.)
;

das l von air . gns „Feuer",

grJsaiil „feuert an, reizt an" halten Strachan BB. 14, 314; 20, 35, Zupitza

KZ. 36, 60 fur Ablaut g'ihrns- (unrichtig, s. Thurneysen Hdb. I 128), Pers-

son aaO. am wahrscheinlichsten fiir Ablaut *ghrenso-, Thurneysen aaO.

weniger glaubhaft fiir irgendeine Umbildung von *grens- zu *grins~; e noch

in gressach „eifrig", gressacht „Antrieb, Ermunterung“, das aber zu gress

„Angriff", ingrcnnaim „verfolge“ gehort.

Das Wesentliche bei Curtius 3 493 f. Zur Abgrenzung gegen gher- „strahlen“

s. Pedersen KG. 36, 320.

g"er(e;bh-, gjrebh- „Leibesfrucbt, Kind, Junges".

Gr. pQscpog ds
,
aksl. zrebc „Fullen“: fiber ar.garbha-h „Mutterleib, Leibes-

fruchti£

,
av. garowu- ds., eher mit idg. 1. s. g< H)elbh-, wo auch fiber die an-

zunehmende Kreuzung von Wzln. mit g'i und g ,
r und l.

Ygl. bos. Zupitza GG. 77 f., Osthoff Par. I 312 Anm., Petersson KZ. 47,

240 ff. ;
nicht fiberzeugend reiht Johansson IF. 2, 15, BB. 18, 21 auch schwed.

Icriive „Kropf, Vormagen der Vogel", dt. Kropf an (s. *ger- „drehen‘-', greu-).

Petersson’s aaO. einfachere Wzf. *gter- (angeblich in arm. Iconun ,,Tier-

junges", ar. grsti-li ,.Farse, junge Kuh", gatji-h ,.junger Stier", worfiber aber

besser unter *gel-, gel-t- „ballen“, lat. eirgo) ist mir nicht erwiesen.

gHeru- „Stange, SpieB".

Lat. rerS, -us „SpieB“, umbr. herns „verubus", berva „verua“. air. biur,

cymr. corn. bret. her „veru“ (Pick BB. 2, 341, "Wb. I 4 404, 409, II 4 170),

got. qairu „Pfahl, Stachel" (Streitberg IF. 24, 174); av. grata- ..Stock,

Rohrstab" (Liden IF. 19, 325; Ablaut wie genu : got. kniu
;

vermutlicli

auch gr. ftaoves ' devdga Hes. (Fick aaO., Pedersen KZ. 36, 319: die Be-

deutungsannaherung von lit. g'tre, apr. garian, s. o., ist dann Zufall).

Unklar fidagoi (*fidao foil) ’ dgves, Sevdoa Hes., s. auBer Fick noch Bezz.

BB. 16, 239, Kretschmer KZ. 31, 471, Jacobsohn KZ. 42, 273, Anm. 2.

Arm. car „Baum“ (Fick BB. 2, 341. Scheftelowitz BB. 28, 301 ; 29. 16)

bleibt fern.

Yermutlich als ,.Zweig ‘ zu figvw „sprosse. strotze", [Jgvov „Moos, Ivfitz-

chen", ftgvoeis .,fippig treibend", (Sgvu£co ,,strotze, bin ausgelassen“, ett-

figvov (nicht besser aus *mru- nach Osthoff 5IU. V 85 ff., oder zu lit. bridutis

„mit Gewalt hervorbrechen" nach Hirt Abl. 105). ahd. rhrfit
,

as. Icrud

.,Kraut" (Persson AVzerw. 123, 288).

Ganz fraglich lat. bruscitm „Schwamm am Ahornbaum" (Yf. LE\Yb. 2 321 :

gegen Perssons Anreihung von f/rumen s. ebda. 2 350); ebenso aksl. gizim

.,<•/ vt6v“ (s. Berneker 358). — Nicht zu rechtfertigen ist Beziehung von *g,irru-

,,treiben, sprieBen, strotzen" mit *<fi<:r- pages, lasten" (Prellwitz 2 S6).

1. g"el- 1
.
„stechen“; 2. „(stechender) Schmerz, Qual, Tod"; ursprfingliche

Gleichheit beider Gruppen (Fick I 4 404) ist nicht sicher, doch er-

wiigenswert, eine Scheidung wenigstens im Balt, nicht mehr moglich.

Gr. dsXXe&es ‘ opgy.es, i) Qujov opoiov pe/Moog Hes., fie/Mvr] „Spitze, Nadel",

o^vfiefojs oioTos Horn., peXos ..Geschol)" (letzteres wohl eher zu pdXXoj.

s. fiber den sekundaren ZsschluB mit letzterer Sippe unter g“el „lierab-
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triiufeln; werfen"; fiber dfic/.og. djio/.og „Spitze, BratspieB, Obelisk", dessen 6-

den AnscliluB erschwert, s. Boisaeq s. v. m. Lit.); lit.geliioms „Stachel", gylijs

ds., ijelti ,,stecben (von Bienen): lebhaften Schmerz verursaehen", gPlia „es

schmerzt" (wohl aucb gelmenis s. gel- „kalt“), geld „Schmerz" (= dt. Qiial
,

s. u.
,
Giltine ,.Todesgottin

;
Tod", galas „Ende, Strecke, Stuck", lett. gals

„Spitze; Ende, AuBerstes; Gegend", apr. gallan (acc.), gnlis „Tod", tief-

stufig gnhutuim „Schmerz“ (Bezzenberger BB. 23, 320, Miililenbach-Endzelin

I 541, 592 ff.), aksl. .alb „Schmerz“ (verschiedene Erwagungen dariiber bei

Meillet Msl. 14, 373, v. d. Osten-Sacken IF. 24, 240f.); die rein physisebe

Bed. ..srechend, spitz" vermutlieh aucb in arm. eiul „Zweig, Finger" (aus

e vor l\ Pedersen KZ. 39, 393, KZ. I 79), in alb. gliit „Finger" (Pedersen

KZ. 39, 393, Jokl IF. 36, 125, wonach zuniicbst aus *glen-st- : Brugmann
IF. 1 1, 2S6 Anm. hatte fi/agatco „betaste, befiihle" vergliclien), alb. gr. gl'inqi

(ijeinj). (jembi)
„Dorn" ('*gle-»io-, Jokl aaO. 141); aber mengl. quille

,
engl.

quill „Federkiel, Weberspule, Speiler an einem FaB, Stachel eines Igels".

mhd. Ml, nhd. Feclerkid (warum w geschwunden?), westfal. lavish entstam-

men wegen mrhein. Keil „Kiel" (mhd. *l;il) wohl einer i-Wz.
Mit der Bed. „Schmerz — Pein — Tod" : arm. kclcm „peinige" (Meillet

Msl. 8. 165,;

air. ai-baill „stirbt“ (css 4- lain-, mit infigiertem Objektspronomen „es":

trotzdem kaum nach Pedersen KG. II 459 als „es, namlich das Leben.

fortwerfen" zu ty.-fiaklco, da die Bed. „sterben" auch auBerhalb des Kelt,

wiederkelirt; vgl. auch corn, bal „pestis", cymr. a(*d)ballu „perire, deficere");

vielleicht lat. rullessit „perierit" (s. Yf. LEWb.

2

s. v.; setzte wie das kelt.

Yerbum ein Praes. *g“al-nn voraus); ahd. as. quelan, quid „Pein leiden",

ags. circlan ,,sterbon": anord. krelia „peinigen“, as. quell ian, ahd. quelleu ds..

ags arellan ^toten"; anord. keg! f. „Pein, Qual‘ , ags. acalu
;
,Totung, ge-

waltsamer Mord"; as. guida „Qual, Marter", ahd. quala ds., „gewaltsamer

Tod"', nhd. Qanl idehnstufig wie lit. geld, aksl. Za lb); ahd., as. qualm „Tod,

Yerheerung", ags. ewealm ds.. schw. Z;ra?w,,pl6tzlichesUnwohlsein, Ubelkeit";

ags. uvield „Tod“ (g'iel-ti-), ciricldtid
,;
Abendzeit", ahd. quilthcerk „Abend-

arbeit", anord. I veld n. (*<fid-td-, „Abend“ (letztere nach Liden BB. 21.

104f.. 117, s. auch Falk-Torp u. kveld m. Lit.).

Ygl. J. Schmidt KZ. 32, 323, Fick BB. 2, 208, Wb. I 4 404, II 4
62, Zu-

pitza Gutt. 85. — Uber „Anlautvarianten" (wohl bestenfalls Reimbildungen)

s. Siebs KZ. 37, 315. Lewy KZ. 40, 420.

2. g“el-. g'lele(i)- a ,.herabtriiufeln, iiberrinnen, quellen", b) „werfen". ver-

mutlieh zu vereinigen unter , fallen lassen", intr. „herabfallen“.

a) Ai. gdlati „triiufelt herab, fiillt herab, verschwindet". galita- „ver-

schwunden, gewichen". kaus. gcdai/ati
,
gieBt ab, macht flieBen, seiht ab",

wozu vielleicht jala-m ,,\Vasser ‘ (oder mit ir. gil .(YVasser" bei Fick II 4

112 [?] zu Wz. gel- ,,kalt“, wie anord. kelda „Quelle“?): mit ai. galana-

„traufelnd, rinnend" (Lex.), n. „das Triiufeln. Rinnen" = garana-m (Gramm, i

vergleicht Froehde bei Fick I
4 404 gr. jlalavevQ „Bader“, fiakaveTov „Bad'

(oder diese aus einer kleinasiatischen Sprache? Falk-Torp 48); jlkvo), fikv&o

„quelle hervor" (Bildung nach rpXvm) und aus der Sippe von /iaAAoj in

ahnlicher Bed. a/afioXddrjv „aufsprudelnd Aom Wasser)", Je/loi ...Springquell
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bei Eryke“ (Kretschmer KZ. 31, 396), vgl. auch elg ala fSdlleiv „miinden : ‘

(paltog ,.gefleckt“, eigentlich „gesprenkelt, besprengt“?); ahd. quellan (quail)

„hervorquellen, schwellen“
(
'll wohl aus In), ags. (ge)collen ^eschwollen' 1

,

ahd. quella, nhd. Quelle
,
mnd. qualm („*hervorquellendes“=)„Qualm,Dampf,

Rauch", alter dan. krai ,.Dampf, Dunst" (Fick III 4 62 nimmt Einmischung

der aus arm. kel „Geschwulst" und gr. pdlavo? usw. erschlossenen Wz.
*g1el- „schwellen“ an, und reiht noch nhd. Qualle, ndl. Jncal, kivalle ,,Meduse“

an, sowie von einer Wzerw. mit k as. gequalhit „coagulatus mnd. qaalster

„zaher, dicker Schleim", vermutlich aus *kwalh-stra-; anders dariiber

Siebs KZ. 37, 317); aus dem Arm. vielleicht kailak „Tropfen“

Scheftelowitz BB. 29, 14).

In vermittelnder Bed. (etwa aus „nieder, in sich zusammenfallen") ai.

gla-ti, gldyati „fiihlt sich erschopft, ist verdrossen, kommt von Kraft,

schwindet", ptc. gluna-, glana-m, glani-h
,
Erschopfung, Abnahme", kaus.

gl&pdyati „erschopfen, jmd. zusetzen; in Yerfall kommen lassen" (Brug-

mann MU. I 4, Osthoff Pf. 622).

b) Av. niyru're „sie werden herabgeschwungen, -geschleudert" (Bartho-

lomae Airan. Wb. 512), ai. apagurya „weit ausholend, schwingend, ziiekend",

apagurdmana- „mit der Waffe auslegend" u. dgl. (diese Bed. nach Ludwig
Rgv. II 114 und V 99 zu Rgv. 5, 32 6, Neisser BB. 13, 291; PW. iiber-

setzte „zuruckweisen, MiBbilligung aussprechen, bedrohen, schmahen")

;

gr. pallot) „werfe, treffe“ (*g*Jl-o), hochstufig ark. efidellovxeg = expallovreg,

Celleiv [idlletv lies., Aor. palelv

,

Pf. pe-pig-y.a, aor. p. eplqv „erbielt einen

SchuB, wurde getroffen", eplyxo, plgxo;, fSlrjua „Wurf“, Pol/], Polos m. ds.,

Polk, -Idog „WurfgeschoB“, pelos, pile-pro

v

„GeschoB“, 'Ey.axy-pele-xrjg

(wie pig- und das praesentische i aus der zweisilbigen "Wzf. g'iele^) : g'ieli-

zu verstehen), Pelovg „Nadel“ kann von pelo

?

„GeschoB" ausgegangen

sein, doch sind beide Worte nicht eindeutig (Lit. bei Boisacq 118); wegen
lit. gelti „stechen ‘

: gelia „es schmerzt", geluoms „Stachel“ setzt Fick I 4 404

fur Wz. g'lel- „qualen‘‘ auch „stechen“ als (urspriinglichste) Bed. an, und teilt

ihr Pslovg wie auch p/los (hom. dgvpehjg oioxog) zu, wobei das p durch

AnschluB an pdllco zu rechtfertigen ist (lautgerecht delli&ei. ocpgy.eg, g t/wov

opoiov peltoorj Hes.; J. Schmidt KZ. 32, 323). Im Gr. schloB sich „stechen“

mit „treffen“ i paldv) sekundar zusammen.
Aus dem Kelt, vielleicht cymr. blif „catapulta“ (*g“lv-mo-, vgl. gr. pig-pa;

Osthoff IF. 4, 266) ;
iiber air. at-baill „stirbt“ s. g'iel- ^techen".

Ygl. Curtius 5 4 74 ff.
,
Fick I 4

36, 404.

Mit einer Bedeutungsentwicklung „sich im Geiste auf etwas werfen,

pdlleo&ai ev dvpw, pexa cpgeoi 1
stellt sich zu pdllco auch die gr. Sippe

von povlojuai
,
ko. anaph. dglopai .,will“, perf. nqopepovla A. 113 „ziehe vor"

(vermutlich durch falsche Umschrift fur p/pcola, s. Brugmann IF. 32, 184),

povlrj ,,das sich worauf verlegen, EntsehluB, Ratschlag, Plan ‘ (nicht ,.Wille“! !

,

vgl. iiber Bed. und Formen bes. Kretschmer Gl. 3, 160ff., Brugmann aaO.

Ob die Wunschpartikel Pale, d> pale „walte Gott!“ niiher an pdllco, palelv

(z. B. Debrunner GGA. 1910, 15) oder an povlopai heranzuriicken ist, ist

bei der Farblosigkeit solcher Partikeln schwer zu entscheiden. P. Diels',

KZ. 43, 190 Vergleich mit der lit. Permissivpartikel te-gul ist wohl trii-

gerisch, da diese als ,laB liegen, laB ungestort verharren!“ von quid, gulti

Walde, Etymologisches Worterbuch. I. 4o
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„sich legen“, guliu, gnleti ,
liegen“, gaolis ,,Lager von Tieren und Mcnschen' 1

nicht zu trennen ist, s. iiber letztere unter *gol- „liegen“.

3. gSel- „Eichel".

Lit. gile u. gyli, lett. ds/le, apr. gile „Eichel“ (als Lituanismus lett. gilas

„Geschwulste zw. Haut und Fleisch der Pferde“? s. Zubaty AfslPh. 16,

423 f. u. Miihlenbacli-Endzelin I 698, aber auch *gel- „ballen ‘); mit w-For-

mantien arm. katiii ds. kalni „Eiche“ (Hiibschmann Zdt. m. G. 35,

655, Arm. St. I 34, Arm. Gr. I 457), gr. jidXavog „Eichel‘ (^g'ij.dno-), mit d-Er-

weiterung aksl. zelndb ds., lat. glans, -dis ds. (Curtius Gdz. 5 474; aber lett.

glluode „Scknur mit einem Qewichte an der Tiire“, Zubaty AfslPh. 16, 424, so

da£! das Gewicht ursprgl. ein eichelahnlicher Zapfen ware, ist vielmehr das

mnd. gelode „Gewicht“, Mikkola BB. 21, 224); vielleicht hierher ai. gula-h

„glans penis" (Fickl 4 405, Johansson IF. 2, 42f.; kann aber auch zur Wz.
*gcl- „ballen“ gehoren, mit welcher *g'iel- „Eichel“ trotz Johansson aaO.

nicht vermengt werden darf).

Uber aksl. zlezu „glandula“ (Zupitza GG. 83) s. hingegen unter *gel-

„ballen“. Fiir einen Wzansatz *g"ele- ist das bait, -e ebensowenig eine

Stiitze, wie das i von arm. Juclin; eher konnte das a der zweiten Silbe

von (idJ.avog, zelndb, glans (*g'ihndi

-

oder — mit sog. / — *g“
eldndi-) als

Tiefstufe eines langcn Yokals, allenfalls e, angesprochen werden.

g“liel- „wollen‘.

Gr. di'/co, t-lKXoj (zum Praefix s. Brugmann Album Kern29f., Grdr. II 2
2,

8 1 6 f. und o-Part.) „will“, (faXiQti • DtX.ei lies. (tm£d'peXog „heftig“? Prell-

witz 2
s. v. i

;
aksl. zelvti, zelati

,
iter, russ.-ksl. zalati „wiinschen“, aksl. zelja

„Wunsch, Sehnsucht" (auch „trauern“ und „Trauer“ durch Anlehnung an

zah „Schmerz“ von *g'‘el- „stechen“; s. v. d. Osten-Sacken IF. 24, 241

Anm. 1). Fick BB. 16,289; 18,141; v. d. Osten-Sacken aaO. vermutet

Zugehorigkeit von lit. gilas, gills m. „Gliick, Gelingen" (schlecht bezeugt).

Weder anord. gildra f„ gildri n. „Falle“, gilja „verlocken‘ :

,
aschwed. gicel-

skaper „Unzucht" (Fick III 4 130, Falk-Torp u. gildre), noch lit
.
gelbeti „helfen“

(usw., s. unter *gel- „ballen“) lassen sich miihelos in der Bed. vermitteln.

g!!elbh- „Gebiirmutter; Tierjunges“.

Gr. deXipvg, -iog f., dor. deXtpvd „Gebarmutter ‘ (s. u.); *di’Xepog n. ds. als

Grundlage von ddeX<peog (Horn.) „couterinus, Bruder“ (’d-dfAr^cfoj-d?, Brug-

mann II 2 1,523, s. auch Boisacq s. v.), woneben att. adeXcpog ds.; deXcpag

„Ferkel“, deXqjig „Delphin“ (s. auch Boisacq s. v.), doXgog •
>) pipioa Hes.;

vielleicht ai. garbha-h, av. garnva- „Mutterleib, Leibesfrueht'
,
av. gtrdbus-

n. „Tierjunges“, die an sich auch idg. r (vgl. jioarpog, aksl. zribe unter

*g’ierebh-) und g (vgl. unten die germ. Worte, auch unter *gel-, *gelebh-

„ballen“) enthalten konnten, doch wegen der tlbereinstimmung zwischen

gjrdbus- und dem nur im fern. Geschlecht geneuerten SeXtpog, dtXcpva (alter

n. -u.s-St., Brugmann II 2
1, 534) eher hier einzureihen sind; freilich kehrt

der -w.s-St. wieder in ahd. kilbur n„ chilburra f. „Mutterlamm“, ags. cilfor-

lamb ds. (daneben vom es-St. ahd. kilbira ds. und — mit Abtonung o nach

einem o-St. wie doXcpog, garbha-h — dt. Kalb, s. unter *gel-, *gelebh- „ballen“),

die — trotz Brugmann II 2
1, 523 — auf rein velaren Anlaut weisen (wie
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gall.-lat. galba und got. Jcil-pei „Hutterleib“ usw.). Nach Zupitza Gutt. 77,

Osthoff Par. I 312 Anm. 1, Vf. LEWb. 2 unter galba und dem unter gel-,

gelebh- „ballen“ bemerkten liegen verschiedene, aber lautahnliche und da-

her gegenseitiger Beeinfiussung ausgesetzte Sippen vor :

*
g'ielbh -, *gierebh-,

und aus gel- erweiterte fcA-Formen, die aber im Germ, vermutlich durch

Aufsaugung vou g'ielbh-Formen deren Sfcammbildung und spezifische Bed.
iibernommen haben.

Lat. volva
,
vulva ( volba ,

vulba
) „Gebarmutter; Eihaut der Pilze" wurde

unter Zugrundelegung der Form volba (woraus volva, vulva und das vulgare

biilba durch verschiedene Ausgleichung entstanden sein konntej hierher-

gestellt (Hervet Msl. 6, 116, Afsl. 9, 523, Brugmann I 2
593), ist aber eher

als „Hulle“ zu volvo zu stellen (wie ai. ulva-tn, -It, aucli ulba-m, -h „Eihaut,

Gebarmutter", siehe Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.; Meyer-Liibke Afd. Stud. d.

neuern Spr. 122, 405f. will auf Grund der roman. Fortsetzer ein lat. volva

aus *velua und ein vulva zu ai. ulva- auseinanderhalten?).

g“es- „erloschen“.

Ai.jdsate, jasyati „ist erschopft", jasdyati „16scht. erschopft" (s. u.).

Gr. oftivvigil „losche“, Aor. horn, ofieo-oui, da(ieoxo; „unausl6scldich“,

mit a/?£o- nach o(5og- (s. u.) fur lautges. odea-, das in £riva/uev • opevvvyev
Hes.; eoflgv „ich erlosch" (aus der 2. sg. c-zg’ies-s, 1. pi. e-zgics-mc, woraus

eaftgg, eofiq/uev, wonach auch lofirjv usw. wegen des Typus tfifojv und weil

auch in afievvv/.u der Wzausl. s furs Sprachgefiihl nicht melir vh. war
;
so

Pedersen IF. 5, 47, Hirt IF. 12, 211, Abl. 142 gegen Brugmanns Doppel-
heit zgi-c- und zgi-es-, MU. I 19 ff., IF. 1, 501, Grdr. I

2 590, siehe noch
Grdr. II 2

3, 171); jon. (Herodas) y.arao[Idiom „loschen“, aus *o/ioao«( von
einem Praes. *afio[o}a'eo, woneben mit aus dem Typus ^etvajuet' ver-

schlepptem Anlaut ’ a[e)^eaeig, £6aoov • a\e\[Uaov Hes. (siehe Brug-
mann IF. 1, 501 1'., wo iiber weitere gr. Dialektformen, Ehrlich Unt. S3 a 1).

Lit. geslt't, gesaii, gesti ,,erloschen, ausgehn“, gesau, gesyti und gesinit,

ges'mti „loschen“, gesmi „kleines, cben noch glimmendes Feuer"; lett. el:lest

u

(aus *gcnstu

,

s. Leskien Abl. 327, Meillet Msl. 14, 339. Berneker 295, Traut-

mann Bsl. Wb. 86, Miihlenbach-Endzelin I 556 m. Lit.), dzisu, dzist (Ab-
lautentgleisung) „erloschen, kiihl werden“, dzesu (dzcht), dzesu (dzesu), dzest

(dzest) „16schen‘-', dzesma (dzesma) ,.der kiihle Ilauch am Morgen", dzestrs

„kiihl“; abg. gam, gasiti „erlosehen, ausgehn", ugasiti „a[ieaai“, ugasnqti

,

aor. ugasz, und ugasati „ajUvvvaf}ai“ (Trautmann Bsl. Wb. 86, Miihlenbach-
Endzelin I 549 ;

unsicherer ist, ob dazu ablautendes g'Lvs- in abg. uzasz ,

russ. uzasz „Schrecken“, abg. zasiti „schrecken“ vorliegt iPedersen IF. 5.

47; vielleicht als *ged-s-os zum allerdings nasalierten lit. gandinu. -inti

„schrecken“, issi-gqstii, -gandaft, -ggsti „erschrecken, intrans.“, 'tsgnstis

„Schrecken“, Scheftelowitz IF. 33, 1 55). Ob hierher kelt. *bds- „sterben"?
(s. u. qiem-, gia- „gehn, kommen“).

Unsicher ist Yerwandtschaft von ahd. gals

l

f. „Verderben, Vernichtung-’

als *gies-ti-s „*Erloschen“, wovon got. glstjan , fraqistjan „verderben, trans.",

fraqistnan „verderben, intransY, ahd. firqnistcn „verderben, trans.“ (Pe-

dersen und Hirt aaO.; andere Yersuche s. u. ghais- „haften bleiben und
g'Zcdh- „stoBen“).

45
'
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Die Zugehorigkeit von ai. jasate wild bestritten wegen des Palatals von

av. f'ra-zalnt „er verlaBt" (s. J. Schmidt IvZ. 25, 129, Pick I 4
52, 216, 407,

Hirt BB. 24, 240, Uhlenbeck Ai. Wb. s. v., Wackernagel Ai. Gr. I 160 gegen

273, Brugmann I 2 590, Scheftelowitz IF. 33, 155); docb ist fra-zahit trotz

seines a (wohl falsclie Uberlieferung oder jav. fiir a) besser als Injunktiv

des s-Aoristes von ai. ha, idg. ghc- „verlassen“ zu fassen, vgl. ai. muprahcisit

„er moge nicht verlassen" (Caland KZ. 31, 262, Pedersen aaO.). — Gegen
weitere ar. Ankniipfungen von Scheftelowitz aaO. s. Bthl.Wb. 411, 1698.

Brugmann vermutete als urspriinglichste Form der Wz. zgtes- (und zgue-,

das aber am Griech. keinen Anhalt hat) und lieB in den bsl. (und germ.?)

Entsprechungen daraus g"es- durch diss. Schwund des anl. z- entstehn

(ai. jas- konnte an sich auch zg'Les- sein). Andrerseits vermutet Prell-

witz 2 407 in o-flh'vuui die Praep- (alte Entw. von *egz-g*ies zu ez~gi.es-,

wobei freilich der Yerlust des anl. e noch genauer zu begriinden bleibt;

MiBdeutung als Augment??). DaB zgOes- im Sinne Brugmanns Erweiterung

eines *segO- sei (vgl. z. B. u-cs- : eu- ,;anziehen“), hangt in der Luft, da

eine solche Wz. nirgends vorliegt (aucli in lat. segnis nicht).

gSiia, g?i„os „Sehne, bes. Bogensehne“.

Ai. jyd „Sehne, bes. des Bogens £

,
av. jga „Bogensehne (in Zs. auch Sehne

des Fleisches)“, gr. (ho; ,,Bogensehne“
;
vielleicht lit. gija „Faden“, lett. dzija

,,Garn‘-, aksl. zi-ca , Sehne“ (wenn mit anl. p«, vgl. Fick II 4 117, Bezzenberger

BB. 16, 253, Yf. LEWb. 2 292; oder mit anl. gth-, wie nach Osthoff IF. 4
,

288 jedenfalls eymr. giaa „lS
T
erven, Sehnen“, vielleicht auch lat. filuni usw.

;

so Fick BB. 2, 188, Wb. I 4 38. 413). Trautmann Bsl. Wb. 87, Hiihlenbach-

Endzelin I 549 m. Lit. S. auch oben S. 670!

g"is-ti-s „Finger“??.

Cymr. hys. acorn, bis, bes, bret. biz „Finger“, mir. biss ega „Eiszapfen<£

,

anord. Jcvistr ,,kleinerer Zweig“ (nur einer jungen dichterischen Metapher
entspringt die Bed. von il-kvisiir „foot-twigs = the toes“). B. bei Fick II 4

175, Brugmann IF. 1 1, 285, Pedersen KG. I 79 (vgl. zur Bed. arm. end
„Zweig, Finger", anord. limr „GIied‘‘ ; lim f. „Zweig“). Sehr zweifelhaft;

denn mnd. twist „Zweig“ miiBte dabei ein von hvistr verschiedenes Wort
sein, was ebenso bedenklich ist, wie anord. hvisl f. „gespaltener Zweig oder

Werkzeug, Arm eines Flusses" von ahd. zwisilu „gabelformiger Gegen-
stand, Zweig" zu trennen (s. Falk-Torp 607, 1505, und Yf. LEWb. 2 815
unter vena).

gl!Or-g!!(or)o- „Schmutz, Mist"?

Gr. f>t>Q[ioooi „Schlamm, Schmutz, Kot, Mist" : arm. korJc „Schmutz £i
.

Bugge KZ. 32, 12.

Unsicher. Uber das arm. Wort unrichtig Scheftelowitz BB. 28, 303 (idg.

A
-

-, das aber anlautend nicht zu arm. A-, sondern Ich- fiihrt); nicht iiber-

zeugend iiber jiogjiogog Johansson KZ. 36, 388 zw. (: ai. barburd-m „Wasser“).

g,ou-, gJu- „Mist, Exkremente, Kot, Ekelhaftes", im Germ, und bes. im
Balt.-Slav, mit Bed.-Entw. von „Abscheu, Ekel" zu ,kleine, ekelhafte
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Tiere, Kriechtiere" und von „verunreinigen, verunstalten" zu „schmahen,

beschimpfen, tadeln".

Ai. gii-tha-h, -m „Exkremente“, av. gu-da- n. „Schmutz, Kot" (nur bei

Gramm, auch guvati ,,cacat“, gunam ,.cacatum“); arm. ku und koy „Hist“

(als Gdf. vermutet Pedersen KZ. 39, 383, wo Lit., *g\l,ou-so- ; ? s. u.);

ksl. o-gaviti „vexare ‘, o-gavije „molestia", serb. gaviti se .sich ekeln"

(und ablautend gitvi mi se „mich ekelt, ich mufi brechen", giiviti se), cech.

o-haviti „verunstalten“, ohava
,
Greuel, Abscheu", ohavny „graulich, ab-

scheulich", russ. mdartl. gdveih f. ,,Griiuel“, klr. hdvedna „Gesindel ‘, cech.

haved' f. ,.Gefliigel, Gesindel", poln. gawiedz „kleine Kinder und Haustiere;

Geflugel, Lause; Gesindel, Pobel" (s. Berneker 298 f).

Sehr unsicher dagegen aksl. govwio „stercus“ (viel eher naeh Hirt IF. 37,

236 als „Kuhdreck“ zu idg. *g'iou, slav. goredo ,.Rind", Bildung wie apr.

asivinan „equinum“; so auch arm. ku, koy ? ;
Zugehorigkeit auch der iibrigen

genannten Worte zu g'tou- .,Rind“ ist nach Hirt ebenfalls wahrscheinlich).

Es bildet dann auch keine formale Stiitze fur die Beurteilung von lat.

bubinare „mit dem Monatlichen besudeln", das an sich aus alterm *bovino

(mit osk.-umbr. b fur g'ij umgestaltet sein konnte, wie bovlie zu bnblle

(Yf. LEWb. 2
s. v.), aber im o sich nieht fiigt; vielleicht eine Ivreuzung von

in-, con-quinare „beschmutzen, besudeln" (oder gar eines o.-u. *-grinare?) mit

dem allerdings eine andere Seite des Allzumenschlichen bezeichnenden bubere ?

(?/i-Erweiterung *g u e[u]dh-, g}id[u]dh-, g“9udh-, g^udh- (vgl. zu

dieser Bestimmung des Yokalismus bes. v. d. Osten-Sacken KZ. 44, 1 5 3 ff. )

:

aksl. gads „Kriechtier, Gewtirm (*ekelhaftes Tier); schiidliches Tier'
1

,

gadmvb ,,garstig", ksl. gazdu, gaditi ,.verabscheuen, tadeln", russ. gddits

, ;
beschmutzen, besudeln, verderben", gad%, gadina „Scheusal, ekelhafter

Mensch", serb. gad „Ekel; Schlange, Gewiirm", gadan „ekelhaft", sloven.

gddim, gaditi „verachtlich machen, tadeln“, cech. haditi „sehmahen, tadeln"

(usw., s. Berneker 289);

poln. zadzic si$ „abominari", zadny
,

zadliivy „ha61ich, garstig"; russ.

mdartl. gidkij „ekelhaft", klr. hyd „Abscheuliches, Ekel", hydyty ia „sich

wovor ekeln", slovak. hyd „Ungeziefer, Federvieh", mit Formans -d{h)a

*gyz-da in cech. o-hyzda „Ekel, Abscheu", liyzditi „tadeln, schmahen, ver-

werfen", poln. mdartl. gizd „Ekel, Schmutz, unreiner Hensch" (mit anderer

Bedeutungswendung serb. gizda „Stolz, Eleganz, Schmuck, Anmut" u. dgh,

s. Berneker 374); mit u aus *-aw- (s. v. d. Osten-Sacken aaO.) slovak.

ohuda „Scheusal", klr. ohuda „Tadel‘“ aruss. guditi „calumniari, blasphe-

mare, accusare" u. dgl.

;

lit. g'eda „Schande, Unehre", gedingas „schandbar“, g'edinti „beschamen,

beschimpfen", su-si-gestu
,
-gcdau, -g'csti „sich beschamt fiihlen", apr. gldan

acc. „Scham“ (aber das von Zubatj' BB. 18, 262, Pedersen KZ. 36, 102 =
si. gaditi gesetzte lit. guodziuos

,
guostis „sich beklagen" bleibt bei gausti

,.jammern“, Leskien Abl 29S).

Mnd. quad „stercus“, ahd. quat, mhd. quat, knt, hat, nhd. Not, tirol. hot

„ekelhaftes Tier", pi. kbter „allerhand Ungeziefer ", mnd. quad, mndl.

qwaet
,
holl. kicaad „bose, haBlich, verderbt", md. quad „bose, ekel, schwach"

(Brugmann IF. 5, 375, Pedersen KZ. 36, 102, siehe auch Wiedemann
BB. 30, 212, Trautmann Bsl. Wb. 81);
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mit idg. -an- ags. cwcad „Ivot“, afr. quad „schlecht“ (vgl. Zupitza Gutt.

SOf. 86, wo Trennung von quat, geda, v. d. Osten-Sacken aaO.); mit -9- als

Tiefstufe von -o[u], oder germ. Ablautneubildung nd. quadder „sehmutzige

Feuchtigkeit, Schleim“ == mnd. koder „Schleim‘\ nhd. mdartl. koder, Kodefr

..zither Schleim, Schnupfen“, auch nd. quassen (*kicadsdn
)

„(in feuchtem)

quatschen“, quasken
,
quatsken

,

nhd. quatschen
,
engl. quash

,
squash (Falk-

Torp u. kvaader), und vielleicht der Yolksname Quadi (s. Brugmann aaO.

m. Lit.), cymr. budr „schmutzig“, budro .,beschmutzen“, mir. buaidrim

„trube, verwirre" (Zupitza Gutt. 80 f., Pedersen KG. I 112).

Gegen Anreihung von gr. delaa 8. Solmsen Beitr. 1 237 und "VVz. *g'ieid(h)-

„Schlamm“; gr. Sevvog „Schimpf, Beschimpfung
-

', davvatca „beschimpfe“

(von Brugmann IF. 6, 103, Grdr. I 2 659, II 2
1, 265 als g'iedh-sno- mit g'eda,

head verbunden) wiirde sich nur einem Wzansatz *g'tedh- (so daB *g'‘edh-

Dehnstufe) fugen (ebenso got. qistjan „verderben“, lit. g'esti „schlecht werden,

Schaden nehmen, verderben“, Brugmann aaO., siehe auch g'iedh- „stoBen“)

— Jokl SBWienerAk. 168 I 100 f, reiht an alb. zl (sei *guedhiio-), fern.

zeze (sei *gu.edhia) „sehwarz, ungliicklich, sehlimm“, zi f. „Trauer, Hungers-

not“, doch s. Thumb GGA. 1915, 24, 26.

Andere Lit. noch bei Berneker 289, Zupitza Gutt. 86, Wiedemann BB.

30, 212. Unmogliche bsl. Gruppierungen bei Bruckner KZ. 45, 324.

gSOU- .,Rind ‘, nom. g'iOus, acc. g'iom (aus *g*oum), loc. g'ioui.

Ai. gauli m. f. „Rind“ (acc. gam, loc. gavi), wovon u. a. gopd- m. „Hirt“,

gopayati
,
gopayati „hutet“ {gS-pura-m „Stadttor“ mit dem gr. flov- ent-

sprechender Verstarkungsbed.?), av. gdus m. f. „Rind“; arm. kov (Hiibsch-

mann Arm. St. I 36, Gr. I 401) „Kuh“; gr. fiov? m. f. „Rind, Kuh“ (= ai.

g/luh
),

acc. dor. horn. att. ficov,
gen. ^o[/]o? usw., wozu wahrscheinlich das

verstarkende Praef. fiov- von [iov-Xjyog „HeiBhunger“ u. dgl. (s. Schulze

KZ. 33, 243f., auch iiber das mit ai. ku- gleichzusetzende Praefix von

boot. jiov-hTjuog, llvhpiddag; Prellwitz 2 82 scheint /?ou- als nachtragliche

I mdeutung dieses nv- zu betrachten, Einmischung eines zu bu- „aufblasen,

schwellen“ gehorigen flov- erwagt Persson Beitr. 251, 252 Anm. 1); lat.

bos, bovis (eigentlich o.-u. Wort) ,.Rind“, wozu bovinus, bovtle (die trotz

Hirt IF. 31, 22 kein *bovt = ind, gavi — Kern KZ. 21, 237ff. — zu er-

schlieBen gestatten; aus bovile ist bubile umgebildet, s. dariiber unter *bu

Schallwort, wo auch iiber Perssons, Beitr. 38, Deutungsversuch der formell

noch unklaren Bildungen Bubona „Rindergottin“, bubolus „zum Rind ge-

horig“, gr. flovflakog „Gazelle“, dessen Ahnlichkeit mit ai. gavala-h „wilder

Biiffel" nur zufallig scheint trotz der scheinbaren Parallelen bei Fick I 4
37);

umbr. bum „bovema (= gam, fld>r), hue „bove“, osk. Buvaianud Ortsname;

air. bo „Kuh“, gen. bon, bau, bo (= floog), im Brit, nur im pi. mbr. biu

(*g'P~>ues), im sg. ersetzt durch die Ableitung acymr. ncymr. buch, acorn.

buch, bret. bitc’h „Kuh“ is. Pedersen KZ. 2, 92f.); *b<m- in den Zs. cymr.

usw. bu-gail „flov-y.o).og“

,

bret. bu-genn „Kuhhaut, Rindsleder", woneben
*bovo-tegos in abret. boutig „stabulum“, cymr. bendy „Kuhstall‘‘; mir. buasach

„nokvflovrgg“ (urk. bousso-, Fick II 4 178, oder bouo-uisso-1
) auf Grund

eines -es-St. wie anord. kussa „Kuh‘ c

,
mhd. kuose „weibliches Kalb oder

Schaf‘; ahd. ehuo, as. ko „Kuh“ (aus dem Acc. g'iom), ags. cu, an. kyr
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,.Kuh“ (*kuz aus g*‘ous; s. Yf. Germ. Auslautges. 81, van Wijk IF. 19, 393ff.;

anders Trautmann Germ. Lautges. 24; ags. eft konnte auch = ahd. kuo

sein)
;

lett. guovs „Kuh" (Miihlenbach-Endzelin I 692 f. m. Lit.) ;
slav. govedo

„Rind“, aksl. gu-mvno „Tenne", d. i. „Ort, wo Rinder das Getreide austreten“

(letzteres naeh Pogodin Sledy [IA. 21, 104], iiber dessen andere si. An-

reihungen man aber Berneker s. vv. sebe).

Ygl. noch die ?o-Ableitimg ai. gavya-, gavya-, av. gavya- „bovinus“, horn.

rsooagdfioios „vier Rinder wert", arm. kogi ,.Butter" (*g'iouio-, Hiibsch-

mann Arm. St. I 36, Arm. Gr. I 461) und die tiefstufigen ai. gata-gu-

„hundert Kiihe besitzend" = ap. tiatagu- „Name eines Landes" (ursprgl.

Volkes, eigentlich „hundert Kiihe besitzend"), ai. nava-gva
,
daga-gva-, av.

aeta(*g)va- EN., d. i. „wer schimmemde Rinder hat" (Bartholomae IF. 12,

130); gr. sy.azoy-fii] (j'-g'iu-a) „Opfer von 100 Rindern"; dagegen hat lat.

bu-bulcus wohl nicht alte Tiefstufe it, sondem ist entweder nach su-bulcus

(s. Brugmann Grdr. II* 86 Anm. 1) oder vortonig (Fay IF. 26, 37ff.) aus

*bubulcus gekiirzt. Hierher auch ngea-^vgl (s. Boisacq s. v. m. Lit.,

Scheftelowitz IF. 33, 1 56 f.).

Ygl. Curtius 5 478, J. Schmidt KZ. 25, 17f., Fick I* 37. 200f., 408, II* 178,

Brugmann-Thumb GrGr.* 208, 274f., Brugmann Grdr. II 2 134.

Aus dem Rindernamen gefolgert scheint (nach Hirt Abl. 31) die gr.

Sippe von (Sooxw „weide, fiittere", pooxrj, poets „Futter, Weide", poaxgaa
„Yiehherde“, florov „Yieh“, fioTavg „Weidekraut, Futter", fiovgo, {kbrcoo

„Hirt", fioniavmga „die mannernahrende", sowie lit. gaujd „Herde, Rudel",

gujitj guiti „treiben“, guotas „Herde" (Fick I* 408); die altesten Glieder

dieser Reihen mogen etwa ein '*y'id[u]-to-m „Rinderherde“ und ein *g"imw

„bin Rinderhirt" gewesen sein.

gShrl- „riechen, wittern, spiiren".

Ai. jighrati, ghrati „riecht, riecht an etwas, kuBt, nimmt wahr", pt.

ghrata
,

glnrana m. n. „Geruch, Duft", ghrana u. ghrdna n. „Nase", ghrati

„Riechen, Geruch", gr. bagpoaivoyru „riechen, wittern, spiiren" (< ods +
g'ihr . . . s. Wackernagel KZ. 33, 43, wo aber das 2. Element zu g'ihren-

gestellt wird, vgl. dariiber Brugmann-Thumb GrGr. 302 A. 1), Aor. att.

wacpgoygv (Brugmann Grdr. 2 II, III 1, 133), ooygyois „Riechen, Geruch"
(ai. ghrati).

Fick 1*417. Nicht hierher (trotz Fick aaO., Brugmann IF. 6, 105ff.,

Reichelt KZ. 39, 55, 73) lat. fragro s. u. II 192 xi.bhrdg- „riechen“. Nicht

einleuchtend v. Patrubanys Heranziehung IF. 14, 60 von arm. garun „Friih-

ling" als „die duftende Jahreszeit".

gSreugh-, gSrugh- a) „mit den Zahnen knirschen", b) ..nagen, beiBen".

a) gr. ftgv-/(o „knirsche mit den Zahnen", jigvyyo? „Zahneknirschen“,

ftovyj-TO? „kaltes Fieber" („Zahneklappern“) ; arm. krcel atamani „Zahne-

klappem" (Hiibschmann Arm. Gr. 462; c ist seiner Herkunft nach fraglich,

weist aber kaum nach Osthoff Pf. 313 f. auf kh. hiermit lautlichen Unter-

schied von der folgenden Gruppe).
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Wohl verschieden ist (trotz Osthoff aaO., Yf. KZ. 34, 528) (igvydoyai

„briille“, s. *brugh- Schallwort.

b) aksl. gryzq, grysti „nagen ‘ (in andern si. Sprachen auch yon nagendem

Kummer; hierber wohl auch slov. gruze PI. f. „Kratze“ nach v. d. Osten-

Sacken IF. 24. 245), lit. grduziu
,
grauzli „nagen“, gruzineti iter, demin. ds.,

sugriizinti „vernichten“; arm. krcem „nage“ (von Hiibschmann samt gryzq

auf idg. *grug zuriickgefiihrt; doch kann nach Pedersen KZ. 39, 345 das

arm. Wort wegen kasarakurc „corrotto con regali" nur unter der Yoraus-

setzung alter Umstellung von ru zu ur verglichen werden, was sehr un-

sicher ist); ir. iron ,.Kummer“, cymr. brwyn „stechender Schmerz" (urlielt.

*brugnos
,
woneben assimiliertes [?] *bruggos in mir. brocc

,
ngael. brog Rum-

mer", Pedersen KG. I 159); gr. figw.w „beiBe“ (woriiber nicht besser van

Wijk IF. 28, 128) eher durch Entgleisung aus /igv^co, e(}gv£a (Osthoff aaO.;

vielleicht gestiitzt durchs x yon daxvco, Saxeiv
),

als alte Wzvariante.

Fiir altes k fehlen verliitiliche Hinweise; denn figovxog, figevxog (flgavxog),

fiovxog „Heuschrecke“ bedeutet wohl ursprgl. ,.Springer", s. v. d. Osten-

Sacken IF. 28, 147; und lat. brooms „raffzahnig“ ist wahrscheinlich kelt.,

aus der Sippe von air. brocc „Dachs“ (s. Yf. LEWb. 2
97), die wohl nicht

als „mit vorstehendem GebiB" unserer Wz. anzuschliehen ist.

Fick BB. 6, 213. Zu gryzq wahrscheinlich russ. grusfa „Kummer", sloven.

grust „Ekel“ (s. auch u. ghreu- „reiben“).

Lit. grukscti „knirschen“, got. kriustan (Fick) s. unter *greus „knirschen“,

das immerhin als *glxreu-s ansetzbar ware, so daB allenfalls Wzvariante zu

*g ,
‘reit-gh-

; ahd. krouwon „krauen" (Fick) s. unter *greu- „kratzen“.

Uber die von Berneker 358 f. angereihten lit. grauzas „Kies“, pi. „Graus,

Schutt", gruzotas „uneben, hoiprig", sowie poln. grurfa „Klumpen“, nsorb.

grusla „ErdkloB“ s. u. ghreu-, ghreu-gh- „reiben".

gfreig- „schlafen, traumen"?

Gr. pgi'Qw, e[igl£a „schlafe, bin untatig", • iygtjyogcog Hes. : russ.

grezitb „im Schlaf reden, phantasieren" (kaum *greZ-, eher *gmz-), gr'eza

„Traum, Faseln, alberne Reden" (Bezzenberger BB. 27, 153). Sehr un-

sicher; s. auch Berneker 351.

gJretxso- „dick, groB".

Lat. grossiis ,.dick“, air. bres, nir.breas; mir. bras (ra aus e oder < r

vor Doppelkonsonanz nach Pedersen KGr. I 44?), corn, bras „grossus“.

Fick II* 183. Osthoff IF. IY 266. Yf. LEWb. 2 354.

grossus nicht = grathitdh- „geflochten“ (trotz Fick KZ. 19,254, Wb. I 4

410, II* 182, Yanicek 87
>,

s. unter ger- „flechten, winden".

*g"re(lh- ,.Frosch, Krote“?

Gr. fjmgayog „Frosch“ (jon. figorayog, fia&gaxog, u. dgl., Lit. bei Boi-

sacq 116), Gdf. vielleicht *f}gd&(gt)ayog, *fig6ft(g'!)axog; ahd. kreta und

tiefstufig krota „Krote“. Fick BB. 6, 211, Wb. I 4 410.

Besonders wegen der Vielgestaltigkeit der gr. Formen sehr unsicher.

Uber ndd. padde „Frosch“. anord. padila ds. (Fick aaO.) s. Falk-Torp 810

(Uhlenbecks PBrB. 22, 119 Verkniipfung mit fidigayog unter Annahme
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von idg. -b- scheint mir nicht ansprechender). — Gegen Anreihung von
gloss, lat. bruscus ,,ranae genus" als o.-u.-Entwicklung aus *g*rot-skos

(Ernout El. dial. lat. 128) s. Niedermann IA. 26, 23 (aus germ. Frosch).

gjhren- „Zwerchfell als Sitz des Geistigen, Yerstand, Denken"?

Gr. cpggv „Zwerchfell (pi. „Eingeweide“), Seele, Geist, Yerstand, Sinn,

Herz“, cpQov&o „Denken“, (pgovrjaig „Denken, Yerstand' 1

,
yooviig „Sorge“,

wpgcov „unverstandig, toricht", odxpgcov „verstandig“, evqpocov „froken Sinnes,

erfreuend, wohlwollend", evcpgalvco ,,froh machen, erheitern" (aber davpgai-

vea&ai s. u. g'ihre-).

Aisl. grunr „Yerdacht“, gruna „beargwohnen“, gninar mik „es deucht

mir, ich vermute", norw. gruna „sich etwas denken, im Zweifel sein“,

schw. dial, gruna „vermuten”, aisl. grunda „beargwohnen“, sell w. grunda
„iiber etwas nachdenken", adan. grunde „Griinde ersinnen" (EinfluB von

deutsch Grand). Aschw. grunka „murren“, ags. gruncap „prurit i. desiderat"

kaum hierber.

Fick I 4 417 (mit g'ihre- vereinigt), III 4 146, Zupitza G. 97, Falk-
Torp 303, 1474.

Andre, aber weniger anspreebende Yerkniipfungen von cpoiqv siebe bei

Boisacq s. v. Ygl. aucb unten II 155 unter bher- „tragen“.

gUrendh- „schwellen fphysiseh, und vor Hochmut); Schwellung, Erhohung,
Brust".

Lat. grandis „groG, groBgewachsen, erhaben, ansehnlich" (a = e oder 0);

aksl. grads .,Brust'”, slovak. hntd „Erhohung“, poln. alt gredzi Brust",

grad ,.erbohte Stelle im Sumpf", alt „Insel, Werder" (usw., siebe Ber-
neker 356); dazu (Wiedemann BB. 13, 310, Osthoff IF. 4, 266), gr. ftgsv-

i&o

g

„Stolz", figsv&vo/uai „gebarde mich stolz". S. auch Persson Beitr 20.

figevdog nicht wahrscheinlicher (Berneker 356 zw.) mit idg. b zu lit.

bresti „Fruchtkern gewinnen“ usw. (wohl bh-, s. bhrendQi)- ,,aufschwellen“).

— Air. bruinne ..Brust" (Fick II 4 184, Liden St. 92; wieder ein anderes

Wort ist cymr. brynn .,Hiigel", s. u. bher- ..hervorstehn") keinesfalls zu

bhrendQi)- „aufschwellen“, s. ds. (vielmehr als *blirus-nio- zu dt. Brust
,
siehe

Bd. II 197 u. Wiedemann BB. 27, 227). — Lett, griiods ,,drall, stark gedreht"

(von Lewy KZ. 40, 562 mit lat. grandis verglichen) vielmehr zu lit. grandis

..Ring", grandele „Armband", grand'tnis ..kranzformig, kreisformig ‘. Traut-

mann Bsl. Wb. 94 f„ Miihlenbach-Endzelin I 671. — Mir. bras ,.groB‘
l

,

corn, bras „dick ‘, lat. grossus ,.dick" (Osthoff IF. 4, 266) ist fernzuhalten

(s. oben S. 698), da der Nasal von g'irendh- wzhaft ist (Wiedemann aaO.);

uber slav. *gsnh „stolz‘ s. *gurdos und Yf. LEWb. 2 351.

g“hden- ..verkleinern, vermindern".

Av. a-yzbnvamna- (d. i . ayzanvamna-) ,.sich nicht mindernd, verkleinernd

gr. cpdovog ..neidisebe Verkleinerung oder Herabsetzung; Neid, MiBgunst",

cpdovem ..bin neidisch, miBgonne", cp&ovegog ..neidiscb, miBgonnend ", aepfto-

vog ,.reichlich“, aepdovia .,Uberflu6“. Benfey, Prellwitz 1-2
s. v., Bthl. Ar.

Fo. II 56, Airan. Wb. 50 f., Bois. s. v. (wo gegen eine andere Deutung von

9-dovog); die Gdbed. „verkleinern“ beseitigt Kretschmer’s KZ. 31, 431 f.

Einspruch wegen der Bed.
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g;hder- (oder besser g'ider-IT) „rinnen, flieBen; zerrinnen, verschwinden“, im

ar. Kaus. und im gr. io-Verbum trans. „rinnen lassen, zerrinnen

lassen“, daher gr. „verschwinden lassen, vernichten“ (vgl. auch die

Bed.-Entw. von lat. fundere zu „feindlich hinstrecken) u
.

Ac. ksarati „flieBt, stromt, zerrinnt, verschwindet“, ksara-m
,,
Wasser“,

ksarayati „laBt flieBen“, ksdlayati „wascht ab“ (vgl. auch mind, jhar-,

Wackernagel Ai. Gr. I 241); av. yzaraiti „ stromt, wallt auf“ (die Erkennt-

nis des Anlautes g'ili + Zischlaut bei Bthl. Ar. Fo. I 1 8ff.), yzarayeiti „la£St

flieBen
1

', mit Vi- „laBt iiberflieBen"; Weiterbildung (wie nktfftoo : ai. piparti.

Bthl. Wb. 530) in a-yzradayeiti „laBt aufwallen", vl-yzradayeiti „laBt aus-

einander, uberwallen"
;

umgestellt zgar- in avi frazgciraiti „flieBt herzu

zu-“ (Bthl. Wb. 1717 m. Lit.).

Wahrscheinlich (v. Patrubany IA. 10, 49, Pedersen 38, 209) arm. jur,

g. jroy „Wasser“ (*g'ihdoro-).

Gr. y&eiQca (*<p&SQico ;
lesb. fp&soQco, ark. <p$rjQa>), dor. (pfiaigco (*qp&aQl<x>)

„zugrunde richten" (dazu auch cpdelo „Laus; Hundslaus", Bed. Parallelen

bei Liden Arm. St. 82 f., Boisacq s. v.; tpeigei • (p&slgsi Hes. ist Folge der

spatem spirantischen Aussprache des #), cpdoga „Verderben, Vernichtung"

und (als Rest der altern Bed.) „Vermischung oder Verreibung der Farben
ineinander", ebenso avycpdriom aufier „zugleich oder ganzlich zugrunde

richten" auch von Farben „mischen, verschmelzen, ineinander flieBen

lassen", dann auch „verschmelzen, vermischen iiberhaupt", ovyrpdelQeodcu

,,zusammenstr6men“.

Vgl. Kretschmer KZ. 31, 431 m. Lit., 434, 439, Bgm. BSGW. 1897, 20,

Grdr. I 2 428. XJber Fernzuhaltendes aus dem Germ, und Arm. s. Peder-
sen KZ. 36, 105, iiber lat. serum s. Yf. LEWb. 2

s. v. und *ser- „stromen".



ta-, te-; fai-, tai-, tl-; [tau-], teu-, tu- „schmelzen, sich auflosen (fliefien),

liinschwinden (Moder, Yerwesendes)“. ta- kann vorkonsonantisch Ent-

wicklung aus ta[i\- oder td[u]- sein, aber auch umgekehrt deren Grund-
lage, so dafi -i-, -u- aus Formantien erwachsen.

A. Osset, thayun „tauen, schmelzena
(*taid)

= abg. tajq, tajati „sclimel-

zen“ («o-Praes. von *ta-, oder von der Wzf. tai-, die aber auf einem
vo-Praes. beruhen konnte), tali „geschmolzen, fliissig“;

arm. fanarn „benetze (aor. faci); werde feucht (aor. facay) u (Meillet Msl.

9, 154, Pedersen KZ. 39, 371); air. tam „tabes"; cymr. tawdd „liquefactio“,

toddi „liquescere“, bret. teusi „schmelzen“ (scheinen mit -d- oder -dli-

Formans gebildet, Pedersen KG. I 68);

mit I'-Erw. gr. rr/xa), dor. xdy.aa „schmelze“ (xay.rjooyai, exaxyv), xay.eoog

„weich, schmelzend", xrjxedcbv „Abzehrung, Schwindsucht, Yerwesung u
;

mit 6/j-Erw. (vgl. unten xi-qp-os) lat. tabes „das allmahliche Yergehn einer

Sache dnrch Schmelzen, Faulnis, Krankheit usw.“, tabum „verwesende
Fliissigkeit", tabeo, -ere, tabesco, -ere „schmelzen, zerschmelzen, verwesen,

verschwinden".

B. i-Formen: aisl. pidr (*ti-to-s) „geschmolzen, getaut“, wovon pida
„auftauen, tr. und intr.“, pidenn „geschmolzen, getaut".

Gr. tiXog „diinner Stuhlgang, Abfuhren" (vgl. nhd. bursebikos „scbmelzen“);

(cymr. tail, bret. ted „Mist, Dung“ bleibt fern; auch nicht nacb Pedersen
KG. I 380 f. aus *talio- mit i-Epenthese unter singularen Bedingungen, und
gewils nicht als telij>-, -ia- zu abg. tslo „Boden“ usw.); abg. tbleti „modern,
verwesen, falja „Yerwesung“, russ. tlja rFaulnis, Rost; Motte (vgl. unten
lat. tinea), Blattlaus" (im Moder lebende oder modriges um sich an-

haufende Tiere).

Arm. *tlro-, -ri- in triH „Hist u
,
trem „knete Mehl, Teig“ („*mache

weicbe Teigmasse“),
(ttmeni „befeuehte, weiche ein“ (dies nicht besser

nach Petersson LUA 1916, 72f. zu lit. termenti „sudeln“, s. *ster- „unreine
Fliissigkeit"), trjem „befeuchte, benetze, begieBe, bewassere"; lit. tyras,

tyre „Brei“, tyrai „bewachsener Morast, Heide", lett. tirelis ,,Morast“.

Ags. plnan „feucht werden", pan (*tai-no-) „feucht, bewassert", wovon
pmnan „befeuchten", panian, pcenian „feucht sein oder werden"; abg. tina,

russ. Una „Schlamm“ (werden wegen abg. timeno
,
timenije, russ. timi’nije

„Schlamm, Kot", osorb. fymjo, iymjena „Sumpf“ wohl nach J. Schmidt
Krit. 109, 119 auf *timna zuruckgehn); wohl lat. tlnus „der lorbeer-

artige Schneeball“ (von der stark abfiihrenden Wirkung der Beeren, vgl.

t?Ao?; Holthausen IF. 25, 153) und tinea „Schleie u
(Hinica „schleimiger

J
) S. auch unter St-.
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:
[tau-], tau-, tu-

oder im Schlamme lebender Fisch", Holthausen KZ. 46, 179). Mit i air.

tinaid „evanescit“, abret. tinsot „sparsit“ (8. bes. Zupitza KZ. 37, 393 gegen

Verb. m. cpdlva), ai. ksinoti „vernichtet“, die Bgm. I 2 589, 791, 793, Pe-

dersen KZ. 36, 106 zw., KG. I 89, Thurneysen Hdb. I 112 festhalten; an

sich konnte tinaid auch fur tiii-nu- stehn nach Zup. aaO., Liden IP. 19,

350, Falk-Torp u. tvine II, zunaehst zu ags. pwinan
,

dessen Alter aber

zweifelhaft ist, s. u.; fiir *ti-nu- kann freilich nicht andrerseits ai. sqtinoti

„zerquetscht, zerdriiekt“ als Stiitze gelten, da ein an, rig. von angefochtener

Uberlicferung); lat. tinea „Motte, Holzwurm" (vgl. oben r. tlja
;
wokl von

einem *tino-
,
*tina „Moder“.

tinea nicht besser nach Medermann (e und i 32) aus tuinehi und zu gr.

otvo/nat (*oivipyai

)

„schadige“, oivog „Schaden“, aoivrjg „unbeschadigt, un-

versehrt" (Lagercrantz Z. gr. Ltg. 121 will mit Unrecht fiir aiv- mit idg.

tin- auskommen; Ciardi-Dupre „Gr. otvoyai : lat. tinea“ 1911, 8. 1—4
nimmt idg. Wechsel hi : t zuhilfe): s. dagegen PerssoD Beitr. 470.

Gr. oyg „Motte“, das man als ti-es oder tu-e.s (: tail) oder tiiei-s (:
pwinan

)

mit tinea zu vermitteln sich abmiihte (s. Froehde IvZ. 22, 269, Solmsen

KZ. 35, 476ff., Prellwitz und Boisacq s. v., Persson Beitr. 463a 4), deutet

Scheftelowitz BB. 28, 289 glaubhaft als sem. Lw.

;

ahd. theisk
,

deist: „stercus, fimus, rudera" (Liden IF. 19, 356 f.; cymr.

tivysg „a mass, quantity*', bret. touez „melange, masse" sind vokalisch un-

vereinbar); abg. testo
,

skr. tijesto „Teig“, wegen si. tiskati „driicken" aus

*toisk-to-
;
air. tois-renn

,
tais „massam (farinaceam)", cymr. toes, bret. toaz m.

„Teig“
(
*tdi-s-to vgl. zur Bed. oben arm. frem „knete Teig"), ahd. theismo

,

deismo, ags. pcesma m. „Sauerteig“ (Liden aaO., Arm. St. 1 OS f. ;
daS gr. oxai?

oder oraig, gen. oxanog „Weizenmehl mit Wasser zum Teig angeriihrt" nach

Pedersen KG. I 56 unter EinfluB von oxiag aus *stait- umgestellt sei, ist

unsicher).

Mit bh- (vgl. oben tabes) gr. zlffog n. „sumpfige Stelle. feuchter Grand"

(und lat. Tiberis, TifemnsVt s. Persson Beitr. 464 f.). Fiber osset. cirwii,

cirw „Hefe“ aus *tibh-no- s. Petersson LUA 1920, 69.

Mit bait. c-Formans lit. tic its „schlupfrig, glitschig", tyztu, tizti „schliipfrig

werden"? (Persson Beitr. 465).

C. w-Formen: vielleicht ai . toyam „Wasser“ („warum nicht *tavyamV",

aber doch wohl nicht mit sekundiirem Guna zu tuya- „stark, geschwind");

aisl. peya
,
ahd. douiven, deuwen „tauen, zu schmelzen anfangen, zergehn",

trans.
(fir-)douwen „verdauen“, aisl. peyr „Tauwind“, pa (*pawo )

„schnee-

und eisfreies Gefilde", ags. pawian (*pawhn)
„tauen“, aisl. pana „schmelzen

intr." = ags. pawenian „netzen“ (*pawanon); aisl. pcesir „qui lenem facit",

norw. mdartl. tcesa „tauen, schmelzen tr.“
(
*pawisjan ). Sehr fraglich ahd.

dost
,
ags. post m. „Mist“ (Fick III 4 189) und lit. tuniis „dunnflussig" (Pers-

son Beitr. 468;.

Ira Germ, auch pw~i- in ags. pwinan „weich werden, einschwinden, von

Geschwuren", kaus. pwanan „einweichen, irrigare", aschwed. pwina „vor

Krankheit, Sehnsucht u. dgl. hinschwinden“,/>incewa (a,vis*pivena = *pwina) ds.

(ahnlich auch ahd. thwesben „auslosehen, vertilgen"?, s. Lit. bei Falk-Torp

u. tvine II). Ob dies germ, pwinan eine idg. Vorgeschichte hat (Wood
Mod. Phil. 5, 268 vergleicht gr. otvouai und bringt Bed.-Parallelen) ist
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durchaus fraglich, Umbildung von pinan (s. o.) nach den Gruppen von

ags. dwTnan
,
a-cwinan (Persson) weit wahrscheinlicher.

Gr. (a vs) oialoq „fettes Schwein“, olalog „Fett, Sehmalz", von Liden

IF. 19, 351 f. aus verwandtem hit- gedeutet. stimmt in der Bed. besser zu

abg. tyti „fett werden“ (s. ten- „schwellen“; oialov „Speiehel, Geifer“ ist

trotz Liden ein anderes Wort, s. u. spwu- „spucken“).

Ygl. Curtius 21S, und von neuern bes. Wood AJPh. 21, 1 80 f. ,
ax Nr. 277

(Cl. Phil. 5, 303 mit unannehmbaren W eiterungen), Uhlenbeck PBrB. 26, 57
1

,

Liden IF. 19, 348—357 (Lit.), Arm. St. 108—110, Falk-Torp u. tvine II, to,

Persson Beitr. 462— 469, 566, 709 f., 893.

Mit &-Erw. (?) ai. togate „tropfelt, fiieSt“ (*tdu-k-), arm. thoskanal „faulen“

(
Hou-kvo-), Petersson LUA 1920, 56.

take- „schweigen“.

Lat. taceo
,
-ere „schweigen“, umbr. tagez „tacitus“, tasetur nom. pi. „taciti“;

got. palian
,

-aicla „schweigen“, ahd. dagen
,

as. thagon
,
thagian ds., aisl.

pegja ds., pagna „verstummen“, pagall „schweigsam“. Z. B. Fick 1
4 439.

Als Aktivum neben dieser neutropassiven Gruppe betrachtet Prellwitz

BB. 21, 162 nicht iiberzeugend die kelt. Sippe (Fick II 4 121) air. tachtaim,

cymr. tagu, corn. bret. taga „erwiirgen“. (Freilich ist dafiir auch die

Zerlegung in to- + angh- „einengen“ bei Collitz Praet. 80_ wegen des

fehlenden Nasals nicht moglich, und dies auch schwerlich zu to- + der in

gall. Octodurus
,

ir. ochte „angustia“ vorliegenden Wz. zu modifizieren.) Beim
formal naheliegenden Yergleich mit gr. xgxw, laxijvai „dahinschwinden,

verschmachten“ (s. ta- „schmelzen“) durch L. Meyer KZ. 14, 82 f., Persson

BB. 19, 262, Wood ax Nr. 280, Prellwitz aaO., Collitz Praet. 80 ware an-

zunehmen, daB die gleiche Bed.-Entw. im Germ. u. Lat. auf einer uralten

Welle beruht. Gr. mgooo), Jircoooto „dueke mich furchtsam“ (de Saussure

Mem. 285; neuerdings z. B. Sommer Hdb. 2 240 zw., wiihrend nach Peder-

sen IF. 2, 287 a 2 *pt- zu lat. p- geworden ware) bleibt fern (s. u. *pet-

„auf etwas losstiirzen") und vermag keineswegs fur *tcde- einstigen Anlaut

*pt- zu stiitzen.

tag- „beriihren, angreifen".

Gr. retaycov „fassend“ (:lat . teiigi); lat. tango
,

-ere, tetigi, tactum (alat.

auch aoristisches tago, -ere) „beruhren“, integer „unversehrt (unangetastet)“,

tagax „diebisch !
‘ (Curtius 218; daneben mit -gh- volsk. atahus Fut. II, wenn

„attigerit“?).

Ags. paccian „sanft beriihren, streicheln“, and . tliakolon „streicheln“ (nisi.

pjdkka „schlagen, klopfen“?), Zup. G. 216, Fick III 4 565; vielleicht hier-

her vom Begrilfe „streicheln, fein anzufuhlen“ ir. tais „weich, sanft“, gall.

Taxi-magulus (nicht nach Fick II 4 122 zu gr. raygvov, zgyavov, woriiber

s. u. *teg- „brennen“). Wegen der Bed. zweifelhaft alb. ndo{}, ndodcni „be-

finde mich gerade, zufallig“ (*,beruhre, gerate zusammen“?, Hag-), das

auch (s. G. Meyer Alb. Wb. 301) als *deg- mit got. tekan, taitdk „beriihren“,

aisl. taka, tok „beriiliren, reichen, greifen“, mndl. taken „greifen, nebmen“,

afries. tetsia, mnd. tacken „beruhren, antasten" vereinbar ware (vgl. liber

diese von Hirt Abl. 30 nicht iiberzeugend aus Riickverwandlung in der Zs.
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*ut-pelau erklarte, vonZup. KZ. 37, 390 als idg. Anlautdublette neben *tag-,

**teg- gewertete germ. Sippe die Lit. bei Falk-Torp u. tage N.).

Hochst fraglicb ai. tajdk, tajdt „pl6tzlich“ („*mit ruckartiger, kurzer

Berfihrung“?? Curtius aaO., Fick I 4 439; nicht zu gr. tsvayog nach

Neisser BB. 19, 2S9, Hirt Abl. 94). — Mir. gen. taghat „des Diebes“

(Fick II 4 121) ist nach Thurneysen (brieflich) schlechte Scbreibung fur

tadat

,

das mir. offers als gen. zu taid „Dieb“ belegt ist. Fern bleiben

auch (gegen Fick II 4 121) air. toich „naturgemaB“ (s. u. teg- „reichen“) und

air. tongu „icli schwore" (Praet. do-cui-tig und co-tach „Yertrag“), cymr.

tyngu „schworen“, twng „Eid“ (die auch nicht zu aisl. ping „gerichtliche

Zusammenkunft“, zw. Pedersen KG. I 106). — Zu weite Wzvergleiche bei

Wood Cl. Ph. 3, 85 f.

tag- „an den rechten Platz, ordentlich hinstellen“.

Gr. zayog (Trag.) „Anffihrer, Befehlshaber“ (nicht Kiirzung aus ezgazayog,

Fick I 2 442 zw.), zayevco „beherrsche, fiihre an“, zdyta> „herrsche iiber“;

nachhom. zaaaco, att. zazzco, ezdygv, zay.zog „auf einen bestimmten Posten,

in Reih und Glied stellen, beordern, ordnen, regeln“ (Praes. zdoom statt

*za£co analogisch nach Osthoff Pf. 297; Debrunners IF. 21, 216 Wzvari-

ante talc- ist ungestiitzt, Verb, mit av. dang-, slav. tegnqti „ziehen“, idg.

t(h)engh-, trotz einzelner Bedeutungsberiihrungen — s. Zupitza BB. 25, 89 —
ebenfalls nicht iiberzeugend), zayg „Schlachtordnung“, zayfia „Heerschar;

OrdnungS za^ig „das Ordnen, Ordnung; Anordnung; Posten, geordnete

Schlachtreihe“.

Lit. pa<0(7us„anstandig, bequem“ (evzay.zog) =lett. patags „bequem“, lit. sutoy-

ti etwa „sich mit jeindm. vertragen, sich verbinden“. Bezzenberger BB. 12, 240.

Ebenso Miihlenbach-Endzelin II 119; anders (irrig) Trautmann Bsl.Wb. 312.

tata-, teta- u. dgl. Lallwort.

Ai. tatd-h „Yater“, tata-h „Yater, Sohn, Lieber"; gr. zezza (Horn.) Yoc.,

zazd (Anth.) Yoc. „o Vater!“; alb. tale „Yater“; lat. tata „Yater (in der

Kindersprache); Erniihrer :

‘; cymr. tad
,
corn, tat „Yater“, hendat „GroBvater“;

lett. teta, lit. tStis, tUe, tetytis „Yater“, apr. thetis „GroBvater“ (apr. taws

,,Yater“, theivis „Yatersbruder“, lit. tevas, lett. tevs „Yater“), lit. teta „Tante“,

zemait. t'dis „Yater“; russ. tata, skr. tata, cech. tata „Yater“, russ.-ksl.

teta, klr. teta, slov. teta, cech. teta „Tante“, aksl. tehha ds.
;

nhd. Tate,

ostfries. tattc „Yater“, in anderen Verwendungen norw. taate „Lutschbeutel“,

isl. tata ds., norw. schwed. mdartl. tatte „Frauenbrustzitze“. Daneben germ.

Formen mit i und u: ags. tilt „Brustwarze, Kuhzitze 11

,
mhd. zitze „Zitze“,

schwed. mdartl. titta „Tante, alte unverheiratete Frau“ (fiber gr. ztzdog,

ziz&tj s. aber u. dhei- „saugen“; ahnlich freilich arm. tit „weibliche Brust“,

Hfibschmann Arm. Gr. E. 498), und mhd. zutzel „Sauglappen“, schwed.

mdartl. tytta „alte Frau. Muhme“, ahd. tutta, tuta „Brustwarze“ u. dgl.

(s. Fick III 4 167, Falk-Torp u. taate)-, ahnlich gr. zvzdov „klein, noch ganz

jung“, zvzdov „ein biBchen“, inschr. auch „(SQezpog, naidiov“ (siehe auch

u. *dheu-dh- „stieben)“. Eine auch auBerhalb der idg. Sprachen verbreitete

Lallwortgruppe
;
vgl. z. B. Curtius 225, Delbrfick Verwandtschaftsnamen 44 S ff.,

Kretschmer Einl. 348 f., Fick III 4 154, 163, 167, Trautmann Bsl.Wb. 320.
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tad- etwa „mit Vorbedacht handeln".

Gr. imzrjdeg Adv. „mit Yorbedacht, geflissentlich“ (smzt]8eiog „geeignet“,

Imzgdevco „betreibe geflissentlich"), osk. tadait „censeat“. Biieheler, Bechtel

Lex. 134. Unannehmbar iiber intrudes Bgm. Dem. 140f.

1. tap- „eintauehen; Nasse".

Arm. tatavem „tauche ein“, ton (*tapni-) „Feuchtigkeit, Nasse, Regen;
abg. topiti „immergere“, to(p)nqti „immergi“, wozu u. a. nsorb. ion „Tiimpel“,

cech. tune „Vertiefung im Flusse", russ. tonga ,.geschiitzte Bucht“. Hiibsch-

mann Gr. I 448 m. Lit.; Pedersen KZ. 36, 98; Petersson KZ. 47, 275
(der mit fraglichem Rechte an j5-Erw. von ta- „schmelzen“ denkt).

2. tap- „niederdriicken, zusammendriicken“.

Ai. vi-tapati „driickt auseinander“, sam-tapati „driickt zusammen“, np.

taftan „niederdriicken“

;

gr. zemstvos ,,niedrig, demiitig“ („*gedriickt“)
;

aisl. pefja „stampfen“,

pdf n. „Gedrange“ (norw. tuv „das Walken, Filz; dicht wachsendes Gras“),

pofi m. „FiIz“. Fick I 4
56, 223, 439, III 4 180, Falk-Torp u. tave. DaS

die ar. Worte nach Uhlenbeck Ai. Wb. 108 eher = ai. tdpati
,
tapyaii „er-

hitzt, qualt; ist warm, wird gequalt, leidet“, np. taftan „brennen, warmen,
leuchten“ seien, ist besonders wegen np. taftan „niederdriieken“ nicht vor-

zuziehen. Aus nord. pofi stammt lit. tuba
,

lett. tuba, apr. tubo „Filz“. Buga
Kalba ir senove 294 f.

tal- „wachsen, griinen; Gewachs, junger Trieb“ (ahnlich mit dhal- „bliihen,

grfinen").

Ai. tala-h „Weinpalme <£

,
tali „ein bestimmter Baum“;

gr. zafag „junges mannbares Madchen, Braut“ (Schulze GGA. 1897, 871;
nicht zu zrjMxog, lat. tails, zw. Leumann Adj. auf -lis 20 f.), zfjhg „Hulsen-
gewachs, Bockshorn“, zyXsdduj „griine, sprieBe“ (oder dies diss. aus

: '&d)da>t Bechtel Lex. 314 f.)

;

lat. talea „Stabchen, Setzling, Setzreis; jedes stabformig abgeschnittene

Stiick“, dial, fiir *talia, wie andererseits auch talla = talia „Zwiebelhiilse“,

Denominativ taliare (germ, und romanisch) ,’,spalten, schneiden11
(ursprgl.

„*Zweige abschneiden“; Ernout El. dial. lat. 235);
lit. a{t)tolas „Nachheu, Grummet' 1

,
talokas „erwachsen, mannbar".

Bezz.-Fick BB. 6, 238, Fick I 4 440, s. auch Prellwitz 2 u. zdhg, Boisacq
u. zahg und dzakog. — Aksl. talijs

,
talija „griiner Zweig" ist entlehntes

gr. ftalXtov = ftaXlog, Leskien IF. 19, 207. Wohl nicht als *tal-na hierher

aisl. pqll
,
junger Fichtenbaum" (Fick III 4 184, Falk-Torp u. tall, tol I).

teiq- „Zuversicht haben".

Lit. tikiii, tiketi „glauben“; nasaliert ahd. dingan
,
mhd. dingen „hoffen,

glauben, Zuversicht haben", nhd. guter Binge sein. Fick III 4 185. Anders
Buga Kalba ir s. 101.

teu- „in freundlichem Sinne jmnd. die Aufmerksamkeitzuwenden, aufmerken".

Lat. tueor, -erl, tuitus nnd tutus sum „ins Auge fassen, betrachten,

worauf achtgeben, schiitzen" (vgl. z. Bed. dt. gewahren : wahren), intueor
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„betrachte“, urspriinglicher in-, ob-, con-tuor con-tuo; tutus „sicher“; (aber

air. cumtuth „beschutzen“ nicht aus *com-ocl-tutu-, Fick II 4
132); air. tuatli

„link, nordlich" (aus *„giinstig, gut“, vgl. die Bed. yon got. piup-, die linke

Seite war bei der Yogelschau die gliickbedeutende; Strachan IF. 2, 370);

dazu (vgl. Johansson PBrB. 15, 238, Fick III 4 186) got. piup „das Gute",

aisl. pydr );
mild, freundlich", pyila „Freundschaft“, ags. geptede „gut, tugend-

haft“, gepledan „sicli (freundlich) ansehliet!en“ (hingegen bleibt die Gruppe

von ahd. diuten „verstandlich machen, erklaren, deuten", ags. gepledan

„iibersetzen“, aisl. pyda „ausdeuten, bedeuten" gegen Wood Mod. Phil. 5, 280

fern, da eigentlich „volkstiimlich machen, verdeutschen“, zu ahd. diota usw.

„Yolk" s. u. teu- „schwellen“); wohl aucli ags. peaw „Brauch, Sitte", as.

thau, ahd. gethau „Disziplin" als *„observantia“ (Fick III 4 186, Falk-Torp

u. ty). Yielleieht auch gr. xvaaet ' ixexevet Hes. (Hoffmann BB. 18, 289;

ware Denominativ eines *tvtog mit ahnlicher Bed. wie got. piupjan „segnen“

von piup).

Lat. tueor nicht zu teu „schwellen“, oder zu gr. oocpog, eniaoocpog. siehe

Yf. LEWb. 2
s. v.

teu-, tau-, tu- „schwellen“, Set-Basis teu-u-, -d-.

Ai. tauti, taviti „ist stark, hat Macht, Geltung“, tavas- „stark, kraftvoll,

tatkraftig“ als Subst. acc. tavdsam
,

instr. tavasti „Kraft, Starke" (s. dazu

J. Schmidt PI. 136 f.), tavasvant- „kraftig“, tavasya-m „Tatkraft, Mut",

tavismant- „stark, machtig", tavisd-h „stark“, tavisl „Kraft, Ungestiim, Mut",

tavis-ya „Ungestiim, Heftigkeit"; tuvi- in Zs. „sehr, machtig", tuvistama-h

„der starkste"; tuya-li „stark, geschwind";

av. tav- „verin6gen“, tavah- n. „Macht, Kraft", tdvisl „Korperkraft"; ap.

tauman- n. „Verm6gen, Kraft, Macht";

arm. fiqf (tfi-pho-, s. u.; Petersson KZ. 47, 248, wo kaum richtig auch

tav „thick, bushy; woolly, shaggy" aus *tduo- gedeutet wird);

gr. Till'd? der Name des geilen Frevlers wider die Leto (Lit. bei Solm-

sen IF. 30, 32);

gr. Tavg ' ueyag, noXvg Hes.
(
*tdu-ii-s), xavaag' peyalvvag, nXeovaoag Hes.;

ist ein *tu-id, -i „Fette“ (: abg. ty-ti „fett werden") die Grundlage von
rna/.og „Fett, Schmalz",

(
ovg

)
oiaXog „fettes, gemastetes Schwein", lak.

oiV.a : vg Hes.? (s. Bechtel Lexil. 297; nicht besser zu ta- tau „8chmelzen“),

aaog (kypr. 2’ay o-y.Xefyg), Komp. oadnegog, ion. att. awog ou>g. „heil, un-

versehrt, wohlbehalten; sicher" (aus *tiid-uo-s-, *tuo-uo-s; Prellwitz 1-2

s. v., Brugmann Tot. 49a 2. Grdr. II 2
1, 202; unrichtig G. Meyer Alb.

St. Ill 52);

hom. oa(y)dio, hom. att. agpto (*oa>'iiFco), fut. ocooco „retten, erhalten",

ocox/jq „Retter“ usw. (Gdbed. „voll an Korper = gesund"; owxog „Kraft,

Stiirke", das an sich als *tuo-qo-s gedeutet werden kann, findet wohl
naheren und bessern AnschluB an oyxog, s. tuaq- „fest umschlieBen");

ocij/ia „Leib“ (tuo-mn „gedrungenes“), aco/iaxoco „fest machen, verdichten"

(Froehde BB. 14, 108; nicht genau = lat. tomentum, s. u.; unannehmbar
liber ou>/ua Wackernagel KZ. 30, 298, Charpentier IF. 28, 161); mit der-

selben Wzstufe nocli ocooog, s. u.
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Lat. *toveo, -ere „vollstopfen“ als Gdlage von tomentum „Polsterung“

(
Hwiementom,

Solmsen Stud. 90, IP. 39, 4S0f. a 2, Sommer KE. 46) und

totus „ganz“
(
Houitos „vollgestopft, kompakt“; Brugmann Tot. 54, Grdr.

I 2 318, Solmsen aaO.).

Abg. tyjq, tyti „fett werden“.

s-Bildungen zshangend mit dem es-St. ai. tavds-, av. tavah- usw. (s. o.):

Das germ, und bsl. "Wort fur „tausend“ : got. pusundi f., pi. pusundjos,

ahd. thusunt, dusunt f. und n., lex Saliea thiischimde (gegen van Helten

B. 25, 515 festzuhalten, s. z. B. Kluge Urgerm. 3 257):

as. thusundig, Ps., thiisind, ags. dusend f. n., aisl. pusund f., pushund,

pushundrap;

lit. tukstantis m., lett. tukstuots, apr. tusimtons (a. pi.); daneben lit. Hiikstas

in tiikstdsis und tukstinis „tausendster“ (Trautmann Bsl. Wb. 332);

aksl. tysqsta oder tysasta f„ russ. tysjaca, skr. tisuca usw.

Uber die noch ungeklarte Geschichte dieser Bildungen s. die Lit. bei

Brugmann II 2
2, 48 (= IF. 21, 12a), Falk-Torp u. fusen

,
Feist G. Wb. 2 382 f.,

Kent TAPkA. 42, 83 f.
;
Brugmann rechnet furs Germ, mit zwei Gfformen,

einer Zs. tils- (: ai. tavds-) *kmto-100 „das starke Hundert" und einer

Adj.-Bildung von *tns- nach Art von got. nehundja oder ai. niahdnt-;

unwahrscbeinlich ist das Ausgehn von einer einzigen Gdf. ; Hirt legt zwar
IF. 6, 244 einbeitliches *pusundi „gro6e Menge“ zugrunde (ob dies das

fern, zu ai. tdvasvant-?), so daB aisl. pushund(rap), salfrankisch thiischimde

erst durch nachtraglicbes Einhoren von „hundert“ entstanden waren, aber

die bsl. Formen stammen nicht aus dem Germ, (die lit. lett. Form mit 7t--Ein-

schub wie lit. duksas „Gold ;

‘, vermutlieh unterstiitzt durch die Gruppe von
lett. tukt „schwellen“). — Bed. „Schwall, anschwellende Bewegung (auch

seelisch), Auflauf, Tumult" u. dgl. : aisl. pausk n., pausn f. „Liirm, Tumult",

peysa „vorwarts stiirmen", pys-s m. „Auflauf, Larm, Getiimmel", pysja = pcysa

„sturmen", ahd. duson „brausen (vom Wind), rauschen, larmen", nhd. tosen,

aisl. pidstr „Heftigkeit, Gewaltsamkeit", pustr „Zorn, Feindseligkeit" und
„starker WindstoS", nisl.^>i<5»r f. pi, „Heftigkeit, Unbeherrschtheit", pusuma-
dur „heftiger Mensch", ags. pyssa m. „Toser", mcegen-dysse „violence, force"

(Holthausen IF. 20, 326, FickIII 4 188, Persson Beitr. 480, 483f.). Bed.
„Schwellung eines Bliitenstandes; Biischel; Quaste" u. dgl. : ahd. dosto,

tosto „Biiscliel, Troddel" und „Driganum vulgare" (nhd. Dost, Dosten
), nhd.

dostig „ausgebreitet, aufgedunsen"; ostfries. dust „Troddel, verworrene Masse",

norw. mdartl. tust „Buschel, Haarzotte, Quaste !“ tusta „Biischel, Knoten,
Biindel z. B. von Stroh oder Bast, niedriger Baum mit buschiger weiter

Krone, verworrene Masse", isl. pasta „Haufen, Masse"; ai. vermutlieh tusa-h

„Getreidehiilse" (eig. folliculus) und tusa-h „Zipfel, Franse" (wenn eig.

„Troddel“); Persson Beitr. 481, Falk-Torp u, tost, Wood Mod. Phil. 11,

334 (Charpentier KZ. 43, 161 sucht fur diese Gruppe nicht besser AnschluB
an ai. stdka „Zotte, Wolle, Zopf", stupa-, stupa- „Schopf, Sclieitel, Wipfel").

Lett, tuska „Geschwulst“, tuskis ,,Wassersucht“
;

tuskis „Wisch, kleines

Biindel z. B. von Stroh" (an sich konnten dies auch s£-Ableitungen neben
lett. tukt „schwellen" sein); nhd. Dosche .,Busch, Dolde, Krauthaupt, Blumen-
strauB, Quaste", doschet „buschig; bauschig angezogen" (Persson aaO.).

Walde, Etymologisches WSrterhuch. I.



708 teu-, teu-, tu-

Ein *hios-ti- oder tuas-ti- vielleicht in got. gapwastjan „stark, fest, sicher

machen“, pwastipa „Sicherheit“, isl. pvest, pvesti n. „die festen Teile des

Fleisches" (s. Hirt PBrB. 23, 306, Pick III 4 197);

m- Ableitungen (s. bes. Osthoff MU. 1Y 124f.): ai. tu-tuma-h „reich-

lich“, tumra-li „strotzend, feist, derb, stark“, tumala-h, tumula-h ,,gerausch-

v oil, larmend“, turnala-m „Larm“ („*Schwall, das larmende Durcbeinander

einer zusammengedrangten Menge“, wie lat. tnmultus
;

es braucht kein

*tum- als Wiedergabe ernes dumpfen Schalleindruckes eingemischt zu sein,

doch kann die Bed.-Entw. schallmalend beeinfluBt seinj; av. *tuma- in

lumaspana- „von Tumaspa-, d. h. einem, dessen Rosse feist sind, stammend“

(Bthl. Wb. 655), korkyr. rv/uog „Tvp(jog“.

Lat. tumeo, -ere „geschwollen sein“, tumulus „geschwollen“, tumor „Ge-

schwulst“, tumulus „Erdhaufen, Erdbiigel“, tumultus „]armende Unruhe,

Getose“ (aber tama „Gesch'Wulst“ nicht nach Persson Beitr. 470 f. als

*tuo-ma hierber, wie aucb Strabo’s oauog ^Anhohe”, 2,'duog, Saurj Insel-

name eher ungriechisch sind).

Cymr. twf „Kraft, Starke“, tyfu „zunehmen, wachsen“ mbret. tinva

(*tum
-)

„zusammenwachsen, von einer Wunde; gedeihen, von einem

Pfropfreis <;
.

Ascbw. pumi m. „Daumen“. pum „Zoll“, aisl. pumall „Daumen“; ahd.

dumo, ags. puma „Daumen“, ags. pj/mel „Fingei'hut“, mnd. dmielinc, nbd.

Diiumling ;
mhd. do urn „Zapfen, Pfropf“ (Bed. wie gr. tvlog), ai. txmga-h

„hoch; Anhobe“.

Gr. rv/ufiog „Grabh(igel, Erdbugel“ = mir. tonrn „kleiner Hxigel, Buscb“,

cymr. tom „Erdhiigel. Diingerbaufen“; daB letztere als *tum-g'io- mit ai.

timga- sicb decken, nehmen an Froehde BB. 3, 133a 1 (zw.), Fick I 4 62,

II 4 135, Osthoff MU. Y 86 a 2, IF. 4,266, BB. 24, 154, Brugmann II 2 1,506;

docb ist bei der unsichern Gewahr eines Formans -g'i.o- eher idg. *lambo-

zugrundezulegen (Froehde aaO., Noreen Ltl. 187, Persson Wzerw. 55, 153,

Ehrlich Z. idg. Sprg. 77, Persson Beitr. 584a 1; Pedersen KG. I 109 er-

wiigt fur die kelt. Worte nicht iiberzeugend Verwandtschaft mit ai. stambd-h

„Busch“) und ai. tumba-h „Flaschengurke“ zu vergleichen (Petersson IF. 34,

249, LUA. 1916, 23); dies *tumbo- kann als *tum-bo-, aber aucb als nas.

Form neben tubli- (s. u.) verstanden werden.

Ai. tundn-m „Bauch, Hangebauch“ (*turn-do- oder tun-do-: Petersson

LUA. 1916, 23;.

M-Bild ungen, z. T. als wzhaftes tu-en- erscheinend:

Nd. dunen „schwellen, auch vom Wasser 1

', mnd. dun(e) „geschwollen,

dick, dicht“: ags. punian „sich erheben" (Holthausen IF. 17, 294; oder

nach Persson Beitr. 480a 2 zu pin-cl-an „schwellen“?);

fruhnhd. tiinne „Woge“, nd. diming, diinmtng „Wellen gegen die Wind-
richtung“, air. tonu (so schon Wb., also nicht ursprgl. *tond), bret. town

„Welle“ (Stern ZfceltPh. 3, 443; kelt. Gdf. kann *tund-na sein, vgl. dann

oben ai. tundam: freilich auch *tus-nn zu ahd. doson, s. o., nach Thurneysen

Zfcelt. Ph. 12, 288 *to-sna, vgl. unten II 692; Fick II 4 135, s. u.).

Lit. tvistu, tcinaii. tvinti „anschwellen, vom Wasser“, Kaus. tv'indau, -yti

„anschwellen machen“ (mit Ablautentgleisung tvainytis „buhlen“, wenn
eig. „schwellen“, s. Leskien Abl. 353, Solmsen IF. 30, 36 f.), tvdnas „Flut“,
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tvaniis „leicht schwellend, vom Flufi“, lett. tvans
,
tvana „Dampf, DuDst“.

Mit /;-Erw. lit. tvink-stii
,
-mm, tvinkti „anschwellen, schwaren“ = lett. tvik-stu

,

-m, -f „Schwiile fiihlen, vor Hitze schmachten“; lett. tvleinat ^chwiil

machen, durstig machen“, lit. tv'mkscioti „fiihlbar schlagen, vom Puls bei

schmerzhat'ten Geschwuren“; lit. tvenkiu
,

tvenkti ,,schwellen machen“,

tvenkia „es ist schwiil, brennt, schmerzt“; tvankas „SchwiiIe“, tvankus

„schwiil“ (Ablautentgleisung in lett. tveicindt = tmcinat und tvaiks „Dampf,
Dunst, Scbwiile" (Leskien aaO.). Mit t lit. tuntas ,,Haufen, Menge“,
tuhtais

,
haufenweise" (eig. tumtas s. Buga Kalba ir s. 295; Trautmann

Bsl. Wb. 332), wozu vielleicht gr. xvvzXog „Kot, Scklamm“ (als „Riickstand

einer Uberschwemmung"? Persson Beitr. 480, 558).

Auf einem tu-en : tue
n-os, tun- „<paXXog“ (: bhel- „schwellen“) beruht

nach Solmsen IF. 30, 36 f. gr. 2'a-zvnog „*cui penis turget", aa&r] „penis“

(Bildung wie noo-ftt] : mog), aalvco „schwanzeln, mit dem Schwanze
wedeln“ (Bed.-Yerschiebung von „penis“ zu „Tierschwanz“; die altere

Bed. noch in :) aalva • to aidoiov
, »; juoiqo. Zonar. Theognost., advviov * to

aldoiov avr l rov xigxiov Hes. (-vv- hypokoristische Doppelung); dazu odvvag

„/j,(dq6s“, oavvlojv „du Tor, du Narr“), oavvadag • rag ayotag aryag Hes.

(Femininisierung eines *oavv-ag, -og, -cov „Bock“), od-fivxzog • to yvvaiy.sTov

aldoTov . . . Pbot. (pa- -f flvxxog ds.), vielleicht auch oa-Xd(/.i)firj „dnry

Rauchluke“ wenn Ubertragung aus „ywaiy.£iov aldoiov" (?; jedenfalls nicht

besser nach Petersson IF. 34, 242 zu oeXag und, bzw. oder lit. sv'ilti

„schwelen“)- Wegen cpaXXog : <paXay£ und wegen xvXog „Schwiele, Wulst“

und „Nagel, Pfahl, Penis“ darf auch wohl oavlg „Pfahl, Pflock, Bohle,

Balken, Brett“ angereiht werden (nicht nach Zup. BB. 25, 93 zu lit. sonas

„Seite des Korpers", russ. sani „Schlitten“, oder nach Schwyzer KZ. 37,

149 zu lat. tabula „Brett“).

Lat. tales „Kropf“, tonsillae ,/Mandeln im Hals“ (Fick I 4 449) besser zu

dt. gedunsen, Wz. ten-s- (s. Yf. LEWb. 2
s. v., Persson Beitr. 470).

Z-Bildungen, z. T. als wzhaftes tu-el- erscheinend:

Ai. tiilam „Rispe, AYedel, Biischel, Baumwolle“ tula „Docht, Baumwoll-
staude“, tult „Docht, Pinsel, Baumwolle, Indigopflanze“.

Gr. rvXtj, zvXog „Wulst, Schwiele, Buckek', und „Pflock, Nagel, penis“

(nicht nach Ehrismann PBrB. 20, 62 zwei versch. Worte), alb. tuV m.

(G. Meyer Wb. 451) „Fleischstiick ohne Knochen, Wade“.
Lat. vermutlich in tullius bei Fest. 482 L. „tullios alii dixerunt silanos,

alii rivos, alii vehementes projectiones sanguinis arcuatim fluentis, qua-

les sunt Tiburi in Aniene“
(

;Hul-no

-

oder -so; vgl. Schwall : scltwellen;

Yf. LEWb.2
s. v., Persson Beitr. 480, Petersson LUA. 1915, 17; 1916, 84;

vielleicht auch Tullus
,
Tullius ursprgl. Name fur dicke, gedunsene Per-

sonen).

Air. tuile „Flut“ (zu 6. pel-, II S. 54) bleibt fern trotz Stokes KZ. 31, 235.

Ags. gedyll „Brise, Luftzug“, aisl. fmbul-pul „einer der aus dem Brunnen
Hvergelmer entspringenden Fliisse“; aisl

. pollr (*tul-no- oder -so- „Baum,
Pflock“, scliwed. mdartl. tall „Baumwipfel“, tulle ds. und „Rispe“, ags. poll

,

pol „Ruderpflock“, mnd. dalle, dullc ds., nhd. Dolle ds. und „die buschige

Krone eines Baumes, Blumenbiischel, Quaste, Helmbusch", obd. Dollfufi „an-

geschwollener FuB, KlumpfuB“, tirol. doll „dick“ (Ehrismann PBrB. 20,61,

46*
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Falk-Torp u. tol I; trotz aisl. poll f. ,.junger Fichtenbaum" — woriiber ganz

fraglich Falk-Torp u. tall — nicht besser nach Liden Stud. 81 f. zur Wz.
tel- iu dt. Diele usw.).

Apr. tulan Adv. „viel“, lit. tulas „multus“ (Buga Kalba ir s. 295; lit. tubs

f. „ein Stecksel in der Wagenachse, damit das Rad nicht abfallt", zemait.

tuTis, tide ,,FaBhahn“; Entlehnung aus dem Germ, erwagt mit Recht Falk-

Torp u. tol I).

Abg. tyh „Nacken“; nach Agrell, Petersson LUA, 1915, 17 f , 1916, 84

auch aksl. *thsh
,
russ. tolstyj usw. „dick“ (entw. auf Gd. eines -es-St. *tul-[e]s-

oder eines tulgh- : lit. tulTis gebildet oder am ehesten Nachahmung des

Ausganges von slav. gqstz „dicht, dick !

‘).

Eine Erw. mit bait. S (idg. g oder gh, wenn nicht Nachahmung von lit.

milzinus „Riese“, lett. milzu
,
milzt „schwellen“, milzums „sehr viel; ein sehr

groBer Haufe” usw., Wz. weigh-) ist lit.patulzes „aufgeschwollen“, lett. tulzums

„Geschwulst“, tulzne
,
Brandblase, Blase“, Petersson LUA. 1916, 83f., Traut-

mann Bsl. Wb. 33 If., Buga Kalba ir s. 295; lit. tulz'is „Galle“ ist aber Um-
stellung aus *zultis = lett. Suits

,
zu poln. zoic = aksl. ~zhtb „Galle“, Prell-

witz KZ. 47, 295 f.; letzterer vergleieht unter Annahme von idg. *tuely- lett.

tulzums usw. (absch. lit. tulstii „werde morsch, weich“, doch s. stel- „tropfeln“)

zunachst mit gr. aoeb/rjg „schwelgerisch, iippig“ (sm-tuelgesl).

Redupl. vielleiclit lat. tutiilus „hohe kegelformige Haartracht vornehmer
Frauen, Toupet“; der pilleus lanatus der Flamines und Pontifices“ (?, siehe

Yf. LEWb. 2
s. v.) und lett. tuntuUt (auch tunturet) „(bauschig) in viele

Kleidungsstiicke einhullen“ (Persson Beitr. 479, Petersson IF. 34, 243).

tuel-, tuel- : gr. allenfalls in oalo? n. „Wogenschwall, unruhige Bewegung
des Heeres, unruhige Bewegung iiberhaupt £i

,
ooldoDai „hupfen“, oaXsvm

„schiittle, erschiittere; schwanke“, xovlooaXo

g

,,Staubwirbel“, wenn die

Bed. der unruhigen Bewegung wirklich erst aus ,,Schwall von Wogen oder

Staubmassen“ entwickelt ist (Persson Beitr. 484; nicht zu lat. solum

„hohe See“,'. Keltisch nach Strachan BB. 17, 301, Yendryes, Miscellany

K. Meyer 287 in mir. tel und tul „Schildbuckel ;

‘, tulgonach „Schlag, der

Beulen gibt“, air. mir. telach
,

tulach „Hugel“, redupl. tuthle {*tu-tuel-'j

„gibbus“ (die -u-Formen neben den e-Formen alter Ablaut? kaum durch

eine iihnliche Nachwirkung des Anl. *tii- wie air. cnith aus qtrtu-). Cymr.
tivlch „runde Masse, Hiigel, Brustwarze“.

r-Bild ungen: Ai. tura-h in der Bed. „stark, kraftig“ (wozu tuvi- als

Zsform wie z. B. y.vd-go-g : y.vdi-dvsiga); vermutlich aisl. pora „wagen“,
poran „Mut, Tiichtigkeit“, port .,Menge, Masse(: (Persson Beitr. 479, 956
nach Erdmann; iiber eine andere Deutung s. u. ter- „zart).

Gr. Tt-Tcgog „Bock, 8atyr :
‘;

av. tfliri- n. „kasig gewordene Milch, Molke“, gr. rvgog ,,Kase“ (vgl. zur

Bed. lit. tukti „fett werden“; Darmesteter Zend-Avesta 3, 123, Bthl. Wb. 656,
Solmsen IF. 26, 113; 30, 34; Zugehorigkeit auch von abg. tcarogz ,lac

coagulatum', si. Lw. dt. Quark
,

spatmhd. Uvarc
, quarc ds., Kretschmer

KZ. 31, 338, als einer Hochstufenform ist gut moglich; Janko WS. 1, 96f.
leitet es von tvan „opus, Schopfung“ als ,,formaticum. fromage“ her,
weniger wahrscheinlich, weil dann nicht auch tuiri, zigog damit vereinbar
bleiben. zvgog nicht nach Fick BB. 1, 335. Wb. I 4 449 zu tuer- „quirlen£-

).
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Gr. Tvgcb eine Heroine, wohl eig. „die strotzende, schwellende“ (auch

illyr. Turo
,
Turn EH.);

lat. *turo-s, -m „gesehwollen; Bauschen“ wird vorausgesetzt durch ob-,

re- turo „verstopfe“, turunda „Nudel zum Stopfen der Ganse, Hittel zum

Yerstopfen von Wunden“ (s. bes. Solmsen IF. 26, 112 f.)
;
turgeo

,
-ere „auf-

geschwollen sein, strotzen“ vielleicht naeh Solmsen aaO. Ableitung von

einem *tur-igos „Schwellung treibend“, so daB es intrans. Gegenstiick zur

Klasse faktitiver Yerba auf -{t)gare (der Einwand Perssons Beitr. 430ff.,

daB dann z. T. noch alteres *turigere begegnen mufite wie plautinisches

obiiirigare fur -iurgare
,

schlagt nicht durch, da bei *turigere mit altem,

nicht aus s entstandenem r eben auch die Synkope alter sein kann;

turgere wohl nicht nach Lewy KZ. 40, 562 und Persson zu tergus
,

dt.

stark); Prellwitz KZ. 47, 295 f. nimmt altes *turg- an als Parallelbildung

neben *tulg- in lett. talsums usw., s. o.; spatlat. turio, turgio (-gi- wohl

nicht ursprgl., sondern Ausdruck fiir i, oder Anlehnung an turgere) „junger

Zweig, Trieb, Spro6“ (nicht nach Persson aaO. zu ster- „starren u ).

Hierher auch *tou-ro-s „Stier“ (vgl. ai. tumra-h „strotzend u
als Beiwort des

Stieres) in gr. zavgog „Stier“ (bei Kratinos „penis“, gewi6 nur durch Uber-

tragung), lat. taurus „Stier“, osk. zavgofi
,
umbr. torn

,
turuf a. pi., apr. tau-

ris „ Wisent“, lit. taiiras „Auerochs“, abg. tun, „Auerochs“ (Trautmann Bsl.

"Wb. 315) aisl. piorr, ndl. limburg. deur sind nach stiorr, stior umvokalisiert

(Brgm. II 2
1, 353; s. iiber letztere, etymologisch verschiedene Gruppp u. sta-

„stehn l<

); gall, tarvos, mir. tarb
,
cymr. tarw sind nach Yendryes Msl. 12, 40

nach *uerua (recte *uerbha !) „Kuh“ (mir. ferb) umgestellt (oder idg. *taruos,

woraus J. Schmidt Urh. 6, Kretschmer KZ. 31, 448 *tauros durch «-Epen-

these gewinnen wollten?). Die Zuteilung dieser Gruppe zu teu- „schwellen“

setzt voraus, dati Ubereinstimmung mit ursemit. tauru (aram. tor, hebr.

sor)
durch Entlehnung ins Semitische, nicht umgekehrt (nach J. Schmidt

aaO., Lewy Fremdw. 4) durch solche aus dem Sem. ins Idg. zu erkliiren ist.

S. iiber diese Stiernamen Curtius 218, Brugmann IF. 6, 98, Yf. LEWb. 2
s. v.,

Franck- van Wijk u. stier, Feist Kult. 411.

Gr. ocogog „Haufen, bes. Getreidehaufen“ (
tuo-ros

,
Ablautstufe wie in

ocb-jua; kaum zu oogog „Leichenurne“, lit. tverti „fassen“, siehe Solmsen

IF. 26, 113f., Boisacq s. v.).

Unsicher ags . peor „Entziindung u
(*teu-ro

-

„*Geschwulst“ ? Iiolthausen

IF. 32, 340).

g-Erweiterung „schwellen; Fett“ (wie abg. ty-ti „fett werden“):

(gall.) lat. tncehim
,

tuccetum „apud Gallos bubula dicitur, condimentis

quibusdam crassis oblita ac macerata; et ideo toto anno durat“, tucca

„xardlvfxa Cco/ioii“, umbr. toco „tuccas“ (gall., siehe Biicheler Umbr. 40,

Planta I 123); lit. tauka'i „Fett“, taukas „Fettstiickchen“ und „uterus“,

tunkii
,

tiikti „fett werden“, lett. tuk-stu, -u, -t „schwellen, fett werden“,

inks „Geschwulst“, tanks „ fett, feist“, tauki pi. „Fett, Talg“, apr. taukis

„8chmalz“ (Buga Kalba ir s. 223, 292, 295; Trautmann Bsl. Wb. 314,

vgl. auch o. iiber lit. tukstantis 1000 1

; abg. tuh<, „Fett“; ahd. diolt, ags. peoh

„Schenkel“, aisl. pjb „der dicke Oberteil des Schenkels, Arschbacke“, av.

tavsa- (in Zs.) ds. (s. Bthl. Wb. 1822); mir. ton
,
cymr. tin „podex“

(
*tukna

,

nicht *tuhia
,
trotz Fickll 4 134, Pedersen KG. 1 125). S. auch teuq- „Keim“.
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<7 -Erweiterung: hochstfraglich ob in aisl. poka „Nebel“, mnd. dah(e)

(aus *doke
)

ds., aschwed. thukna ds. (vgl. zur Bed. y.oviooakog
;
Palk-Torp

u. taage), da die damit wohl zusammenhangenden ags. gepuxod „dunkel“,

as. thiustri
,
mnd. duster (daraus nhd. duster), ags. pystre

,
peostre „dunkel“

(*peuystria-) kaum erst aus „Nebeiu („neblig = dunkel“) zu gewinnen

sind (Petersson KZ. 47, 283 f. vergleieht diese auf idg. teug- beruhende

Gruppe mit arm. tux „braun, dunkel“ aus *tu-qho

•

unter einer Wz. tu-,

ebenfalls recht vage).

Z-Ableitung *teuta „(Menge) Yolk 1*:

Gr. in Tevrayldqg; osk. toofro, touto

,

umbr. acc. totam „civitas“; gall.

Teuto-{niatus u. dgl. Namen);
air. tuatli „Yolk“, cymr. tiid „Land“, corn, tus, mbret. tut, nbret. hid

„die Leute“;

got. piuda

,

ahd. diot{a) „Yolku
,

as. thioda
,

ags. peod, aisl. pied „Yolk,

Leute“, wovon ahd. diutisc
,
nhd. deutsch (eigentlich „volkstumlich**) und ahd.

diuten „ verstandlich machen (gleichsam verdeutschen), erklaren, deuten 1
*,

ags. gepiedan „ubersetzen“, aisl . pyda „ausdeuten, bedeuten** (FickHI 4 185,

Falk-Torp u. tyde; nieht nach Wood Mod. Phil. 5, 280 zu aisl. pydr

..freundlich 1

*, lat. tueor, tutus)-,

lett. tauta „Volk“, apr. tauto „Land“, lit. Tauta „Oberland, Deutschland 1
',

altlit. (Dauksa) tauta „Volk“, Trautmann Bsl. Wb. 315 (abg. tuzdb, stuzdb

„fremd“ ist nach Meillet Et. 1 75 als *tjudjb, diss. *tudjb vom entlehnten

germ, piuda abgeleitet; Bed. wie in lett. tautas dels
,
meita „Jiingling,

Jungfrau aus der Feme oder dock fremdem Gebiete w
,

vgl. lit. Tauta

„ Deutschland"; Trautmann Apr. 446 f. nimmt nicht iiberzeugend echt slav.

*tjudjb mit Diss. zu *tjutjb an).

(/-Ableitung (ursprgl. d-Praesens?) mit der Bedeutungsfarbung von

ahd. dosdn ist allenfalls aisl. pjbta, paut „einen starken Ton geben“, ags.

peotan
,
putnn „rauschen, heulen 1

*, ahd. dio^an, mhd. die^en „laut tonen,

tosen, rauschen; quellen, schwellen“, got. puthaurn „Trompete“, is! .pot,

norw. mdartl. tot n. „Rauschen (von Wind und Wellen), Larm“, aisl. pytr

m. „starkes Gerausch, Brausen, Geheul“ = mhd. du$ m. „Schall, Gerausch,

rauschender Strom, Schwall“, abl. mhd. dies und d°3 m - ds. (FickI 4
1 86 f.,

Persson Beitr. 483; nicht besser als „Tone hervorstoBen 1
* zu lat. tundo,

Bezzenberger GGA. 1875, 281, Froehde BB. 1,208, Osthoflf MU. IY 10,

169a, 335, Persson Wzerw. 90, s. auch Yf. LEWb. 2 u. tussis.

h/i-Erweiterung:
Lat. tuber, -r.ris „Hocker, Buckel, Beule, Geschwulst, Knorren, Erd-

schwamm, Triiffel 11
(-&/(- folgt aus dem osk.-umbr. f von gloss, tufera

und von ital. tar-tufo
,

-tufolo „terrae tuber 1

*, s. Ernout El. dial. lat. 240);

gr. rvrprj „zum Ausstopfen von Polstern und Betten verwendete Pflanze 1*

(wohl n);

aisl. pnfa „Erhohung in der Erde. Ilugelchen 11

,
obd. duppel „Beule,

Geschwulst 1
*. Persson Wz.-Erw. 55 a 5, 85, Ehrismann PBrB. 20, 61,

Yf. LEWb. 2
s. v.

Mit der Bed. „Biischel 11

: ags. pnf m. „Laubbiischel, ein aus Feder-
biischen zusammengesetztes Banner 11

, gepuf „blatterreich, iippig 11

, fruft „ein
Platz voll von Buschen 1

*, p.yfd „Busch, Dickicht. blattreiche Pflanze 1
*,
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pufian „sich belauben“; aus dem Ags. oder der Spracbe anderer germ.

Soldaten stammt lat. tufa „eine Art Helmbiischel“ (Yegetius) und teils in

dieser, teils der allgemeinern Bed. „Laubbiischel“ wohl auch die roman,

und siideuropaische Gruppe ruman. tufa „Strauch, Gebiisch", alb. tuft

„Busch“ (wohl aus dem Balkanromanischen; aus dem Blyr. seheint weiter

mgr. rov(pa „Helmbusch“, ngr. epirotisch zovcpa „dichtes Bund Gras u zu

stammen), span, tafo „Schopf“, ital. tufazsolo „Lockenwickel“ (u. dgl.,

s. Meyer-Liibke RWb. 682); G. Meyer Alb. Wb. 451, Loewe KZ. 39, 272f.,

Kluge Gl. 2, 56, Ernout El. dial. lat. 240, Yf. LEWb. 2
s. v.; gegen Ent-

lehnung aus dem Germ, (die aber wenigstens fur die tufa des Vegetius

zweifellos ist) und fur ein osk.-umbr. Hufa sprechen sich aus Puscariu

Rum. Wb. 165, Persson Beitr. 483.

Nasaliert und mit idg. b nach dem Nasal gr. zvfifiog, ir. tomm ,
s. o.

Arm. fup' „tuft of shrubs, bramble; thicket, copse, underwood 13 (wenn

nach Petersson KZ. 47, 248 anzureihen) erweist fur tvcpr), ags. puf nicht

wzausl. -ph-, sondern hat Formans -pho- wie ai. go-pha-h „Geschwulst“

neben go-tha-h „Anschwellung“.

Ygl. zur ganzen Sippe teu Curtius 226, Fiek I 4 61f., 226f., 445, 447,

449, II 4 131, 1 34 f
. ,

III 4 185ff., Brugmann Tot. 54 (Lit.), Hirt Abl. § 401,

Vf. LEWb. 2 u. tumeo usw., Solmsen IF. 26, 1 1 3 f
. ; 30, 33ff., Persson

Beitr. 430-433, 470, 479-484, 554, 954.

teua- „sieben, durchsehlagenu
.

Ai. titau- (dreisilbig, aus Hitavu-) „Sieb, Getreideschwinge“ (kaum aus

einera iran. *titahu- zu ai. tainsayati „schiittelt“, Uhlenbeck Ai. Wb. 112);

gr. adm (jon.), raj (att. EM.), att. diarxaco „siebe“ (*rjd/a)), dlarrog „Sieb“

Hes., hrrjueva • afmjpeva Hes., dlevgozyaig f. „Mehlsieb“ (EM.), orjtJco „siebe“

(Hpc.); lit. tvoja „priigle u (erweist keine Gdbed. „schlagen“, sondern wird

auf einer scherzhaften Entwickluug aus „sieben, durchdriicken“ beruhen,

ygl. dt. durchwalken).

Bezzenberger BB. 12, 240, Fick GGA. 1894, 234, Bartholomae WfklPh.
1897, 656.

Die gr. Worte nicht aus *kia- (Wackernagel KZ. 28, 121 f.; J. Schmidt

zur Stelle legte dtaxzog zugrunde, das yon did abgeleitet sei wie pexaooau
,

snioaa ,
jittnoodg) oder *sia- (G. Meyer GrGr. 3 297 : alb. sos aus *sia-s-

,

lit. sijojii „seihe“).

teuq- „Keim, Same, Nachkommenschaft 11

.

Ai. tuc- f. „Kinder, Nachkommenschaft 11

;
tokd-m ds., tokman n. „junger

Gerstenhalm“, tokma-h „junger Halm, SchoBling“, av. taoxman- n. „Iveim,

Same; PI. Yerwandtschaft“, ap. tauma f. (s. dazu Bthl. Wb. 623f. m. Lit.)

„Geschlecht“, np. tuxm „Same, GeschlechtM
; mhd. dicJiter „Enkel“. Vgl.

Fick I 4 221 (hier wie bei Uhlenbeck Ai. Wb. 116 unbefriedigender AnschluB
an *[s]An-<7- „stoBen“), III 4 175. — Endzelin KZ. 44, 68 vergleicht irrig lit.

zem. tankas (nicht *taukasl
)
„uterus“, das nichts anderes ist, als tauka'i „Fett“,

tankas „Fettstiickchen“, s. *teu-q- „sehwellen“ S. 711 und Buga Kalba ir

s. 292, Trautmann Bsl. Wb. 314; daB auch die ar.-germ. Bed. „Same, foetus“

ursprachlich aus „Schwellung“ entwickelt gewesen ware, istfreilich denkbar.
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teup- „sich niederkauern, kocken, auch um sich zu verstecken".

Lit. tupiii, tiipti „sich hinhocken, in die Knie setzen", tujriu, tupeti

„hocken, in den Knien sitzen", lett. tupt „hocken“; gr. evrvndg Adv.
II. 24, 163, wenn „kauernd, hockend" bedeutend (Kurschat bei Prell-

witz 2
s. v.); vermutlich anord. popta f. „Kuderbank“ („auf der gebockt

wird"), ahd. dofta f., mnd. duclit f., ags. poft ds. (wozu anord. popti m.
„Mitruderer“, ags. gepofta „GenoB“, ahd. gidufto „Mitruderer, GenoB")
und got. piubjd ..heimlich", piubs „Dieb“, anord. pjofr, ags. peof, as. thiof,

ahd. diob „Dieh“ (s. Fick III 3 133, III 4 187, Falk-Torp u. tyv; nicht nacb
v. Grienberger Unt. 215 zu tvjizco).

Aber air. teol „Dieb“ ist nicht nach Stokes IF. 12 1 92 f., KZ. 40, 246
aus *teuplo- herleitbar; a. Pedersen KG. II 649. — Av. tdvis- n. bedeutet
wohl „Gewalttatigkeit, Roheit", nicht „Diebstahl“, s. Bartholomae Wb. 649
gegen IF. 9, 270, nnd das ihm zugrundeliegende teu- hat daher nicht als

die kiirzere Basis zu teup- zu gelten.

1. tens- „leeren“, tus-sko-, -sk-io- „leer“.

A.v. Kaus. tavsayeiti „macht los, la6t los“ (*tmisevS
), Inchoativ (*tussled)

av. tusdn „sie verlieren die Fassung“, baluci tusag „verlassen werden“;

ai. tuccha-h
,
tucchya-h (Hus-sko-, *tus-sk-io-) „leer, ode, nichtig“, afghan.

tas „leer“ (s. zur ar. Gruppe Bthl. Wb. 624, Bgm. II 2
1, 478); aksl. Mt-b

„x£v6su
,

russ. toscij „leer, niichtern; mager, hager, diinn u usw. (= ai.

tucehya--, nicht glaublich setzt Trautmann Bsl. Wb. 333 wegen lit. tu&cias
,

n. pi. m. tuStl, lett. tuks, f. tuksa „leer, ledig, am, niichtern u
,

die aber

auch nicht z. B. nach Zubaty KZ. 31, 13 aus dem Slav, stammen, eine bsl.

Gdf. *tus-sk-tio- an). Buga Kalba ir s. 252 geht von einer Wz. teus- „blasen,

hauchen w aus.

Fick I 4 63, 230, 450; seine (ein **teues : *tues und *tezis voraussetzende)

Anreihung von av. {hvuki- n. „Luftraum, Dunstkreis“ ist unwahrscheinlich

(Bthl. Wb. 797 f.), desgleichen die von lat. tesqua etwa „Einoden, diistere

und rauhe Gegenden u (ware diss. aus *tues qua; eher aus tersku-o-, s-ters-

„trocknen“). Ahd. tlncesben „ausloschen, vertilgen, verderben (Petersson

IF. 20, 367) nicht als „veroden“ hierher (s. u. *ta- „schmelzen“).

2. teus- „still, schweigend, zufrieden“.

Ai. tusyati „beruhigt sich, gibt sich zufrieden, fiihlt sich zul'rieden“,

tusta-h „befriedigt, zufrieden", tuSmm Adv. „ still, schweigend" (: av. tusni-,

apr. tusnan), Kaus . tosdyati „beschwiehtigt, stellt zufrieden, erfreut"; av.

tusni- „stillschweigend“
(
tusni-sad

-

„wer stillschweigend dasitzt", tidna-mati-
Kame einer Gottheit, eig. „schweigendfiigsames Denken");

mir. to „still, schweigend", air. tuae „silentium" (Grundform *tausia"t
),

meyrar. taw „schweige!“, ncymr. taw „Schweigen; schweigend", tawel
„ schweigend", bret. tao „Schweigen"; still!", abret. taguelguiliat Gl. zu
dem als „schweigendes Wachen" miBverstandenen lat. silicernium, guo-teguis
„compescuit“, nbret. level „schweigen“;

aschwed. thystcr „schweigend, stumm, still"
(*pusti-);

apr. tusnan „still“, tussise „er schweige" (*tuse-, wie lat. face-re), lit.

taiisos
,
tausytis ,.sich legen, vom Winde";
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slav. *tusiti (= ai. tosayati
,
Zupitza BB. 25, 101) in den trans. russ. tiislfa

„loschen, ausloschen", poln. potuszyc „ermutigen“ (*„beruhigen“, wie aueh

potucha , ;
Hoffnung“, otucha „Trost“), slov. poti'isiti „loschen, dampfen";

daneben intr. *tuclinoti (Bruckner KZ. 42, 365 f. urgiert freilieh die p-Formen

wie aksl. potqchnqti ,exstingui“ bei Mikl. EWb. 358) in russ. tuchnutb „er-

loschen“, slov. potuhnem
,
-tuhniti ,,still werden, verloschen", Cecil, potuch-

nonti „ersticken“.

Fick KZ. 21, 6f.; 22, 373; Lideu IF. 19, 338f. (m. weiterer Lit.', End-

zelin KZ. 44, 68, Trautmann Bsl. Wb. 332.

1. teq- ,,zeugen, gebaren".

Ai. takman- n. (Gramm.) „Abkommling, Kind";

gr. Tiy.Tco (*«-t«-co), exexov, Tf|co, -opai
,
tetoy.a „gebaren, zeugen", rty.og

n. „Kind; Tierjunges; Erzeugnis, SproB", texvov „Kind" (= germ, pegnaz),

tokos „das Gebaren, Nachkommenschaft, Zins", roy.iCco „leihe auf Zinsen",

tokevs „Vater, Mutter, PI. Eltern".

Aisl. pegn „freier Untertan, freier Mann", ags
. peg(e)n, pen „Edelmann,

Krieger, Held, Diener", as. thegan „Krieger, Held", abd. degan „Knabe,

Diener, Held"; die Gruppe von got. phis „Diener“ (*teq-uo-s )
eher zu

Heq- „laufen".

Z. B. Zup. G. 140 m. Lit.

2. teq- etwa „reichen; die Hand ausstrecken", teils um zu empfangen
(„empfangen, erlangen"), teils um zu bitten („betteln, bitten").

Die Bed. „bitten“ nur germ. : as. tliiggian „flehen“, ahd. dicken
,
diggen

st. V. „worum bitten", dan. tigge, schwed. tigga „betteln“, aschwed. piggja ds.

(air. ateoch „ich bitte", adroethach „bat“, Bezzenberger-Fick BB. 6, 238,

Fick I 4 440, II 4 125, III 4
176, ist mit *tecli- „fliehen“ zsgesetzt : *ad- oder

*aitli-teko „nehme meine Zufiucht zu jemandem", s. Pedersen KG. II 639).

Aisl. piggja (pa ,
pagum, pcginn

)
„erhalten, bekommen, annehmen", pcegr

(*pegia-) „angenehm", aschwed. piggia und alter diin. tigge auch „be-

kommen", ags. piegan {peak, pcegon, pegen) „bekommen, annehmen ‘, as.

tliiggian ds.

;

air. techtaim „ich habe", bret. tizaff „empfange“ (dies kaum von tig „Eile“,

s. steigh-) auf Grund eines *teqta „das Empfangene, Habe", cymr. teg „schon,

hiibsch" (vgl. zur Bed. aisl. pcegr), air. ex-tig = cymr. annheg .,ha61ich“

(o-stufig wohl air. toich „naturgemiiB“; gegen Fick II 4 121); lit. tenkii
,

tekti

„sich erstrecken, bis wohin reichen, womit ausreichen, genug haben; zuteil

werden, zufallen" (s. auch u. *tenq- „ziehen“i.

Ygl. Fick I 4 440, II 4
1 25 f.. Ill 4 176.

3. teq- „laufen“.

Ai. tdkti, takati ,.eilt, stiirzt, schieBt dahin", taktd-h „eilend, schieBend",

tdku-h
,;
eilend, rasch, regsam", takvd-h ds.; av. tacaifi „lauft, eilt; flieBt",

Ptc. -taxta-, np. iaxtan „laufen“, av. hantacina- „zusammenflie8end“ (= lit.

tekinas ,,laufend", big. teeen „flieBend, fliichtig", slov. tij-en ..gedeihlich, aus-

giebig", russ. teeny

j

„flie8end, stromend ‘). av, Vi-taxti- f. „das ZerflieBen,

Schmelzen" (= Inf. slav. *tekti);
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av. taka- m., np. talc „Lauf“ (= lit. takas
,

slav. tola)
;

alb. ndjek „verfolge“ (G. Meyer Alb. Wb. 300 f.);

air. techim „fliehe“ (Pf. o-stufig taicli), ateoch „bitte" (pad- oder *aith-

teko „nehme meine Zuflucht", s. Lit. u. *teq- „reichen")
;
bret. tec'het „fliehen“.

mcymr. 3. sg. Konj. ny ry-declio „wer nicht flieht" (brit. ch aus ks, s-Sub-

junktivstamm, Zupitza KZ. 35, 257, Pedersen KG. I 128, II 639); ir. intech

n. „Weg“ (*enitekom
,
vgl. aksl. tcki „Lauf“);

got. phis „Diener, Knecht" (= ai. takvd-h. Bed. eig. „Laufer“, vgl. lett.

teksnis „Aufwarter, Bedienter"), urn. pewaR „Lehensmann“, ags. peow
„Diener, Sklave“, ahd. deo „Knecht, Diener", Fem. got. piwi, aisl. py,

pir,

as. thiivi, thin
,
ags. pcowu, peowe, ahd. dm, diuwa „Magd, Dienerin“ (pteq-uT,

entw. moviertes Fem. zu *teqiw-s
,
oder zu *tequ-s : ai. tdkn-h); mit Abl.

wie got.widutvairna „Waise“, *pewerndn in aisl. perna „Sklavin“, as. thiorna,

ahd. diornci „Madchen, Dienstmadchen", nhd. Dime; n-Erweiterung in ags.

peowen ,.Magd‘-, aisl. pjonn „Diener“, wovon *pewanon „dienen“ in msl. pena,

pjona
,

ahd. dionon
,

dionUn „dienen“; got. anapiwan Jbezwingen. zum
Sklaven machen", ags. ptoivian, aisl. pja ds. (s. zu diesen Ableitungen
Falk-Torp u. tjene m. Lit., kjauk); dehnstufiges Kollektiv got. peivisa

n. PI. Diener, Knechte"
(
*tequeso-).

Lit. tekii, -eti „laufen, flieBen, rinnen; aufgehn (Sonne); heiraten (von der

Frau/ 4

,
lett. teku, tccet „laufen“, pr. tackelis

,
lit. tekelas, lett. teciels m.

„Schleifstein“, lit. telcme „Quelle, FlieB", ijoka „Miindung", lett. teksnis m.
„Aufwarter, Bedienter", aksl. telco

,
te'sti „rQsyeiv'‘, skr. teccm, t'eci „flieBen“

usw.
;

lit. takas ,,Pfad", lett. taks ds., lit. itakas „Miindung", aksl. toH
,,ovoi<;“, potolc* ,,%ei,uaoQos“

.

~Vgl. Fick I 4
57, if4

125, III 4
177, Persson KZ. 33, 291, Solmsen KZ.

34, 2, Zup. G. 76f„ Bgm. IF. 19, 381, Trautmann Bsl. Wb. 316f.

4. teq- „weben, fleehten".

Osset, taxun
;
,weben“, an-dax ,.Faden" (

x

aus k; Miller IF. 21, 331);
arm. fclean „drehe, fleclite, wiekle", tinr

(*teq-ro-) „gedrebt“; ahd. talit

„Docht, Schnur", nhd. Docht — aisl. pattr „Schnur in einem Seil", schweiz.
dcegel, dolic

. ,
bair. dahen

,
elsass. doche ,,Docht" (urgerm. *peh-. peg-; Schef-

telowitz BB. 29, 14; auch aisl. pceyja „drucken“ eig. zusammendrehen"?
Fick III 4

177); nach Miller auch aksl. hko, -ati „weben“ (tzk- kann idg.

*t0q- sein; kaum als ,,das Gewebe zusammenschlagen oder -stecken" ursprgl.
ds. Wort wie Hknqti „pungere, pulsare" usw., s. u. *steu-, *steuq~, „stoBen“;
Gleichsetzung bei Trautmann Bsl. Wb. 331, Trennung bei Mikl. EWb. 367 f.;

apr. tnrlcoris „Weber" aus dem Poln.). Lat. trxere mag seine vorherr-
schende Bed. „weben, tiechten 1

' durch Aufsaugung eines Wortes dieser
Gruppe empfangen haben; unmoglich steht lit. t'utas ..GefiiB aus Weiden-
reisern geflochten nach Petersson LUA 1916, 77 f. fiir *l'tksztas = idg.
*teq-s-tos, dessen -(e)s-St. *teq{e)s- in lat. texo (angeblich auch in gr. rofor
..Bogen". Bed.?) wiederkehre; wohl Lw. S. Buga Kalba ir s. 293.

Ap. ham-taxs(a-) ..sorgend wirken und schaften' und mit anl. tu- (: tokatiV.)
ai. tvakxati ..wirkt, gostaltet ‘, av. dwaxs(a-) „sich ruhi en, emsig tatig sein ',

mp. ablautend tux.'-fik „eifrig ' sindkaum mit Bed.-Verallgemeinerung unserer
Wz. oder der Wz tekp- .,zimmern ' anzuschlieBen.
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tek|>- „zimmern, Holz behauen und damit bauen“.

Ai. taksati „behaut, bearbeitet, zimmert, verfertigt mit Kunst“, tdsti ds.

fdehnstufig wie lett. tesu, test neben tesu, test. Btbl. IF. 3, 53. Trautmann
Bsl. Wb. 319f.), Ptc . tasta-h (av. tasta- und ta'sta- Ptc.; aueh tasta- n.

„Tasse, Schale“, s. Bthl. Wb. 646 m. Lit., Vf. LEWb. 2
u. testa

;
lat. textus,

wenn nicbt aus *texitos), ai. taksan- m. „Zimmermann“ (= av. tasan- „Bildner,

Schopfer 11

,
gr. textan’), fem. Inkhit (: gr. xey.xaiva), tastar- „Zimmermann“

(= lat. textor)

;

av. tasaiti „zimmert, schneidet mit Messer oder Axt zu, verfertigt, ge-

staltet“, taka- m. „Axt“, np. tas ds., rnp. tasltan ,,zimmern“, ap. us-tasana

„Treppenhaus“ (*„Aufbau“).

Gr. xexxcov „Zimmermann“, fem. xexxaiva, xtyvi] „Handwerk, Kunst
/
List“

(*xe£va aus alterem *t£*t[«]a-va, s. Bechtel Lex. 311); lat. texo, -ere, -ui -turn

„weben, flechten“, gelegentlich „bauen“ (s. aucb Persson Beitr. 477 ;
die Bed.

„weben, flechten“ wohl durch Aufsaugung eines zu teq- „weben“ gehorigen

Wortes; Hartmann Gl. 4, 1 59 ff. sucht die Yermittlung unterm Begriff der

Kunstfertigkeit im allgemeinen, vgl. gr. xiyyr]), tela „Gewebe“ t*teksld —
slav. tesla, ahd. dehsala), subtilis (*-tvxlis

)

„fein, diinn, zart; feinfiihlig,

scharfsinnig", subtemen „Einschlag, Eintrag im Gewebe
;
Gewebe“ (kaum

hierher aber als „zubehauen“, term „Deicbsel“, s. u. *tens- „dehnen“; iiber

tignurn „Bauholz, Balken“ s. u. *steg- „Stange“)
;

testa „Geschirr“ (siehe

Yf. LEWb. 2
s. v. und vgl. oben av. tasta-), vielleicht auch telum „Fern-

waffe, WurfgeschoS“ (als „kundig zugeschnitzt, gearbeitet, gedrecbselt“

oder eher aktiv als ursprgl. „zum Holzarbeiten verwendbarer Schaber“;

s. Curtius 219, Hartmann Gl. 4, 1 59 ff.
; 6, 346 = Wood Cl. Phil. 7, 331;

gr. Tofor „Bogen“, ibd., ware hochstens als rOKx{e)a-ov oder *xoy.xiov

mit dem y.x von xey.xcov in Einklang zu bringen. Fur telum erinnert

Falk-Torp u. tcksel an ags. peox „Speer“, das wohl auch auf die schaber-

artige Spitze geht; telum nicht wahrseheinlicher zu *tens-, s. d., oder ten

„dehnen“).

Air. tal „Axt“
(*tdks1o -, s. Osthoff IF. 4, 288, Foy IF. 6, 330, Pedersen

KG. I 85; nicht besser nach Bgm. BSGW. 1897, 19 zu ahd. stahal „Stahl“,

av. staxra- „fest“);

ahd. ilehsa, dehsala „Queraxt, Beil, Hacke“, aisl. pexla f. „Queraxt“, mhd.
dehscn ,.Flachs brechen“, dehse „Spindel“ (dies wohl aus einer mit ags.

peox „Speer“ ahnlichen Anschauung)

;

lit. tasau, -f/ti „behauen“ (ursprgl. Iterativ): lett. tesu (*teksij7) und Hsu

(*teksid), test und test „behauen“; aksl. tcso, tesnti „hauen“, r.-ksl. tesla

„Axt“, cech. tvs „Zimmerholz“, russ. tvs „gesagte Bretter".

Vgl. im allg. Curtius 2 1 9 f. Fick I 4
57, 222 441, III 4

1 77 f.. Traut-

mann Bsl. Wb. 3 1 9 f

.

teg-, tag- „brennen‘".

Gr. xrp/arov, att. durch Umstellung (Solmsen Unt. 44 f ) auch xayrjvov

„Bratpfanne, Tiegel“;

ags. peccua „brennen^
(pacele „Fackel“ ist danach aus fiecclc, Lw. aus

lat . facula, umgebildet, Falk-Torp u. fakkeb, ahd. dahhazzen „lodern“.

Bezzenberger-Fick BB. 6, 237, Fick I
4 439, III 4

1 75 f.
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Lat. taecla „Kien“ (Pick) eig. Fem. eines Adj. *taiiedos, erw. aus *taiios,

*tay-'tp-s „brennend“ ? Yiel eher der entlehnte Acc. dada von dag „Fackel“

(s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

tegu- „dick“.

Air. ting, cymr. corn, tew
,

bret. tea „dick“; aisl . pylclcr, pjokkr, pjakkr
„dick“, ags. piece „dick, dicht“, ahd. clicchi ds

,
as. thikki „ds., haufig“.

DaB das kelt.-germ. Wort mit einer ahnlichen Bed.-Entw. wie gr. nxeyvog

„bedeckt; kompakt, fest, dicht“ zu (s)teg

-

„decken“ gehore (Fick II 4
,
127,

Falk-Torp u. tyk, Pedersen KG. I 99), ist nicht sicher; naan hatte diesfalls

etwa an die dicke Deckschicht iiber Wohngruben zu denken. Da nach
Sommer IF. 31, 359 wohl auch germ. *pahsu- in abd. clahs

,
norw. svin-toks

„Dachs“ (s. auch Vf. LEWb. 2 u. taxus
,
taxea) auf einem verwandten *toyo-s

„dick, Dickling“ (-s- nach Luchs , Fuchs) beru’nen und nicht vom Dachsbau
(*teks- „zimmern“) den Namen haben •wird, ist wahrscheinlich „fett“ von
Tieren und Menschen die Gdbed. von *tegu-.

tet(e)r- redupl. Schallwort „gackern, hiihnerartige Vogel u. dgl.“.

Ai. tittira-h
,
tittiri-h „Rebhuhn“, aisl. pipurr „Auerhahn“

(
*pepuruz — ai.

tittirah
,
dessen erstes i durch Ass. an das -ir- = idg. 6r der 2. Silbe behufs

Walirung des Reduplikationscharakters erklarbar ist);

npers. iu&arv „Fasan“ (auch gr. xaxvgag, xexagog ds. sind pers. Ursprungs),
apr. tatarwis „Birkhuhn“, lit. teterrns ds., lett. tderis (gen. teterja

,
aus

*tetervis\ lit. tetervinas „Birkhahn, Auerhahn 11

,
tetirvu „Birkhenne“ (etwas

anders lett. titers „Truthahn“), russ.-ksl. tetrevi acc. pi. „<paoiavovg'\ skr.

tetrijeb „Auerhahn“, acech. tether ds., russ. titerev „Birkhahn“
(
teterka

„Birkhenne, Birkhuhn“)

;

gr. Tsrgucov ,,Birk-, Auerhahn, Perlhuhn“ (vielleicht als *xexgaf-a)v zu
obigen n-Bildungen), xtxga£ „Perlhuhn“, xexgddcov, tergalov, rexgamv Vogel-
namen bei Hesych., xergii; „ein unbestimmter Yogel“; arm. tatrak „Turtel-
taube“ (Bugge KZ. 32, 70, bestritten von Pedersen KZ. 39, 374, doch
kann t statt f durch nebenherlaufende standige Neuschopfung gerecht-
fertigt werden).

Verbal gr. texoufco „gackere, gluckse (von der Henne)“, lat. tetrinnio
,

-ire, tetrissito, -are „schnattern (von Enten) 11
. Fick l 4

58, 441, III 4 184,
Trautmann Bsl. Wb. 320 f.

Auch in anderen schallmalenden Worten kehrt t-r als charakteristisches
Element wieder, vgl. z. B. lat. turtur „Turteltaube“, *storos „Star“, die
Drossrl-'Namen, *strig strtdph)- „zischen, schwirren“, gr. tqv£co, xgvywv,
xegExt^a).

tep- .,\varm sein“.

Ai. tdipati „gibt Warme von sich“, erwarmt, brennt"
(
tdpati

,
tdpyati auch

„kasteit sich, iibt BuSe“, s. Guntert Reimw. 44), ptc. taptd-h „erwarmt,
erhitzt“, t&pah n. „IIitze, Glut“ (vgl. lat. tepor und die kelt. u. o.-u. Ab-
leitungen), tdpu-h „gliihend, heiti“, Kaus. tapd.ya.ti „erwarmt, erhitzt“;

av. tapaiti „ist warm", Kaus. tdpayeiti „erwarmt, erhitzt
11

,
Inkoh. tafsaiti

„wird hei[.>“, Ptc. tapta- .,erwarmt, heiB“, tafnu- m. „Fieberhitze, Fieber“,
tafnah- n. ,.Hitze, Glut; Fieber“; np. taftan „brennen, wiirmen. leuchten";
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alb. tosk. ftoh
,
geg. ftof „mache kalt, losehe aus, verletze mit Worten"

(
*vetep-shd

,

G. Meyer Wb. 113, Pedersen KZ. 36, 325, Jokl IF. 37, 103);

lat. tepeo, -ere „lauwarm sein“, tepidus „warm“, tepor „Warme“; vermutlich

umbr. tefra „carnes quae cremantur", tefmto „exrogo“, osk. tefunim „eine

Art (Brand-) Opfer" (Lit. bei v. Planta I 476; Gdf. dann *teps-ro-)\

air. te „heiB“, pi. teit (*tepent

-

= ai. Ptc. tapant-) ;
mir. ten und tone, gen.

-ed „Feuer“ (*tepnet- mit p-Schwund ohne Ersatzdehnung, siehe Stokes

KZ. 36, 274, Pedersen KG. I 93 gegen Bthl. Airan. Wb. 632), cymr. corn,

bret. tan
,
corn. bret. auch tanet (in Zs.) „Feuer“; air. tess, cymr. corn, tes,

bret. tez „Hitze“ (*teps-tu-, zum es-St. lat. tepor, ai. tapas-, R. Schmidt

IF. 1, 73); mir. timme „Hitze“, nir. time „Warme, Furcht" (*tepes-miu

,

Pedersen KG. I 93); cymr. twym „Hitze“, acorn, toim „hei6“, mbret. toem,

nbret. tomm „heifi“ (usw., s. Pedersen KG. I 87; Gdt'. *tepesmo-\ liber mir.

topp tened „flame of fire", Stokes IF. 12, 193f., s. Pedersen I 161);

Aus dem Germ, (nach Fick III 4 180, Falk-Torp u. teft) norw. mdartl.

teva „vor Hitze und Anstrengung keuchen", ags. pefian „keuchen“, aisl.

pefr m. „Geruch, Geschmack", pcfa „riechen trans.", pcfja „riechen intr."

(Grundvorstellung des warmen Dampfes, bes. von Speisen; bei Fick II 4 127

— s. dazu unter *dnghii ,,Zunge" — allerdings mit corn, tara, mbret. taffluff,

nbret. tanva „kosten“ verglichen. — Fern bleibt pafian .,dulden“ trotz

ai. tapyati

,

s. Hop- „wohin gelangen");

aksl. *teph (in teplostb .,{>£Qp6Tt]g“), c. ieply, russ. ieplyj und (mit o nach

topiti
)
aksl. toph „warm“; Kaus. skr. tbpiti „schmelzen“, russ. topitb „heizen;

zerlassen"; pr. ON. Taplawken eig. „Warmfeld".

Ygl. ibi allg. Fick BB. 1, 57 f., Wb. I 4 54 usw., II 4 124, III 4 180, Traut-

mann Bsl. Wb. 319. — Gr. zecpoa zu *dheg'ih-, s. d.

1. tem- „schneiden“.

Gr. reprco, bom. jon. dor. xapva) (horn, repei N. 707) „schneide“ (tzapov

und ezepov, zepcb, zezptjy.a zpyrog); zopog „schneidend‘t

,
xopog „Abschnitt,

Teil; Band (Buch)“, zop-fj „Schnitt“ ;
zepayog „abgeschnittenes Stuck ge-

salzenen Fisches“, tepsvog „(*abgeschnittener, abgesonderter) gottlicher

oder koniglicher Bezirk“; zprjoig „Schnitt“; zapioog „Lab“ (Fick BB. 28,

108, weil es yaka ztpvei, id est o/i'Qu, s. zum Ausgang, aber nicht zur

Et., Bgm. BSGW. 1899, 188; daher auch yala-zpov Myavov uygioy Hes.);

zapiag „Yerwalter“ als der die Portionen aufscbneidende, dann auch die

Arbeit verteilende; weitergebildet zpif/co (bei Balbilla rpayco) „schneide“

(3. pi. Aor. pass, zpayer) ; zevSco, zevdigg s. u.

Lat. temno, -ere, tempsi
,
temptum „verachten, schmiihen“ (ygl. y.azazep-

veiv zivd = y.azovEiditfetv „cavillari“ bei Hyperides y.az' Athp’uiovg V, 12 Bl..

und nbd. „jemanden schneiden = in verletzender Absicht links liegen

lassen“; iiber das aus *tem-lom „zepEvogu gedeutete temptum s. u. *tcmp-

„dehnenu
); aestumo, -are „abschatzen, taxieren, schatzen" auf Grand eines

*ais-tema „coupe-bronce“ ? (Havet Msl. 5,23, de Saussure Mel. Havet 468;

allenfalls *ais-tomos „Erz verteilend u
? anders Yf. LEWb. 2

s. v.). Mir. tam-

on „Stumpf“.

Bsl. Hind, Hinti aus *te»mv (gr. zdpvco), *temot7 in lit. timi, tyniau, t'mti

„dengeln“, slov. tn'em teti „hacken“, acech. tnu, ticti „hauen“, poln. tne
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ciqo „sehneiden, hauen, schlagen“, aruss. hint (hmefo ist Druckfehler), tjati

„schlagen a
, wonach auch Horn statt *tomz (= xojuog) in nsorb. ton „Aus-

hau“ usw.

Ygl. bes. Kretschmer KZ. 31,406, Trautmann Bsl. Wb. 324.

</-Erw. (ursprgl. tf-Praesens), Lit. bei Osthoff IF. 5,300: gr. tsvSco „be-

nage, nasche“, r//<-Praes. att. xevdio ds., revdyg „Kascher“; gegen Verb. m.

lit. kdndu „bei8e“ oder lat. condire „einmachen, wiirzen“, s. Yf. LEWb. 2

s. v., Boisacq s. v.j; lat. (Iterativ) tondeo, ere, totondi
,
tonsum „abscheren,

abschneiden 1,1 (dazu vielleickt tonsa „Ruder“, tonsilla „Uferpfahl“, viel

fraglicher temo „Deichsel“
;

s. u. *fens- „ziehen“); mil-
, ro-s-teind (s-Praet.)

„er spaltete sie (die NuB) 1,1

,
ra-thendsatar „\velche gerissen hatten“, Pf.

air. )o-tethciind (Pokorny ZfceltPh. 10, 198) „er zerriB, zerschnitt (das

Herz)“, teinm
(
Hud-men-) ,,spalten, zerreifien“ und schott.-gal. teum = cymr.

tarn, corn, taw, bret. tamni r Bissen, Stiick“ (Hndsmen s. zu den kelt.

Formen Fick II 4
129, Pokorny aaO.; Pedersen KG. II 60, der fur iamm

nicht iiberzeugend als Alternative Verb. m. ddy.vcn erwiigt).

Ganz unwahrscheinlieh ist Karstens [IA. 15, 103; 17, 75] Anreihung von
aisl. stuff

r

„kurz, knapp, miirriseh“, ags. stunt „dumm“, mhd. stunz „kurz,

abgestumpft“, norw. nidartl. stinta „knapp seinu u. dgl. : s. Falk-Torp u.

stutt = Fick III 4 48 2
.

2. tein-, hiiufig dchnstufig, „geistig benommen, betaubt 11

.

Ai. tdmijnti „wird betaubt, verliert den Atem, wird ohnmtichtig, ermattet 11

,

Kaus. tumih/ati „erstickt (trans.), beraubt der Luft“ (= slav. tomiti
),

tci-

muti „erstickt (intr.), wird unbeweglich, wird hart 11

,
taints tel f. „beklem-

mend, betaubend“, timitu-h „unbeweglich“ (< nach stimitd-h ds. von *stai-

„verdichten“). arm. t'm(b)rim „werde betaubt, falle in Schlaf11

(*temiro -,

Seheftelowitz BB. 29,461.);

lat. trmTtim ,,jedes berauschende Getriink, Met, \Vein“, timidentus ,,be-

rauscht 11

,
abstemius „nuchtern“, mir. turn „Tod“, tCunaim „ruhe“; nhd.

diimisch. dOmlich ..betaubt, eingenommenen Geistes u
;

russ.-ksl. tomiti

„quiilen, peinigen; bedrucken; zwingen 11

,
aksl. tom itelb „Tyrann ;l

.

Froehdo BB. 10,297, Fick I 4
59, 442, II 4

122; nicht stichhaltig gegen
die lat. \Yorte Solmsen KZ. 34, 16; gr. tdjuioog „Lab“ bleibt fern (s. *tcm-

„schneiden“). — Die Gruppe ist wohl ein alter Ableger von *tem{p)-

„dunkel“, vgl. „es wird einem dunkel vor den Augen“ („geistig umnachtet"
findet Gimtert, Reimwortb. 54 zu modern gedacht). — DaB gr. rrjfiE/Joj

„sorge, warte“, rrjueh'jg „sorgfaltigu
,

ity/atV.//, rtjjuehia „Sorge, \Vartung“
(: ta/uag „Yenvaltcr

11
? ? dies eher zu re/uvto, xd/uvco s. d.) auf ein *temdos

der Bed. „in sehwreren Sorgen, wie betaubt dasitzend 11

zuriickgehn, ist

nicht erweislich; gegen ihre Verb, mit lit. thnijtis „sich etwas genau
merken, im Gedachtnis behalten 11

(slav. Lw.), klr. tamytij ,,merken tl

siehe

v. d. Osten-Sacken IF. 33, 262.

tem(a
y - „dunkel“, *tcmos n. „Dunkel a

,
daneben r-Bildungen (siehe dazu

•I. Schmidt PI. 206).

Ai. tdmns- n. „Dunkel, Finsternis 11 = av. tamah- ds., ai. tamasa-h „dunkel-
farbig“. tnmsra-h „dunkel, bleifarben 11

;
tdmisra (= lat. tenebrae

), tamisra-m
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„Dunkel“; tamrd-h ,,verdunkelnd“, tamra-h „dunkelrot, kupferrot“, timi-

rd-h „dunkel, finster
44

(ass. aus *tamird-h1 Schmidt aaO.; anders Wacker-

nagel AiGr. I 18, Persson Beitr. 145); ay.tq&ra- n. PI. „Dunkelheit 44

(
Ham

-

tra-; up. tar „finster“ ebenso oder = *tam-sra- Bthl. Wb. 650); gr. (aol.j

TefjifuxEg (*terns-, Schulze SBprAk. 1910, 804);

lat. tenebrae „Finsternis
44

(diss. aus *tcmafra = ai. tdmisrd
),

femere „blind-

lings, planlos, aufs Geratewohl“ (Loc. *temesi „im dunkeln [tappend] 44

,

s. Yf. LEWb. s. v.), temero
,
-are „befleeken, entehren, schanden 44

(eig. „ver-

dunkeln = beschmutzen 44

); mir. teim, temen „dunkel, grau 44

,
air. temel „Fin-

sternis
44

,
mbret. teff'id „finster

44
(u. dgl.. s. Loth Rc. 18, 95 f. zu Fick II 4

129); ahd. clemar n. „Dammerung u (zu den moglichen Gdformen s. Schmidt

aaO.); as.thimm „dunkel 44

(pimzd-, Weyhe PBrB. 30,56;; mndl. deemster
,

ahd. dinstar (und wohl auch ahd. finstar
,

s. Kluge s. v.) „finster“ (*temsro-

— ai. tamsra-h); nd. d/sig. ndl. dijsig „nebelig, dunkel“
(
*pemsiga-

,
Falk-Torp

u. dis I); dehnstufig wohl aisl. pam „obscuritas aerisA norw. mdartl. taam

„unklare Luft, diinne Wolkendecke 44 (Persson Beitr. 145); lit. temsta, temti

„finster werden 44

;
tamsd „Finsternis“, tamsiis „dunkel, schwarz 44

,
t'lmsras

„schweiflfiichsig, dunkelrot, von Pferden 44

; lett. tumst (Inf. tumt) „es

dunkelt 44

;
aksl. fama, russ. iwnd „Finsternis“, aksl. iwmm „dunkel“; russ.

mdartl. temriva „Finsternis“, temrjaH „Stubenhocker“
;

sehr fraglich ist,

ob slav. tern „Schatten 44
als Hem-ni-s anzureihen und stem daraus durch

Yerquickung mit sem ds. entstanden ist (s. Lit. unter skat- „gedampft

schimmern 44

).

Wesentlich nach Curtius 545, Fick I 4
59, 224, 4121'., II 4 129. Ill 4 180,

s. auch Persson Beitr. 145, 675, 686.

teinp- „dehnen, ziehen, spannen44

,
Erw. von *ten- ds.

Lit. tempiii
,

tempti „durch Ziehen spannen, ausdehnen 44

,
Iter, tampaii

,

-yti ds., timpstii
,
tiwpti „sich recken44

,
timpsoti „ausgestreckt liegen 44

,
t'impa

„Sehne“, temptyva „Bogensehne“ = aksl. Idiva „Sekne“, lit. pampas „An-
spannung, Anstrengung44

uibl. [tumpas „Ansatz zum Sprunge“), tampras

„zah, hartnackig, elastisch
44

;
lett. tdepties „hartnackig sein, sich auf etwas

steifen 44

; aksl. ta-jn „obtusus, crassus44
? Bed. dann etwa aus „gedunsen“,

s. zum Germ.), russ. mdartl. trpsti (eig. *tjapstl) „straff anziehen";

npers. tab-ad
,

Inf. taftan und tab-t-dan „drehen, wenden. spinnen“, intr.

.,sich drehen, gequiilt werden 4> (aus einem zu *tap = idg. *tmp- analogisch

gebildeten Kaus. Hdpayati), wozu wohl als iran. Lw. (Schrader KZ. 30, 484,

RL. 863) gr. tangs, dams „Decke, Teppich“;

aisl.
(
*pambr

)
fem. pomb Adj. „aufgeschwollen, dick, schwanger“, pomb

Subst. „ausgespannter, aufgedunsener Magen, Bauch 44

,
nisi, pamba „den

Magen durch iibermaBiges Trinken ausspannen; miihsam sich wohin durch-

arbeiten44

,
hero. tamba „ausspannen, dehnen44

,
norw. temba f. „Aufgeblasen-

heit44
u. dgl.;

arm. tamb „(*gestopftes Sattelkissen) Sattel; das weiche gerundete Fleisch

an Tierbeinen 44
.

Aus dem Lat. hierher tempus „Schlafe4,
(vgl. ahd. timid „Schlafe, Stirne 44

usw. unter *temt-s „dunn44

, s. bes. Wood Cl. Phil. 3, 85); tempus „Zeit“

(,,*Zeitspanne, zeitliche Ausdehnung44

,
vgl. von Hen- air. tan „Zeit44

,
ai.
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tanoti auch „dauert“), wozu tempestas „Zeitpunkt, Zeitabschnitt, Frist; das

durch eine best. Jahreszeit bedingte Wetter (vgl. Wetter : perog), rubige

oder stiirmische Zeit, bes. stiirmisches, schlecbtes Wetter"; tempero
,
-are

„maBigen, richtig mischen, zweekmaBig ordnen; HaB halten, sich be-

herrschen" (setzt *tempus in einer Bed. „Spanne, MaB“ voraus; geistreich,

aber nicbt fiberzeugend legt Novotny Listy fil. 38, 11 ff., 93ff., Rev. de

philologie 36, 106 ein zu tem-etum
,
-ulentus gehoriges Hemo-paro-s zugrunde,

eig. „ein berauschendes Getrank zubereiten, dureh richtige Mischung"),

obtentperQre ctlicui „gehorchen<£

, eig. „sich jemandem gegenfiber Schranken

auferlegen"; tempiuni „der vom Augur abgegrenzte Beobachtungsbezirk;

jeder geweihte Bezirk" (*„ausgespannt = ausgemessen"; anders Pott KZ.

26, 139, Siitterlin IF. 29, 127, Hartmann Gl. 5, 336: zu tem ,.schneiden“

gr. repevog. Gdf. *teni-lo-m
,
und Ehrlich BphW. 1911, 1576: zu lit. {si-

thniju (slav. Lw.!) „beobachte“, gr. rrpieMw, doch ist „Spanne“ als Gdbed.
festzuhalten wegen :), templa

,
-drum „die fiber die Dachsparren gespannten

Querholzer, auf denen die Schindeln befestigt werden" und in ahnlichen, durch

das Rom. vorausgesetzten Bedd., vgl. frz. temple „Spannstock, Sperrute beim
Webstulil' 1

(ags. timplc), ital. template „Spannbaum am Webstuhl", ruman.

timpldr „Zimmermann<£

; contemplari
,
/neves ftXeneiv", tempto, -are (zur

Form tcnto s. zuletzt Sommer Hdb. 2 254 f.) vom Begriff der wonach aus-

gespannten, ausgestreckten Hand aus „betasten, beffihlen, angreifen, unter-

suchen, auf die Probe stellen".

Ygl. bes. Liden IF. 19, 331 ff. (Lit.), 361 If. (Lit.), Arm. Stud. 44 f., Trautmann
Usl. Wb. 3 1 7 f

. ,
zu den viel umstrittenen und oft auf den Gdbegriff „schneiden“

bezogenen lat. Worten auBer Yf. LEWb. 2
s. vv., bes. Persson Beitr. 4S4ff.

Charpentier IF. 35, 256 will mit einer den nord. Worten ahnlichen Bed.-

Entw. auch ai. ni-tamba-h „Hinterer, Hinterhacke; Abhang, Talwand eines

Berges" fur echt skr. in *tampa- anreihen.

ten- „dehnen. ziehen, spannen" (z. T. auch von der Weberei, Spinnen, Netz,

Strick, vgl. dazu Liden IF. 19, 33 Iff. und dieselbe Bed. von *spen-

,,spannen“ und „spinnen“). Ygl. tpnis „dunn'£ und die Erweiterungen

*tenq-, *tnngh -, *tcmp-, *fens-.

Ai. fanoti „dehnt, spannt, dehnt sich. erstreckt sich, dauert" (vgl. gr.

rarv-iiai
,
ravvco und das Adj. tpm-s „tenuis“), av. pairi-tanava 1 . sg. Konj.

Act. ,.ich will fernhalten", palri-tanuya 1. sg. Opt. Med.; ai. PPfP. ut-tana-h

,.ausgetreckt !£ = av. ustana- ds. (*tpid-n6-, Set-Form, vgl. ai. tani-man- n.

,Dfinne“, auch lit. fniti, lat. tcnc-re
,

z. B. Persson Beitr. 648); np. tanldan
,,drehen, spinnen"; wahrscheinlich vom Begriff der Abspannung aus als

r7-Praesens (wie lat. tcndo
)
tandatc „laBt nach, ormattet" (tundra „Mattig-

keit, Abspannung"; Uhlenbeck Ai. Wb. s. v., Persson Beitr. 342a 1).

Ptc. ai. tatd-J; ,.gestreckt‘
£

(= gr. retro?, lat. tentus); tati-h „Reihe, Schnur,

Opferhandlung" (= gr. rdoig .,Spannung, Dehnung", lat. in-, con-tentio
),

woncben hochstufig tdnti-h „Schnur, Saite, Reihe", tantu-h „Faden, Schnur,

Saite, Aufzug des Gewebes -
'; tan- „Ausbreitung, Fortdauer, Fortpflanzung,

Nachkommenschaft", instr. tana „continuo“, tdna-li ,,Nachkomme“, tdna-m
,

tana, tanas- n. „Nachkommenschaft‘'; tantra-m „Zettel, Aufzug am Web-
stuhl" = np. tar (av. *tadra-) ds. (weitere iran. Worte dieser Bed. „spinnen“
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bei Liden IP. 19, 332, vgl. auch oben np. tanldan), ai. tana-h „Faden,

Ton“ (wie gr. xovog; wohl ohne Aufsaugung eines zur Schallwz. -(s)ten-

gehorigen Wortes).

Gr. rarnica „streckt sich“ (= ai. fanute), xavvco (eravvaa usw., s. Brugmann-
Thumb GrGr.4 337) „strecke, dehne“; xeivm ds. (xaxog), xixaivco ds.; xaivla

„(langer) Streifen, Binde“ (auf Grand eines Adj. *xaviog); xeravog „Spannung,

Zucken“; xeravog „gestreckt, lang, straff"; xevcov, -ovxog „Sehne“, xevog n.

„Sehne, straff angezogenes Band" (= lat. tenns
,
-oris, vgl. auch ai. tanas- n.),

a-xevrjg „sehr gespannt, straff" (a- wohl mit jon. Psilose = sm-, s. Solmsen
Beitr. 121 ff.), wovon drevigco „hefte den Blick angespannt auf etwas";

rovog „Spannung, Anspannung; auch der Stimme, Hebung des Yerses,

musikalischer Ton" (s. o. zu ai. tana-h).

Alb. ndei'i „breite aus, ziehe, strecke, spanne die Saiten eines Instru-

mentes" (G. Meyer Alb. Wb. 299, siehe weiteres bei Jokl IF. 33, 426f.;

schwerlich hierher aber trotz Jokl SBAkWien 168,191, IF. 33, 427 alb.

tunt „schutte, bewege" als Ablautform — etwa *t0ncl- ? ? — zu tendo und
mit einer Bed. wie ai. tqsayati ,.bewegt hin und her, schiittelt").

Lat. tendo, -ere, tetendi, tentum und tension „spannen ausdehnen, aus*

strecken" (ursprgl. J-Praesens; s. Yf. LEWb. 2
s. y.) = umbr. an-, en-tentu

„intendito“, ustentu „ostendito“ usw., lat. tentus,
(in-)tentio ;

teneo, -ere,

tenui (alat. tctinl = ai. tatane), tentum „halten usw.“, umbr. tenitu „teneto“

(ursprgl. intr. passiv zu ten-d-o, daher tenere auch „dauern“ = ..ausgedehnt

sein", at-tinere, per-tincrc, continuus; tenere aliquid ursprgl. mit Acc. des

Zieles „auf etwas zu ausgereckt, gespannt sein"; tenc-re gehort wohl
zu den alten Mustern dieser Intransitiv-Kategorie der 2. Konj. und ist als

set- Basis dann in geschichtlichem Zusammenhang mit ahd. donen „ausge-

dehnt, ausgestreckt sein" und lit. tmstu, finti „schwellen“)
;

tenus, -oris

n. „Sclinur mit Schlinge (beim Yogelfang/ 1

(= gr. xevog s. o.), tenor, -oris

m. „ununterbrochener Lauf, Fortgang, Fortdauer, Zusammenhang; (jur.)

Sinn, Inhalt eines Gesetzes", tenus Praep. m. Abl. Gen. Acc. „sich er-

streckend bis, bis an" (zur formalen Beurteilung, sowie zu protinus „sich

nach Torn erstreckend, vorwarts" und die Ausgange z. B. von ai. nu-

tanali, -tnCLh „jetzig“, lat. din-tinus, lit. dubartinis „jetzig“ s. Brgm. II 2
1, 248,

IF. 27, 213, Yf. LEWb 2 u. tenus), tends „festhaltend
;
zah".

Abret. tinsot oder tinsit „sparsit“ („ausbreiten = ausdehnen"? eher nach
Pedersen KG. I 89 zu ir. tinaim „schwinde“?)

;

gall. Teni-genonia (enthalt wohl ein *ten i-s „zart“; freilich ir. tin „zart"

ist zweifelhaftes Glossarienwort, s. AfceltLex. 2, 483)

;

air. tan „Zeit“ (*tena), eigl. „Fortdauer, zeitliche Ausdehnung"
(
intuin

„wann, wenn"), air. tet „Saite“ {*tnta) = cymr. taut ds. (vgl. ai. tantu-h, isl.

pind) — bret. ar-dant „Pflocke am W'agen, woran das zur Befestigung der

Ladung iiber diese gespannte Seil befestigt wird" (Loth. Rc. 24, 408).

Got. uf-panjan „sich ausdehnen, sich ausstrecken", aisl. penja ,.aus-

spannen, ausstrecken", ags. penian, pennan „strecken, spannen", ahd. denen,

dennen „dehnen“; aisl. pimdl „Tau, das ein Netz einfaBt und dazu dient,

es zu spannen", isl. pind, norw. mdartl. tinder f. „Zwerchfell" iFicklll 4 180 :

air. tet, ai. tantu-h); dh-Praesens ags. pindan „schwellen, zornig sein"

(Wood Min. 19, 1; ax Nr. 284; nicht nach Osthoff IA. 1, 82 zu lat. tu-meo

Walde, Etymologisches Worterbuih. I. 47
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als Entgleisung eines *tu-ntf); ahd. dontln, |mhd. donen „ausgedehnt sein
-'-

(s. o. zu lat. tenet e), don „ausgespannt££

,
mhd. done, don „Spannung £

‘, ahd.

dona. as. thona „Zweig, Ranke‘ £

,
nhd. Dohne, ags. celf-pone „Albranke,

Solanum dulcamara1-
'; aisl. pon f. „Holzstabchen, mit dem Felle zum Trocknen

ausgespannt werden“, schwed. tana „Sehne 1£

,
alter dan. tan ..Zwerchfell"

(Falk-Torp u. tyniT).

Lit. t'uislu
,
tinau

,
{inti „sehwellen“, tiinas ,,Geschwulst

'

£

(*„sich ausdehnen‘ £

.

auch vorn Spannen der Haut an gesehwollenen Stellen; gefordert durch das

reimende tv'mti „scliwellen“); lit. tin-klas ,,Netz
££

,
pr. sasin-tinclo „Hasen-

garn“, lett. tinu, til „flechten, winden, wickeln‘ £

,
tina „ein Setznetz ££

,
tinellis

„etwas gewundenes, gewickeltes“.

Aksl. tencto,
tonotz ,,Striek

££
.

Curtius 217, Fiek I 4 5Sf., 223f., 442, II 4 127 ff.. Ill 4
178, Persson

Beitr. 341, 648, Trautmann Bsl. Wb. 323 f., Buga Kalba ir s. I 293.

tenu-s „dunn“, eig. „lang gedehnt' -
', zu *tcn- „dehnen“ (ai. tanoti

,
gr. ravv-

juai, vco).

Ai. tamt-h, fem. tanvf .,diinn, zart, schmachtig. unbedeutend ££ erw.

tdnula-h ds. = slav. ttmlcz); substantiviert ai. tanti-h f.
,
tonus- n., av. tann-

f., tanas- n.. up. tan .,Leib, Korper";

gr. rare- ,,lang“ (z. B. ravv-'/Xmoaog), fem. rarsfai (Theophr.) „lange

Balken‘ £

;
rava(f ,6g „langgestreckt, lang“ (zu -af - vgl. lat. gravis, ai. prthivT)

;

lat. tenuis „dunn, fein, zat-

t
-£ (wohl — wenn enu zu lat. -enu-, nicht -anu-

gefiibrt bat — aus dem fem. *tenu~i = ai. tanvf
;
fur hochstufiges *lenu-

kann freilicb lit. t(vus „schlanlr £

,
lett. tievs ds. angefiibrt werden, Flirt IF. 21,

168, Osthoff MU. VI 40, und sollto gr. Tarafog nach Flirt Hdb. 2 164 aus

*rerafog assimiliert sein und tenuis nach Brgm. II 2
1, 214 sicli im Aus-

gang zu ilirn verbalten wio similis zu opolog, so ist vielleicht der neben
idg. *tenu-s stehende o-St. hoebstufig als *ten<m-d-s anzusetzen).

Air. tanuc, corn, tanuw, bret. tanao, tano „diinn l£ (urkelt. *tanauio-; cymr.

Irneu vordankt sein c- nach Pokorny dem EinfluB von lat. tenuis).

Abd. ihmni, as. thunni, aisl. puunr ,.dimn ££ inn aus nu)-,

aksl. tunl'b ,,diinn“ (ass. *thmk~o, mss. fonkij).

Curtius 5 217, Pick I 4 55f., 223 f., 442, II 4
128, III 4

178, Trautmann
Bsl. Wb. 319, Buga Kalba ir s. I 293. Aus dem Germ, hierher auch
'kpenno, %punnn f. vStirne, Schlafe“ in ahd. tinna. mhd. tinne, tunne ds. und
in den Zs. ahd. tinna-luicho „Sclilafe

££ und abd. duu-uangi. -wetuji n., ags.

pun-wun(j(e) f., aisl. fntn-vangi m., schwed. tinning „Schliife£
' (Fick III 4 178,

Falk-Torp u. finding: vgl. lat. tempos „Schlafe ££ von der Wzerw. tem-p-).

tenagos, Lnagos „Grund im Wasserb

Gr. ttvayog n. .,Furt
-£

; lett. tlgas (*tingas) „Tiefe zwisebeu zwei Untiefen‘ :

.

Bezz. BB. 18, 267; s. auch Zup. G. 214, Prellwitz und Boisacq s. v.

1. tenq-
;j
ziehen, dehnen, spannen; Zeitspanne££

? (ware Erw. von *hn- ds.).

Got. peilis, pi. prihsa n. „Zeit“ (vgl. zur Bed. ir. tan, lat. tempus u. *ten-,
'
temp-); dazu mit gramm. Weobsel ags. ping-gemearc ,,berecbnete Zeit‘

£

und als ,zu bestimmten Zeiten stattfindende Gerichtsversammlung“, aisl.

ping n. „Gericbtsversammlung, Eigentum, Gegenstand“ vgl. germ, sakan



tenq- 725

„streiten“ : dt. Sache), ags. ping ds., as. thing, ahd. ding, nhd. Ding
, langob.

thhu; „rechtliche Zusammenkunft, Versammlung", Gottername Mars Thinxus

(altgerm. Inschrift), ags. pingan „einen Yertrag machen". nhd. dingen
; stammt

aksl. tela „Rechtsstreit“ aus dem Germ.? Eher zu tengh- „ziehen £‘.

DaB lit. tenkii , thkti „sich erstrecken, bis wobin reichen, womit ausreichen,

genug haben; zuteil werden, zufallen" zur Bed. Osthoff IF. 8, 40f.), in

den aufierpraes. Pormen den Nasal erst nach Analogic von Yerben mit

blofi praesentischem Nasal eingebiiLtt haben sollte, ist unwahrscheinlich

(s. u. *teq- „reiehen“). S. Osthoff aaO. (Lit.), Zup. G. 140 (Lit.; Verkniip-

fung mit *fenq- in dt. gedeihen ist fur peihs nicht glaublich, aucb kaum fur

ping als „dichte Yolksmasse“), Vf. LEWb. 2 u. tenignis (gegen den auch

trotz Hirt IF. 32, 225 nicht melir hervorzubolenden Yergleich von peihs

mit tempns

,

und gegen Stokes BB. 25, 25S Zuriickfiihrung von ping auf

Henghos wegen des angeblich aus mir. trethcnc „Dreiheit“ zu ersehlieBenden

Hengho- „Ding“). Uber aisl. pengitl „Fiirst, Herr“ (Siitterlin BB. 17, 165

s. vielmehr u. *tenq- „sich zusammenziehen, fest“; nicht iiberzeugend verb.

Pedersen KG. I 106 zw. mit an. ping auch air. tonga „ich schwore“, cymr.

tytign „schw6ren“, twng „Eid ££
(n wohl nur praesensbildend, vgl. Priit.

ir. do-cui-tig und co-taeh Yertrag -
').

‘2. tenq- „(sich) zusammenziehen (auch bes. von der Milch
:
gerinnen), fest,

dicht werden" (daraus aucb , .gedeihen").

Ai. tone-, tandlcti „zieht zusammen", mit a „macht gerinnen", atdnga-

na-m „Mittel zura Gerinnen, Lab", tcikrd-m ,,Buttermilch zur Hiilfte mit

Wasser vermischt" [*tnj-l6-m : *tenj-lo-m in isl. pel
,

av. taxma- „tapfer,

tiichtig, energisch, heldenhaft", Komp. tqsyah-. Sup. tanciita-; np. tan-

jldan ,,zusammenziehen", arm. t'anjr „dicht, dick" (? s. u. tengh- ,.ziehen");

ir. teeht p'tcnqto- vgl. aisl. petty, Stokes BB. 25, 25S) ,,geronnen", teelite

,,gehorig, recht", cymr. icifhi ^characteristics' -

,
meymr. brenhin teithiawc

„rex legitimus" (aus ..fest", Thurneysen Hdb. 126, Pedersen KG. I 124 ’,

ir. eon-tecim ,,gerinne“ (= got. peihav, idg. tinjog techtaim ds. i*tenqto),

foccid

,

cymr. tynged „Gluck“, bret. tohket „Schicksal -

', Tunccetace, lat. Gen.

in Wales (Thurneysen Hdb. 124: Pokorny KZ. 47. 165 gegen Peder-

sens KG. I 151, II 650 Yerb. m. TvyyuvcS).

Isl. Pel n. „Buttermilch“ (s. o.); aisl. pettr „dicht", mhd. dlhte, nhd. dicht

und mdartl. deidit (urgerm. *penyjit~); nisi, petti „saure Milch", norw. tette

„Mittel, die Milch gerinnen zu machen"; got. peihan
,.gedeihen", ahd. gi-

dthnn, ags. gepcon ds.. PI. Praet. pzingon, Ptc. ags. gepungen, as. gitlumgan

,,vollkommen“, dazu das Kaus. as. thengian „vollenden“, iim iibrigen vom
Praes. *plhan aus Ubergang in die 7-Reihe, got. gapaih, dt. gediegen, mnd.

dege „Gedeihen, Fortschritt", ndl. decg ds.; Fick III 4 1S4, Falk-Torp u.

deilig, gedigen denken an Yerschmelzung mit Yerwandten von lit. tink it

tikti „taugen, passen", patink it „schmecke, bebage", Iter, tdikau, -yti „zu-

sammenfiigen, in Ordnung bringen", fikras „richtig", welche Sippe nach

Zup. G. 1 40 auch durch Entgleisung aus tenkit., tekfi erkliirt werden konnte,

oder nach Buga Kalba ir s. I 100 if. zu lit. tiekti, feilcti gehort), nhd. bair.

deihen „austrocknen und dadurch dichter werden", vgl. mit Abtonung *pany-

nhd. steir. dahen
,
trocknen, dorren" und die Bezeiclmung der Tonerde got.

47'



puho
,
ags. police, po, ahd. claim, nhd. Ton ippanym), an. pel „Lehmboden“,

as. thahi „irden“.

Hierher (Yf.) wohl auch aisl. pengill, ags. pengel „Fiirst, Herr"
(ppangilag ,

Bildang wie urn. erilan ,,Jarl“; nicht zu germ, ping „Volksversammlung“,

Siitterlin BB. 17, 165).

(Fick III 4 179, Falk-Torp u. tang II erwagen nach Jessen auch Zu-
gehorigkeit von aisl. pang

,

mnd. dank ,,Seegras, Tang- £

,
ags. puny ,,Aconi-

tum napellus", nd. wodenclung „Schierling“ unter *.,dichte Masse, BuscheF?)
Lit. tdnkus „dicht, dicht zusammenstehend". Nach Buga Kalba ir s. I 293

ware tenq- Wzerw. von ten- „dehnen“.

Kir. t’aknuty „niitzen‘-, slov. tele ,,Gedeihen“; vermutlieb aksl. tqea „Regen“,
skr. tiica, slov. tqca „Hagel ££

,
russ. idea „dicke Wetterwolke; dichte Masse,

Haufen von Scbnee, Staub, Pfeilen u. dgl.
£
- (Solmsen KZ. 35, 479 f. mit

wenig ansprechender Alternative: zu got . peihs „Zeit:£ wie tempestas : tem-

pus; ob got. peiho ,,Donner“ dazugehort mit aus „Wetterwolke £
‘ ver-

schobener Bed., ist hochst fragwiirdig).

Ygl. bes., auch fur friihere Lit., Liden Stud. 39 ff., IF. 19, 353, auch Zup. G.

139, 140, Osthoff IF. 8, 40ff., Falk-Torp u. filebunke
,
Trautm. Bsl. Wb. 313 f.

teug- ,.benetzen, anfeuchten'e

Gr. xeyyo) „benetze, befeuchte“; lat. tingo (alter tinguo, das aber erst

nacb tinguo : unxi fiir noch alteres *tengo eingetreten ist), -ere, -nxi, -nctimi

,,benetzen, anfeuchten; farben"; (fern bleibt mir. tummaim ,.ich tauche ein ",

da unmoglich aus *tong-u-. Fick II 4 135); ahd. thunkon, dunkon „tunken ££

;

schweiz. tink „feucht“ i\Kauffmann PBrB. 12, 505),

Curtius 5 219, Bugge BB. 3, 120 (mit fernzuhaltendem), Fick I 4 442,

III 4 187. Zup. G. 214.

tengh- ,,ziehen, dehnen, spanned, ar. *thetigh-, doch wohl trotzdem Erw.
von *ten- ds.

Av. flung- ( {tanjasdnte, thinjayente

,

Ptc. daxtu-) ,.ziehen“, danvaro, Abi.

damanat' .,Bogen (als Schu8waffe)“ aus *{fangu- ; nach Zupitza BB. 25, 89
liiber rdoom s. aber u. *tag- .,an den reebten Platz hinstellen

11

)
zu:

aksl. tcgnqti ,,zieben“, rastego
,
rastqsti ,,distrahere“, russ. tugoj „gespannt

(vom Bogen>, straff, steif, fest, drall, stark, hart; sebwer (in iibertragenen

Bedeutungen)' -

,
poln. trgi „steif, fest, drall, stark, tiicbtig“, aksl. toga

„avvoyj'i
,
Tuolorampp slov. toga „Tragheit, Beschwerlicbkeit, YerdrieBlich-

keit, Schwermut£: usw.; die Bed. „schwer“ (eig. ,was herunterzieht“), „trage“
(z. T. aus „sich faul dehnend" oder „sicb hinschleppend, etwas miide nach-
ziehend“i auch in aksl. otegzeiti „/?ag«V“, tr/.bkb „fiaQvg“, tegostb ,.f>doos

u
,

tegota ds., slov. tegota „Beschwerde, Last, Scbwierigkeit, Traurigkeit11 usw.
(s. zur reichen Entfaltung der slav. Sippe Mikl. EWb. 350 f., v. d. Osten-
Sacken IF. 33, 261 f., Trautmann Bsl. Wb. 318; auch aksl. isteskh „emace~
ratus, tabidus ££

,
istcsknqti ,.tabeseere“ gehn mit sifc-Suffix eber auf dies slav.

als auf die einf. Wz. *ten- oder tens- zuriick, Persson Beitr. 342a 1;

Bed. wie lat. tenuis
,
attention

,
ai. tandate, tandrd)-, hierher aksl. teza, S. 725.

lit. tingiis „trage“ (= slav. *tegt> in tegostb usw., und : an. pungr >, t'ingiu
, tingeti

„trage, unlustig sehF, t'ing-stii
,
-an, -ti „trage werden“ (Buga Kalba ir s. I 293)

;
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aisl. pungr „schwer“, punge m. „Biirde, Last", pyngia „beschweren u
,

pyngS „Unannehmlichkeit, Yerlegenheit", pyngsl „Kummer, Bedrangnis"

(J. Schmidt Krit. 78, Zup. G. 181).

Yon der Bed. „ziehen“ aus ahd. dthsala, ags. plxl
,

aisl. ptsl „Deichsel“

(urgerm. *pen/slo eig. „Zugstange“; s. Yf. LEWb. 2 u. temo, Falk-Torp u. tist).

Zerlegung in zwei ursprgl. verseh. und nur im Slav, in Wechselbeziehung

getretene Gruppen, „ziehen“ und „schwer“, wobei dann fiir erstere die

Wahl zw. ausl. gh und g bliebe, scheint mir nicht geboten.

Arm. fanjr — gen. tanju „dicht, dick" (Pedersen KZ. 39, 362 zw.
;
Schef-

telowitz BB. 28, 307; 29, 18 unter *tnglcju-) hatte an slav. Bedd. ja eine

Parallele, stimmte aber doch in der Bed. besser zur Gruppe von tenq-

„fest, dicht werden", wenn arm. j einem idg. q (hinter nl Palatalisierung

vor m?) entsprechen kann.

tens- „dehnen, ziehen, spannen", Erw. von ten- ds.

Ai. tqsayati „zieht hin und her, schiittelt", tqsati (unbelegt), Aor. d-tasat

„zerren, mit Gewalt in Bewegung setzen", tasara-m „Weberschiffchen",

vitasti-h
,
av. vitasti- „Spanne“; got. atpinsan „heranziehen“, anld. thinsan

„ziehen, reifien", ahd. dinsan „ziehen, reiSen, schleppen", hess. dinse, dans

„ ziehen". Ptc. nhd. gedunsen (eig. „aufgezogen“, vgl. zur Bed. ags. pindan
„schwellen“ u. ahd . danson „ziehen, dehnen “

;

lit. tcsiu, te-sti „durch Ziehen dehnen, verlangern, fortfahren", pratesd

„Yerzug, Aufschub", uztcsas „Leichentuch“, ti_st it, tisaCi
,

tTsti „sich dehnen,

sich recken", tqsati
,

-yti (: ai. tqsayati) „zerren, recken", pr. tienstwei

„reizen“, 2. PI. Imper. tenseiti, Ptc. entmsits „gefa6t“. teansis „Deichsel“.

J. Schmidt Yoc. I 70f., Osthoff IF. 8, 39f.m. Lit., Trautmann Bsl. Wb. 31 8f.,

Buga Kalba ir a. I 293.

Aus dem Lat. vielleicht hierher (siehe Osthoff aaO., Vf. LEWb. 2
s. vv.)

tonsa „Ruder", tdnsilla „Pfahl am Ufer zum Festbinden (und Heranziehen)

der Schiffe" (wenn beide nicht eher vom Ptc. von tondcre „abhauen, be-

scheren", z. B. Liden Stud. 64), zuverlassiger totes
,
-ium „Kropf am Halse",

Demin, tonsillac „die Mandeln im Halse" (vgl. die Bed. von dt. gedunsen;

nicht zu lit. tvinti „anschwellen, von Gewiissem", tvanas „Flut“, Fick I 4 449)

;

jtrotelum „Zugseil, an welches die Ochsen hintereinander gejocht wurden;
(bei Lukrez:) ununterbrochener Fortgang, wovon proteinre in der spiitern

Bed. „in die Lange ziehen" (wiihrend protelare „forttreiben, fortjagen"

kaum als „vorwartsziehen", sondern wohl als tells n ;

propellere“ zu ver-

stehn ist, telum „Wurfwaffe" kaum als *tens-lom oder tend-slom „womit
man zielt" hierher oder zu tendere „wohin zielen", sondern wohl zu texere

,

s. tekp- „zimmern") kann auch *tend-slom sein, wie auch tensa „Art Wagen
oder Schleife, Prozessions- oder Gotterwagen" das subst. Fem. des Ptc.

tcnsus; auch temo, -onis „Deichsel“ kann auf *lens-mo- oder *ten(d)-smo-

beruhen (vgl. pr. teansis), freilich aber allenfalls auch zu tondeo
,

revdco

gehoren (vgl. o. zu tonsa; noch anders Curtius 219, Zup. G. 188, zw. Hart-

mann Gl. 4, 159ff: zu texo, ai. tdksati „behaut, schnitzt" usw.).

1. ter- „zappeln, zittern".

Ai. tarald-h „zitternd. zuckend, unstet"; alb. (Jokl. SBAkWien 168, I 90)

tartalis „zapple“ (aus redupl. *tar-tav-is\. Als Erw. aus idg. ter- diirfen
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tr-cm-, tr-es- (Kombinationsform *trems-), tr-ep- „trippeln, zittern“ gelten,

s. Persson Wzerw. 51, 68, Beitr. 556, 572, 584.

2. ter- „zart, schwach" (zu ter- „reiben“, s. d.
;

als „ab-, aufgerieben,

geschwacht"; anders iiber die Bed.-Entw. Trautmann BB. 29, 309 ff.).

Gr. tEQt]v ,,zart“, sabin. terenum ,,molle“, lat. (mit nacb tennis festge-

wordener Umstellung) tencr, -a, -uni „zart, weich“. Yon der M-Basis gr.

regv ao&sveg, Xenzov Hes., zegveg t'nnoi „abgetriebene Pferde" (zegvoxero

Izelgszo Hes.: ztgv = uedvoxo) : i.ndr
;

s. Bgm. II 2
1, 182), zsgvvi)? • rergtp-

uf.vog dvog, xai yegcov, i/ dvaavaXynzog yegcov Hes., ai. tdruna-h „jung,

zart" (m. f. „Jiingling, Madchen, n. SchoBling, Halm“, ay. taurima- ,.jung",

osset. tarin „Knabe" (Ws. Miller Spr. d. Oss. 19); sebr unsicher wird lat.

tardus „langsam, scklaff, zogernd" als tfo-Ableitung von einem red.-st. *tem-
gedeutet (s. Yf. LEWb. 2

s. v., Hartmann Gl. 6, 346).

Zur rtp^r-Gruppe als ,,jung, zart; junger Bursche, Tierjunges" aucb idg.

Horno-s in lit. farms „Diener“ (ygl. lit. bernas „Knecht“
: got. barn „Kind“,

Wiedemann BB. 27, 224 f., Persson Beitr. 640a 3, 687 f.; nicht wahrschein-

licher als „herumlaufend“ zunachst zu niovog „Dreheisen, Zirkel" nach

Prellwitz 1- 2
s. v. und Brugmann IF. 19, 382, dessen kelt. Stiitze air. do-r-

imthirid „er diente" usw. vielmehr nacb Thurneysen Hdb. 416, Pedersen

KG. H 598 f. air. nth- ..laufen" enthalt), ai. tarm-Ji
,
tarnaha-h „Tierjunges.

Kalb' -
', arm. (Wiedemann aaO.) torn, gen. torin „Enkel“; ob dazu mit

Schwundstufe zgavov i^autjviaTor ngdfiazov Hes.?? (Flensburg Stud. [I, 89],

Zitat nach Boisacq 956).

Alb. trim „tapfer, mutig; m. junger Mann", PI. trima „bewaffnete Ge-

folgsmiinner"
\
trmo-

),
wenn ,.junger Bursche, jugendkraftig" die Bed.-Entw.

war (G. Meyer Alb. Wb. 437; anders Fick III 4 188, Falk-Torp u. dristii/,

turtle: zu aisl. pora „wagen“, und zu ter = ,.durchdringen“, dock ist poru

wegen port „Menge, Masse" eher von einem zu teit- „schwellen" gehorigen

*tu-ro-s „kompakt, kraftig" abgeleitet, und bietet G. Meyers Auffassung

eine genaue Wortgleichung mit:) arm. farm ,,jung, frisch, griin
t; (Schef-

telowitz BB. 29, 23 : vielleieht aisl. pyrnia „schonen“ als Ableitung eines

*pormaz „schwach, zart“ ''Fick III 4 188; bietet lat. tenues
,

-it is ,,abge-

schnittener Zweig" die Hochstufe daneben?); w*ew-Formans in gr. zegdpcov

,
zart, leicht kochbar*' (Theophr.), azegupcov „hart, roh", hom. dzegapvog

,
hart, unerbittlicli, unbeugsam". Vermutlich got. parihs „ungewalkt, neu,

von Tuch“. eig. „frisch“ (Trautmann aaO., wo Lit. zur Gruppe).

3. ter- „reiben; drehend reiben" (woraus ,
drehen"), „(reibend) durchbohren"

;

fraglich, ob mit ter- ..hinubergelangen" ursprgl. verwandt, s. d.; hier-

her *trr- ,.zart
£

(eig. ..aufgerieben", vgl. lat. mollis : ntolo), ter- in

Worten fur
,
malmendes Insckt".

Ai. tiiid-ii ,,wund, verlctzt
1

. utuia-h „krank“.

Gr. Ttinin ,reibo, reibe auf, entkriifte, erschopfe, bedriinge, quale, bc-

triibe zizgipu, zizguco „zerreibe, durchbohre" (Put. zg/joto; rgijrag „durch-

bohrt. durchlochcrt". rgg/ia ..Loch"), zezgairco ds. (vgl. lit. triuii ; ob so

auch zcdra- dyuXpaza. ij gaitpara drthru. Hes.? Flensburg [St. I 86 f.],

Boisacq 976 f); y.cxXoztoyg ..rund god relit" (Fick BB. 1.236, Boisacq s. v.),



teqeco „bohre, drechsle", tsqetoov „Bohrer“; etoqs „durchbohrte £
‘ (Ptc. praes.

aruroQEvvTa
,

Pf. htoogpevog), zogo

g

„MeiBel“ (vgl. auch zooog ,.durch-

dringend laut
£t unter *toro-s „laut“), zogevg „Grabstichel, MeiBel", zogeta

„das Yerfertigen erhabener Arbeit in Stein oder Metall", rogevco „schnitze“;

zogvog „Zirkel, Drebeisen; Kreisbewegung"
(
zogovog • zogvog. Taoavzivoi

Hes., vgl. lak. zogovevzog Schulze KZ. 33, 1 24 f.) ; zogjuog ,.Loch“ (s. u. *ter-

„hintibergelangen“, -wo iiber weitere, hinsichtlich der ursprgl. Bed. und da-

her aucli ihrer Zugehorigkeit zweifelhaftere m-Bildungen).

Lat. tero
,

-ere, trad, trltuni ,,reiben, zerreiben, fiber etwas drfiber reiben'%

die auBerpraesentischen Formen von der erw. Basis *terl-, desgleichen de-

trimentum (gleichbedeutendes termentum bei Paul. Fest. 498 L.) „Abbrueh,
Schaden", trltieum „Weizen“ (,*Dreschgetreide, Mahlfrucht", vgl. aksl.

'pb^enica „oaog“
:
pbchati „sto8en“), trio „Pflugochse ££

(„a terenda terra"),

tfibulam ,,ein mit Erhokungen versehenes Brett, das, beschwert, zum Aus-
dreschen der Korner fiber die Ahren gezogen wurde", tnbulare ,,pressen

(Cato); bedrangen, plagen (spat)", intertrigo „wundgeriebene Stelle"; teres
,

-etis (eig. „glattgerieben, von entrindeten Baumstammen") ,,langlich rund,

glatt rund, von Stocken und Pfahlen, auch von glattgedrehten Stricken",

terebrci „Bohrer": tarmes (termes
)
„Holzwurm" (s. ter- „malmendes Insekt").

Yon derselben Basis *terei- (wie trivl usw.) wohl auch mir. treith
,

,,schwach“ (Yendryes brieflich 26. 3. 09), tokh. B. tetriwu „zermalmt“

(Meillet Journ. asiatique 1911, II 146), und gr. zgtjlo) (xgfifio, izgipgv)

,.reibe, zerreibe, reibe ab, auf, entkrafte usw.", TQifh) ,,das Reiben usw.“,

zglftog xn. f. ,.abgetretener Weg, StraBe; das Reiben, Aufenthalt bei, Yer-

kehr mit etwas, Yerzug" (nicht nach Sfitterlin IF. 4, 95 f., Scheftelowitz

IF. 33, 161 -u-Praes. neben ahd. strihhan „streichen- usw., s. u. ster-, streig-

„streifen“, s. Persson Beitr. 776 mit Anm. 4, Boisacq s. v. m. Lit.; oh -/?-

idg. g'i, bzw. (/-M-, oder idg. b fortsetzt, ist noch fraglich, Meillets Msl. 14,

379 Hinweis auf aksl. trebiti ..purgare", klr. terebyty „schiilen, entkfilsen"

aus ursl. *terb- immerhin beachtenswert, welchenfalls zgf/iko : lat. tri- =
si. terg- : lat. ter-: ob auch aksl. treba „negotium <£

,
tribz> ,,notwendig' -

,
tre-

bovnti ,,bedfirfen“ nach Wood Min. 22, 120 damit in der Bed. vereinbar

sei, ist mir noch ganz fraglich'. Hierher mir. tnirenn S. 744?

Air. tarathar
,
cymr. usw. taradr „Bohrer£

\

Ahd. druen „drehen, drechseln " (ursprgl. „*drehend reiben oder bohren"),

ags. prawnn . ds. ; intr. sich umkehren" (engl. throw ,.werfen ££

,
Bed. wie

tela torqnerc; Wzf. wie in gr. zggzog, zgijfia), ahd. drfit, ags. pried, aisl.

prSdr ..Draht, Faden" (*prT-du-.~ eig. .,der Gedrehte", ahd. draft „schnell,

rasch, eilig" (eig. ,.sich hurtig drehend"
-

): daneben eine germ. Wzf. *prcl-

noch klarzulegender Entstehung in nd. drillen ,.bohren. exerzieren, qualen,

zum besten halten
£

. mild, grdrollen .,gedreht, gerundet", nhd. drillen ..win-

den, zwirnen, bohren, exerzieren, qualen, necken", afries. thralle Adv.
„schnell

££

,
mnd. drill „rund gedreht. sich wirbelnd", mild, drrl, nhd. drell

(mdartl.), droll,,stark, fest, derb“, womit ags. pearl .,streng, hart££
vielleicht

idontisch ist (von Holthausen IF. 20, 323 auf idg. *tor-los zurfickgeffihrt:

eine Bed.-Parallele ware lat. t<tricus ,.mfirrisch, dfister. ernsthaft". wenn
etwa als *lr-tro-eo-.s eine Red.-Bildung wie rezgalrm, zizgaw, nicht nach
Holthausen KZ. 47, 304 zu tonjueo). Mit pro- ablautendes pro- in got.
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prdpjan „fiben“ (Bed. wie in lat. trUus „gefibt“, nhd. drillen ,,exerzieren :

‘)

= aksl. tratiti ,,absumere“ (lit. trotyti „an Leib und Leben schadigen, bes.

durch fibermaBige Anstrengung“ ist si. Lw.; fiber ir. et-rad „libido‘
:

,
Fick II 4

137, s. vielmehr Pedersen KG. II 53); die ffir idg. *tra- (statt *trd-) von

Persson Beitr. 778 angeffihrten Worte gehoren yielmehr zu Her- ,,hintiber-

gelangen“. Sehr fraglicb ist nahere Verwandtschaft von gr. dzagzdzai

•

piajizei Hes., bom. dzagzzjgog (Bechtel Lex. 71).

Strittig ist die Beurteilung von got. priskan
,

ahd. drescan „dreschen“,

vgl. Fick BB. 2,209; 7, 95, Wb. I 4 448f., II 4 138, Bechtel BB. 10, 286,

Hauptprobl. 109 Anm., Thurneysen KZ. 30, 352, Yf. LEWb. 2 u. tero, Fick

III 4 192, Franck- van Wijk u. doischen, Scheftelowitz IF. 33, 161, Feist

Got. Wb. 280, Persson Beitr. 662 m. Anm. 1 (Gdf. *tre-slni), 776a 4. Mit

einer Gdf. *tre-sld lieBe sich lit. sutreskinti kausat. „entzweischlagen“ ver-

gleichen (B. bei Fick II 4 138; auch mir. tresc „Auswurf, hordeaceae faeces

post coctam cerevisiam residuae“, tresc-inna „Kupferschlacke“?

Mikl. EWb. 361, Prellwitz KZ. 42, 385 f. vergleichen die bsl. Schallsippe

von lit. tresketi „knistern, knacken, prasseln", ksl. tresis „fragor, fulmen“

usw. (s. dazu auch Trautmann Bsl. Wb. 329), ebenfalls ganz fraglich.

Lit. trinii, tr'inti „reiben“ (: ze-zgatvco), lett. trinu, tnt „reiben, schleifen,

wetzen", pr. trinie „er droht“ (vgl. zur Bed. dt. drohen von der w-Erw.),

lett. truots
,
lit. truolas ,,Y'etzstein“. Lit. tirii), tyriau, t'irti „erforschen“. Aksl.

tbrq, treti „reiben“. Lit. trena, treneti „modern", Trautmann Bsl. Wb. 324 f.,

326, Buga Kalba ir s. I 294 (vgl. lat. tritus ,,gefibt
:
‘ usw.)?

Ygl. im allgem., auch zu den folgenden Erweiterungen, Curtius 222 f.,

Fickl 4 59f., 224f., 443, II 4 123, III 4 181 f., 189, Flensburg Stud. [IA. 12,

14f.J, Persson Wzerw. 16f. usw., Beitr. 568, 585, 587, 639 f., 662, 687, 776 f.

Arm. t'rem „knete Teig“ (Pedersen KZ. 39, 371) liegt in der Bed. zu

sehr ab.

Wzform tereu- (J. Schmidt Yok. II 267 f.):

Ai. taruna-h, gr. regv usw., s. u. Her- „zart“; gr. dzeig/js (pa-zegf-yg)

etwa „unverwfistlich“ s. Ehrlich KZ. 39, 570, Bechtel Lex. 72); zgvco, zgi

-

%co ,.reibe auf, erschopfe‘"', zegvoy.ezo ' heigezo Hes., xocoxm ' zgvyei [pyoatvei,

in dieser Bed. zu zgvyrj „Weinlese, Trockenheit11

, s. Bois. 986] Hes., zgv/za,

zgvjurj „Loch“, zgvidvt] „das Zfinglein an der Waage“ (ursprgl. von der

Offnung, in der sich die Zunge bewegt); ob zirgwaxw „ich bewaltige, be-

schadige, verwunde <:
(fut. zgcdam, Aor. ezogov), zgcbzo ,,durchbohre, ver-

wunde, verletze' 1

,
rgcbatg „Verwundung“, dor. jon. zgcoya „Wunde“ wegen

att. zgavya ds. o aus on enthalten (Kretschmer KZ. 31,385, Hirt Abl. 112.

IF. 21, 164, zw. Idg. Gr. II 191, Persson Beitr. 734 Anm., 735, 777, 831,

891) ist nicht ganz sicher (rgavya durch Kreuzung mit ftoavoya „Bruch-

stfickY dgavayog „Bruch“?), freilich auch andrerseits Yergleich mit ai.

pratarti-h „das Unterjochen, Kampf' (Bgm. 1 1
246, I 2 477, Bgm.-Thumb

GrGr. 4
103) in der Bed. gar nicht zwingend (ezogov kann zu nzgcboy.w

nach t&ogov : {tgcboxw getreten oder sich ihm nach diesem Yorbild para-

digmatisch geeint haben).

Cymr. turaw .,schlagen ‘, treiois „er schlug ‘, abret. toreusif
,
attrivit“

(Pedersen Rc. 34, 449 m. Lit., KG. I 280, 288, II 372, 374; Pedersen denkt
freilich mehr an formantische Ahnlichkeit mit gr. zogevw, 1).
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1

Lit. truniii
,
eti „faulen“ eig. *„aufgerieben, morsch werden", lit. triiiskinu

,

truskinu „zermalme ££

,
viellcicht (als *„Gerausch wie beim Driiberreiben"),

trushii
,

-eti „prasseln, knistern, beim Brechen von Holz u. dgl.“ (Persson

Beitr. 777, der 662a 1 ahnlich : teqvoxco, tqvoxm, treskit, -eti ..knistern,

knacken", aksl. treskh „Donnerscblag£ ‘ — usw., siehe die Sippe bei Traut-

mann Bsl. Wb. 329 — als mit got. pri-skan vergleicbbare Bildungen

anreihen mochte; s. o.; sehr fraglich). Bber lett. triidi „Moder £<
s. u.

S. 736.

Aksl. trovq , trujq
,

trull, Iter, traviti ,,absumere. aufzehren“, natruti

„nahren £-

,
trava „Kraut, Gras" (usw., siehe Mikl. EWb. 363 f., Trautmann

Germ. Lautges. 28, Bsl. Wb. 327), trypi
,

tryti „reiben-£ (usw. siehe Traut-

mann Bsl. Wb. 330; tryti : gr. Tgvot/dio; „das Leben erschopfend") ; mit

ahnlicker Bed. wie in truti, trava vergleicht Pedersen KG. I 160 arm. araut

„Weide“ (Yok. ??).

Ags .prowigean (*prowdjan)„leiden, dulden £

,
ahd. (dnia), droa ,,onus, passio

druoen, druota ,.pati
£

;
ags. licprdtcere ,,ein Aussatziger* -

,
aisl. llkprdr

,
aus-

satzig"; aisl. prd f. (*prawo) Jheftiges, leidvolles Yerlangen", pra und preyja

..yerlangen, sich sehnen", pra n. „Trotz, pertinacia", prar „pertinax ££

,
ags.prea,

prawu f. „Leid, Drangsal; Drohung", as. thraiverk .,Leid
£ = ags

.
preaivorc

„Elend -£

,
ahd. drawa, thrauiva, droa .,Drohung, Drohen", ags. prean „drohen,

bedrangen, plagen", ahd. draivan, dramcan, droen
,
nhd. drohen, drdtien (zur

Bed. „drohen“ vgl. oben pr. trinie-, „leidvoll sehnen 1- aus ,,sich aufreiben,

verzehren nach etwas"; Trautmann Germ. Ltges. 28 m. Lit., Fick III* 193,

Falk-Torp u. true, traa II m. Lit.). Mit der Bed.-Entw. ,reiben — quet-

schen, driicken", ags. gepruen ,,zusammengepreBt, verdichtet", pryn ,.drucken‘
£

,

s. Persson Beitr. 334; oh aisl. prysta .,driicken. treiben, zwingen", ahd.

driistit ,.sublidit“ und ags. gepryscan ,,betriiben, deprimieren" (poln. uy-

tryskac „hervorsprudeln“, eig. „ausgepreBt werden" wie lit. trykstu, try-

skau
,

tryksti „spritzen“ neben treskiu, trckiti ,,(Saft) auspressen“) von

*tru- oder von trea-d- mit st aus sk abgeleitet sind, ist nicht zu ent-

scheiden.

Als Erw. der (-Basis kann gelten: Hreid- in eymr. trwyddo ,.bohren“,

lit. trtedziu „habe starken Durchfall" (s. u. dher- ,.Unrat
£-

).

Als Erweiterungen von t(e)reu- konnen gelten

:

treuq-: lit. truk-stu
,

-au, -ti „reiBen, brechen, platzen, entzweigehn“,

Irakis „RiB, Bruch, Spalte", lett. truk-stu

,

-u
,

-t „entzweigebn, brechen;

mangeln, fehlen", trukums „Bruch; Mangel* -
'

;
franks ,,Geschirr, GefaB* -

,
lit.

traukai „Gefa6e“ („*ausgebohrtes, gehohltes Stammstiick** >, lit. trduk-iu,

-ti „ziehen -£

,
apr. pertrauki „verschlo8 -

* (eig. „umzog“), lett. traakt „reiBen££

;

lit. triikti „zogern££

, trukicioti ,zucken“ (s. Trautmann Apr. 397); aisl. pro,

PI. prar f. „Trog aus einem ausgehohlten Baumstamm oder Stein", ags.

pruh
,
Gen. pryh f. m. n. „ds., Rinne, Sarg", ahd. dralt, druch (eig. „*Ver-

brecherblock") „FuBfessel, Tierfalle
££

, nhd. Brauche „Falle, Wolfs- oder

Fuchseisen", as. thruh „Fessel ££

; mit gramm. Wechsel isl. pruga
,

norw.

mdartl. truga
,
tryge, trjug „Art Schneeschuh"; aisl. pruga ..drohen" (s. zur

Bed. oben dt. drohen) ;
Intensiv aschwed. prykkja

,
ags. pryccan ..driicken,

drangen, einpressen", ahd. drucken
,
nhd. driicken.
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Zup. G. 140, Liden, Uppsalastudier 82ff, Fick III 4 194, Falk-Torp

u. true (Lit.), trykke, iragc
,

tro II, Persson Beitr. 173, S5S, Trautmann

Bsl. Wb. 326.

trough-', vielleicht gr.rovyco ,,tgvco“ (wenn nicht Neuerung nach oju.fjr

:

o/uij/co. y'ijv : ygyco), rovyo; n. „das Abgerissene, Lappen“, igvyygog „ab-

gerissen, zerlumpt”; air. frog, trung „elend, ungliicklich'b cymr. mbret.

fru „elend“. gall. Trougillns. Trogus (Pedersen KG. I 101
;
oder nach Thur-

neysen Hdb. 38, 130 zu orgevyo/iai ,,werde entkriiftet, schmachte hin‘?

s. *Her- ,
streifen”

1

).

Irettp-: gr. roverdoj „bohre, durchbohre”1

,
xqvtuxvov .,Bobrer‘

:

,
tqvth]

,.Loeli“; pr. trupis .,Klotz<:

, lit. trupii
,
-Hi ,

zerbrockeln“, trupiis „brockelig“.

trnupns ,.spr6de <-

,
lett. satrupet , morsch werden1-

'; russ.-ksl. tnqn „Baum-
klotz; toter Korper, LeiehnanT”. aksl. trupije .,i)y>jaiuaia'\ skr. trap ..Ftumpf"

usvr., aksl. truph ,,hohl J. Schmidt Yok. II 268, Persson "VYzerw. 50.

Beitr. 85S, Trautmann Apr. 451, Bsl. Wb. 326f. (Aber ahd. ibTibo
,
druba

,

mnd. drTire ,,Traube‘ ; kaum nach Fick III 4 195, Falk-Torp u. dnie hier-

her; „Klumpen -' aus „Klotz“??}.

Als Env. von ter- konnen gelten: tereg- „drehen‘ :

(s. d.)
j

[ter-q-Vi in ahd. derk

,
durchbohrt'”, z. B. Fick III 4 181. Persson Beitr. 858, doch s. u. ter- Praep.].

terq-: lat. tergo, -ore, tergeo. -ere .,abreiben, abwischen, abtrocknen.

reinigen' (ohne Bez. zu spiitem gr. aregy'n ,,Schabeisen‘, s. Boisacq unter

or/.eyyi'g m. Lit.; kaum aus *tr'tgo nach Osthoff MU. IY If. und Bgm. IF.

30, 345, der stringere „abstreifen, beriihren” vergleicht; s. Wood a x Nr. 300,

Yf. LEWb. 2
s. v.. Persson Beitr. 858. wonach zu:) got. pairko ,.Loch“ (fiber

mnd. dork „Ivielraum
',

ags. Jmrruc „cumba, caupolus' s. Falk-Torp u.

dfirk m. Nachtrag). — Wohl verwandt ist auch *treg-, *trog- in gr. roor/m

,zernage, knuppere, fresse rohes:<
:aor. ergayov), rgmydha ,,Naschereien £

',

rgojyh] ..Loch, FIohle“, ro ,,Ivornwurm“, rgdyog ,,Bock“ (eig. ,.Nascher“j,

Persson Beitr. 778 m. Anm. 2, 858; dazu allenfalls nach Liden Arm. St.

33 ff. arm. t'nrc, gen. frooy .quale, maxilla”' (Norn, statt *(ruc aus *trog-

durch Entgleisung nach dem Gen. frcoyl
)
und arm. aracem ..veide" (‘try/-).

terp-, trap- (nur bsl.): lett. iar/is ,(\Yurm £
', lit. tdrpas

,
Zwischenraum,

Liieke. Ivluft", tarp. terp ,,zwischen £

: lit. frapus ,,sprode, leicht brechend £

\

lett. trepans ,,mfirbe
££

,
trapains ,,morsch, briichig, verwitternd'”. trapet, trr-

pot „ver\vittern, faul, mfirbe \vcrden“; aksl. trupz . Grube 1

-, skr. trap ,.Rfiben~

grube“. Mild. E\Yb. 360, Persson Beitr. S5S, Buga Kalba ir s. I 292.

trrgh- : ai. trnTdhi (pf. tntarha
, ppp. trdhd-h „zerschmettert. zermalmt",

aksl. fninli , reilicn“. woneben m. Velar Input t. fnyuujt ds. (z. B. Mild.

E\Y. 354).

4. ter- ..hiniibergelangen, hindurchdringen" ; zugehorige praopositionale

Worte fur ..hiudurch, fiber— \veg“, s u, bes. Schlagwort. Urspriinglicher

Zshang mit ?';ce ..rciben: fro i bend; durchbohren“ ist unsicher, die

gegenseitige Gebietsabgienzung abci nicht iiberall mit Sicherheit vor-

zunehmen. Ein Yersuch, lautlich und in der Bed. verschiedene Basen
auseinanderzuhalten, bei Flirt Abl. SO f. ,

doch siehe dagegen Persson
Beitr. 77S
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Ai. tdrati „setzt iiber, gelangt hiniibei', macht durcb, iiberwindet, rettet"

(
tirdti,

litarti. tltyati
;
tarutu, tar litdr-; atGrit, tnrlkini, turitum und tartum.

tirnd-h),
tardyati ,,setzt iiber, fiihrt hiniiber", tcird-h ,,iibersetzend. iiber-

windend" (= av. -tarn- in Zs. „iiberschreitend, iiberwindend"); tnrdni-li

„durchlaufend, vordringend, rasch, rettend, hilfreich", turns- n. „das Yor-

wartsdringen, Tatkraft, Energie", Instr. tarasa Adv. ,,eilig. rasch tards-

Adj. „durchdringend, rasch' -
'; laranid-

b

..Mcer
;
iiber tara-li ,,durchdringend,

gellend", gr. rood? „durchdringend von der Stimme" s. u. '*toro-s „laut“;

n-Basis auBer in tarutc auch in turniti „iiberwaltigt, errettet", Inf. turrdne.

Adj. turvani-li „iiber\viiltigend, siegreich". Av. tar- „hiniibergelangen iiber
"

(Praes.-St. titur-, turoyu von der ((-Basis taurvuya -, Intens. titaraya-, Ptc.

vl-torota-), taurcun- ./iiberwindend", mp. tarcTuTtnn ,.iiberwinden, peinigen';

ap. viyutarayama ./wir iiberschritten", osset. turin ..treiben, jagen", bal.

tarag
,
tharuy „umwenden, umkehren".

Mit Yollstufe II der Set-Basis *terax- ai. Ira- .,(*hiniiberfiihren = retten)

schiitzen, hiiten" (trd-sva, truydtc, s-Aov. tradhvam, av. druzdum ..schirrnet!

Pf. ai. tatre), av. drd- ds. (Praes.-St. draya-), draft- f. .,Schirm, Schutz‘‘

u. dgl. *terax ist vielleicht als *tera- zu bestimmen nacli gr. tgavijg, rgavog

„durchdringend = klar vernehmlich, deutlich" (Bed. wie rogog s. o., Form
wie ngavyg ,,vorwarts gehend"; eine Gdf. *rgaa-vo-, Bgm. II 2

2, 901 a 1

zw., ist nicht wahrscheinlich, *ter;mo-s ,
z. B. Reichelt XZ. 39, 23, erwagens-

wert) und nach lat. intrdre „hineingehn“, extrabunt Afranius (s. trans beim
praepositionalen ter-

;
frames „Seiten-, Querweg" trotz Bgm. II 2

2, 901

besser aus *transmit

-

als von einem idg. *tra-mo-, s. u. ster- „steifer

Pflanzenschaft").

Alb. s-tir, i-tij „setze iiber einen Flub, treibe an. stifte an"? fJokl

SBAkWien 168, I 87, zw. Thumb GGA. 1915, 23).

Mit der Bed. von ai. tards- (s. o.) wohl nir. tarndh ..tatig, lebhaft" (?\

gall. Taros
,
Tara Fluiinamen. '

Gr. rsgdgov „Ende, Spitze" (nicht nach Ehrlich Unt. 1 43 zu lit. diirti

,,stechen“, s. u. "tier- ,,schinden' -

).

Mit ?n-Formantien ai. sutdrmun- ,,gut iibersetzend", tdrmun- (unbelegt)

„Spitze des Opferpfostens";

gr. TtQjitct ,.Ziel, Endpunkt", regycov ,,Greuze", regyiog „am Ende be-

findlich, zuletzt"; lat. termen
,
termo, terminus ,.Grenzzeichen, Grenzsteiiv

(ursprgl. „Grenzpfahl‘', s. Meringer IF. 21. 299), umbr. tinnnom-v .ad tcr-

minum", tvminus ,.terminatus“, osk. teremennid ,,terinina“, tercmnattcns

:
,terminaverunt".

Ahnlich, aber in der Bed. z. T. vielleicht eher auf *ttr- ,,reiben" weisend
(,,Loch“ als „durchgerieb ones'’. ,,Balken“ als ,.glatt gerieben odor geschalt

,,Rand, Xante" als , woran man anstreift") gr. rvoftog „Loch, in welches

ein Zapfen gcsteckt wird ‘ = aisl. jmrmr. ags. f>mrm, ahd .durum ,.Darm“
(*.,Loch". odor ,,wo man durchfaliren kann"?); robing, robin] ,,Damm
zwischen After und Scharn" (lies.: to Tofj/ia ryg tdgag, d dggog, rivig

evregov), arm. arm ( *tr,.mu-\ ..Endstiick", ags. pram (engl. thrum) in

tunqe- „das Zungenband", innd. drum, drum ,Trumm, Endstiick, Endstiick

eines Gewebes, Xante", as. hern-tin am ..verderbliche Gewalt' -

i ags prym),



734 ter-

mhd. drum n. „Endstuck, Ende, Stiick, Splitter
1
', nhd. Trumm

,
Trimmer

,

mhd. drumze
,
drunze

,
trunze ,,gebrochenes Speerstuck, Splitter";

mnd. frane „Querstange, Sprosse"; aisl. prqmr m. „Rand, Kante" (vgl.

formell — mit Ersatz des rn- durch ein s/H-Suffix — allenfalls air. druimm.

gen. (Jrommo ..Riicken ', cymr. tnim ,,ridge, back", bret. adren Adv. „hinter '??

Pedersen KG. 1 1 70; ,,Riicken ‘ aus ..Hinterer''?/, Demin, ahd. dremil ,,Balken,

Riegel'; mnd. trdme
,
mhd. dram, -e, frame m. ,,Balken, Riegel, Stiick,

Splitter" (formell nahe steht rofjfia „Loch‘. Ygl. zu diesen »(-Bildungen

bes. Noreen Ltl. 102, Fick III 4 181, Falk-Torp u. tremme).

Curtius 222, Pick I 4 59f., 224f., 444, II 4 129, III 4 181, Plensburg Stud,

[s. Persson IA. 12, 1 6 f.]
,
Yf. LEWb. 2 u. termen, Persson Beitr. 639, 754, 776f.

5. ter- in praepositionalen Worten fur ,hindurch, fiber— weg“; zu Her- ,.hin-

fibergelangen", wie formell mehrfach gleichartiges *pcr- in adverbialen

und praepositionalen Worten zu *per- .hinfiberfuhren'.

Ai. tirdh Adv. , weg, abseits", Praep. m. Acc.
,
durch— hin, fiber— weg"

(spater auch m. Abl. „abseits von") = av. taro Adv. „seitwarts, unvermerkt",

Praep. m. Acc. „durcli - hin, fiber— hin, fiber — hinweg, hinaus; abgesehen von,

auBer" (Bildungen wie ai. purdh, av. pare, gr. nagog; air. tar m. Acc. fiber -

hinaus' (Hares, idg. *tercs, vgl. tairse, tairsiu .,trans earn, tr. eos, eas, ea“.

Thurneyseri Hdb. 481), woneben tairm-, tarmi- ds., trim-, tremi- „durch",

cymr. trim-uceint „30“ Decade fiber 20 hinaus"), die zu den ;«-Nomina
lat. turmrs, frames, gr. rgupig, ahd. daram in alter Beziehung stehn und an

rent- : re. ,.vor, voran" Analogic und Sttitze batten (bios als Nachbildung
nach letzteren gefaBt von Thurneysen aaO. und Pedersen KG. II 301).

Ai. tirar-ui Adv. „quer durch" = av. tarasca m. Acc. ..durch— hin, fiber— hin,

fiber —hinweg ', und nr. tirytmc-, tiricina-h „in die Quere gerichtet, wagrecht";

wenn letztere den Ausgang -yanc-, -1c- nicht von pratyanc-, pratle- be-

zogen haben, sondern altes *t,.ri voraussetzen, sttinde die kelt. Intensiv-

partikel tri- in gall. Tri-eassini u. dgl. (Fick II 4 130) am niichsten; daneben
*lrei (vgl. *prei

)
in acymr. trui, mcymr. fra//, drivy, bret. corn, dre (altbret.

Ire), air. (mit Proklisenkurzung) tri, tre durch '.

Lat. trails, unibr. traf, trahafm. Acc. ..jenseits, fiber— hinweg", wohl Ptc.

des Yerbums *trare, vgl. intrare. e.itrare (Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.);

ahnlich cymr. tra- z. B. in trannoeth fiber Kacht, am folgenden Tage"
(geminiertes «!), tra-thyn „admodum tenuis" usw. (s. Fick II 4

130, Loth
Rc. 18, 96), mcymr. tra , liyt tra ..wiihrend, so lange", corn, hedre, bret.

endra ds. (leniert das folgende Yerbum, Pedersen KG. I 473), vielleicht aus
" irons, allenfalls *trns (: ac. tirdh V).

Mit derselben Verstiirkung wie ai. tirar-cd
,

av. tarasca, got. pairh, ahd.

durlt, ags. fmrh in. Acc. ,,durch"
(
*ter-q ")c

,
*tr-q('t)r, Thumb KZ. 36, 198ff.

;

nicht nach Falk-Torp u. ddrslay zu torqnco). Yielleicht durch nachtragliche

Flexionsannahine (vgl. nhd. ,ein zues Fenster ) daraus entwickelt konnten

sein ahd. derk ,,durchbohrt“, ags. pyrcl
(
ppurhil

)
„durchbohrt; n. „Loch‘,

ahd. dur(i)lihd ,,durchbohrt, durchlochert ' (wenigstens ist eine A-Erw. von
ter ,,hindurchdringen“, ,,durchbohren" sonst nicht nachweisbar).

Ygl. zuletzt Bgm. II 2 2, 899ff. m. Lit.
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6. ter- in Worten fiir „malmendes oder bohrendes Insekt", zu *ter- „reiben,

durchbohren" (vgl. Milbe u. dgl. zu *mel- ,,zerreiben“).

Gr. rsQrjdcov „Bohrwurm“ (Bildung wie xev^grjdcov, yehtdcov, d also nicbt

wzhaft); lat. tarmes
(
termes

), -itis ,,lIolzwurm“ (wohl aus einem o-St. *termos
oder *teromo-s) ; cymr. cijnrhonyn ,,termes, lendix‘;

,
pi. cynrhann

,
corn.

contronen „cimex‘, mbret. controunenn, nbret. contronenn ,,ver de viande“

(Gdf. nacb Pick II 4 123 *k<m-lrano-
;

o
,
nicht a, erwagt Loth Re. 18, 94).

Yon der erw. ¥z. *terd

-

(ai. trndtti, tardayciti ,,durchbohren, spalten“,

trendeti „von Motten, Wiirmern zerfressen werden“) stammen ai. tarda-h

, ;
ein Insekt“ und lit. trande u. trandis „Hade, Holzwurm". Ygl. S. 736.

Curtius 222, Fick I 4
59, Persson Wzerw. 37, Trautmann Bsl. Wb. 328.

terek- (terk-, tork-
;
trek-) „drehen“, wohl Erweiterung von ter- ,.drehen,

(drehend) reiben" (Persson Wzerw. 216 Anm. 2 ex 215).

Ai. tarku-h „Spindel“, nisturkya- „was sich aufdrehen la6t“ (ob aucb
tarkayati „vermutet, sinnt nach' tarka-h „Yermutung“? Uhlenbeck Ai.

Wb. 109 denkt dafiir an aksl. thkz ,.Deutung, Erklarung", thkovati „er-

klaren", s. u. tolq-);

gr. dxgay.xog „Spindel (ubertragen : Pfeil, Segelstange)“ (

a

= u ,.ev“, als

.,Stabchen zum Aufdrehen''), axgey.ijs „unverhohlen, gradheraus" („unum-
wunden“; Lit. z. B. bei Bechtel Lexil. 74; s. noch Boisacq 98) alb. tjer

„spinne“ (G. Meyer Alb. Wb. 431).

Lat. torqueo
,

-ere torsi, tortum „drehen, winden, umdrehen, martern"
(qu ist k -f formantischem u, vgl. ai. tarku-h und apr. tarkue), torques

,

torquis „Halskette als Schmuck“ (daraus air. tore, cymr. torch „Halskette“
entlehnt, nicht urverwandt nach Fick II 4

134), tormentum „Winde, Strick,

Fessel,Marterwerkzeug,Wurfmaschine“(4torg'(([e]/«OMA?)i),/orw<Ha„Grimmen“,
torculum „Drehpresse, Kelter" (ware dafiir auch eine Bed. „Wurfmaschine‘'
belegt, so wiirde man ir. trochal „SchIeuder“, Fick II 4 138, am liebsten

als daraus entlehnt und umgestellt ansehen), nasturtium ,,Kresse“ (*nas-

torctiom „quod nasum torqueat")

;

ahd. dralisil „Drechsler nhd. dreehseln (Kluge s. v.), wohl auch ags.

prcestan .,drehen, zusammenwinden, driicken, peinigen" (als grm. *prey-

stian ; Fick III 4
189, Sverdrup IF. 35, 154; kaum besser nach Holthausen

IF. 25, 152 als *praih*tian zu lat. tricar oder nach Persson Beitr. 334 zu
lit. treskiu, trekst, iter, traishtu, -yti ,,pressen, quetschen"; s. auch Ost-
hoff Par. I 163 a gegen Noreens und Karstens, auch Woods Mod. Phil.

5, 267 Vergleich mit dt. drcist und lat. tristis); viel zweifelhafter anord.
pare „Tang“ (aus *parhan eigentlich „Band‘? Falk-Torp 1248);

apr. tarkue „Binderiemen (am Pferdegeschirr)“ (andert Trautmann Apr. 446
in tarkne = *fark'me, „weil -ha- in Y. als -qu- geschrieben ware“); aksl.

trakz ,,Band, Gurt“, russ. torokd m. pi. ,,Packsattelriemen :

', poln. troki

m. pi. „Riemen, Fesseln", serb. trakdnae in der Bed. ..Binde" isielie Jokl
IF. 27, 304).

Altere Lit. z. B. bei Vf. LEWb. 2
785, Trautmann aaO.

Fernzuhalten ist trotz Fick I 4 60 (vgl. auch Pedersen IF. 2, 290) lit.

trehkti „drohnend stoBen"’, und got. prcihan ,.drangen“, ahd. dringan „dringen,
drangen", obwohl mhd. dringen auch ,,fiechten, weben“ bedeutet und eine
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Bed. ..zusammendriingen44 an sich aus ..zusammendrehen44
verstiindlich -ware,

doch s. treng j.stoBen
44

.

Eine Bed. ..verdreht, quer44 zeigt die mit tu- anlautende Sippe von ahd.

i liverah
,

dii'erawT-r . schriig, quer 4

, nhd. zwcrch, quer und (s. Much PBrB.
17,92) mhd. twerge „Quere44

,
swerg ,,quer 4

,
ags. jnccorh „verkehrt<4

,
anord.

prerr „quer, hinderlich“. got. pwitrhs „zornig 4- (Kluge 8 508, weitere Lit.

bei Boisacq u. aaoxa^m). Wenn iiberhaupt Bez. zu terete- „drelien4
' be-

steht. ist der Anlaut tu- vielleicht am eliesten dutch Kreuzung mit Wz.
*tiur- ..umdrchen ‘ zu erklaren (s. Vf. LEWb. 2 785); alte Doppelheit tu-\t-

nehmen z. B. Zupitza Gutt. 71, Persson Beitr. 122 an;

aber vielleicht ist ,,quer“ ursprgl. ..quergeschnitten, Durchachnitt4, und an

tuerk-
,
schneiden 4 anzukniipfcn ? Mit gr. ongy-d^eiv „hohnen’ 4 hat pwairhs

nichts zu sehaffen (gegen Hoffmann BB. 25, 106).

Auf ein mit *t<-rc-q- wechselndes t(e)rci-q- ..winden, drehen 4 bezieht

Persson Wzerw. 194 (s. auch Vf. LEWb. 2
s. v.) Siitterlin IF. 25, 64 (s. auch

o. zu ags. jrrcest/m ) lat. tr/cae „Riinke us\v.“; solange ein solches *t(e)reiq-

nicht andenvarts nachgewiesen wird, liegt der Gedanke an ein zu tero,

trl-vl gehoriges Grundwort *trl-cos etwa ..gerieben, durchtrieben" oder

*trt-cd ,,tribulatio
44

niiher.

tergS- „mit finsterer Miene drohen; Schreck. Grauen 44
.

Ai. turjaf! ..droht, schmaht, erschreckt": gr.ruQito; n. ,Schrecken. Scheu44

,

rap/ifcco .,erschrecke“, Taojiahtog ..furchtsam ‘; lat. toivus „wild, finster, graus,

zuniichst von Auge und Bliclc, dann auch von Anselien und Sinnesart' 4

I -ro- aus ->•</"-
; nicht widerlegt durcli Persson Beitr. 179, 883a 3; nicht

besser zu ahd. drumven ,.drohen, driiuen
4

, woriiber Lit. bei Trautmann
Germ. Lautges. 28). Curtius 5 480, Fickl 4 60, 443, III 4 182, Meillet Msl.

13. 216. — Aisl. pjarku „sehelten44

,
pjarku f. .,Zank44

,
ags praciun „fiirch-

ten, schaudcrn" weisen auf idg. y, nicht g’t und sind eher fernzuhalten,

als daB man in tdojSo;. ton us ein */n/-W"(.s)- mit formantischem u zu

suchen liiitte.

ter(e)d- ..durchbohren 4

(s. auch ter- ,,malmendes Inaekt44

), Erv. von *fcr-

„reiben, durchbohren4
'.

Ai. trnufii
,
tardiujnti (turdnti Gramm.), Pf. tutdrdn „durclibohrcn, spalten 4

’,

turdman- ,Loch, Offnung, Reis 4
, tardd-li „ein Insekt44

, tnldd-h „16cherig,

durchbohrt", tradd-h ..der (durch Bohren) eroffnet
-4

; lit. trendu
,

-eti ,,von

Motten, Wiirmern zerfressen werden 4

, tnnuh u. traud'is „Made, Holztvurm44
;

lott . trial i , Model", tn'idct .,verwittern, faulen 4
-; aksl.trad* „Zunder44 und

„Art Krankheit, 6vaevieo'ia
:

(vgl. lit. triedzin „habe Durchfall 4
; cymr. truyddo

bohren 4

'), ceeh. trad „Zitterich am Gesicht 44
(u. dgl., s. Mikl. EWb. 362

;

z. T. von der Yorstellung der aufgeriebenen oder kratzigen Haut,.

Mikl. EWb. 362, Zup. KZ. 36, 55, 66, Persson Beitr. 587, 85S, Traut-

mann Bsl. Wb. 328. Aksl. tr/uh
,
dvaevrEQta1 nicht nach Bezz. KZ. 22, 479,

FickIMIS als ,Blahung 44 zu mhd. drinden
,
schwellen 44

.

terp- .,sich siittigen, genieBen 14
.

Ai. trpijati, trpnoti
,
trmpdti , turpati , siittigt sich. wird befriedigt 44

,
Kaus.

tarpuyati .,siittigt, lobt, befriedigt44

, trpti-li trpfi-h .,Sattigung, Geniige, Be-



friedigung, UberdruB --
'

; av. Qrafdu- ,,befriedigt, zufriedengestellt, ausreiehend

womit verseken” {ptramptha- : ai. trmpdti), Dr/tfs- n. ,,Zufriedenheit ‘

;
gr.

zigmo ..siittige, erfreue zegno/tai ,,freue mich --
'; lit. tarpa ..Gedeihen,

Wachstum --
. tarpsiu

,
tarpau

,
tnfpti .gedeihen, zunehmen (von Menschen,

Tieren, Pflanzen) --

, lett tarpa „was gute Hoffnung gibt, Gedeihen, Wachs-
tum”, tErpiudt „verbessern'\ pr. enterpo ,,nutzt

:<

,
mterpon , enterpen ,,niitz-

lich ‘. Z. B. Trautmann Wb. 314 (verfehlt iibeL‘ vermeintl. Anlautsdoubletten

Lewy KZ. 40, 420). — Aus dem Germ, vielleielit got. prafstjan .,trosten,

ermahnen' -

', anuprafstjan .erquicken, zur Rube kommen lassen --
. welchen-

falls die Wz. als *terep- : terp-, *tnp- zu bestimmen oder ptafsfjau aus
'*pranfstjan mit Nasalschw. vor f's zu lesen ware und die versch. Yokalstellung

wie in av. Drafs (wozu *pranfs-ti- /i-Abstraktum ware) und Drgfda- mit

der Nasalierung zusammenliinge (dies schliisse die aueh fur Fick III 4 191.

Falk-Torp u.trices, Feist 2 378 zweifelhafte Zugehorigkeit von aga. frofor.

as . frufni, frobni, ahd . fhu>b{a)ra ./Frost
1-

[idg. *pt o-lhrul\ aus). Des wei-

teren auch die Gruppe got. paurban
(parf.

punt-bum, Praet. puiirfta) ,.be-

diirfen'
-

,
aisl. purfa {parf, purfum),

ahd. durfan tdarf, durf'itw) ds., got.

purls ,/bediirftig, notig
-
'

-

. aisl. pnrfr vniitzlich“, parfi . notig”, got. parbn

..Mangel, Durftigkeit”, aisl. porf f. . Bedarf, Nutzen ags. pcarf ..Bedikf-

nis, Nutzen ahd. darba .,Eutbehrung, Mangel -

,
got . paurfts f. ..Bediirf-

nis” (= ai. trpti-li), aisl. purft
,
ahd. dnrft ds.; zur Flexion porf, pavrlum

vgl. Bgm. II 2
3, 32S, 4S5 : die Bed.-Entw. scheint gewesen zu sein „woran

Befriedigung finden — bediirfen --

,
vgl. de Saussure Msl. 7, S3ff., v. Grien-

berger Unt. 2 1 3 f
.

(zu weite Zusammenhange bei Wood Min. 22, 1 1 9 f.

:

noch anders Meringer IF. 18. 225 f., wo auch ai . ptuju-tfp- ,.Yieh raubend”.

av. torap- ^stehlen --
niclit einleuchtend in die Yerbindung einbezogen wird

:

Ubersicht bei Falk-Torp u. fan- und Feist GWb. 2 37 If.).

fiber das im Auslaut nicht stimmende aksl. trfbovati
,
bediirfen'

-

,
trilb

„notwendig‘
,

triba . negotium” s. eine Yermutung unter ter- „reiben ‘. —

ters- ,.trocknen, verdorren: Durst, diirsten
-

.

Ai. thyati „diirstet, lechzt -
' (= got. paursjcnt), taridyati .,lafit dursten,

schmachten -

' (= lat. totreo
, ahd. dcrrni), tutia-h „Durst --

, trill-

h

,.diirr,

rauh, holprig-

,
heiser”, triti-h . gierig, lechzend” = av. tariu-

,
trocken, d. h.

nicht fliissig ‘ (= got . paiirsus, vielleielit auch alat. terms „torridus -
' -

nacli

J. Schmidt PI. 79, Jacobsohn KZ. 40,61 a 1; das Subst. tonus .fax - nach
letzterem aber vielleielit = ai. taria-h; fiber gr. rgav/.og

,
stotternd”, s. Boi-

sacq in. Lit.); ai. tfina ,.Durst, Begier av. tarstia- m. „Durst‘ -

;
arm. fard-

mim
,
fariamim „welke”' (Hiibschmann Arm. St. I 31, Arm. Gr. I 442, Peder-

sen KZ. 39, 371, 403; unrichtig Bugge IvZ. 32, 6S), crast ,,Troekenheit -

(ist die andere Yokalstellung durch die Stellung vor der Doppclkons.
bedingt? s. Hiibschmann aaO., Bgm. I 2

4(52; Pedersen KZ. 38,208 nach
Bugge leitet es mit Suffix -ti- vom Inehoativst. *erar- ab und vergleicht

lit. trdJcitu, frokiau
,

troksti „diirsten, wonacli lechzcn' unter Wechsel
sJe : sq, wie arm. air ,,Untersuchungu : lit. ieskoti

,
suchen“), arm. far

„Stange zum Trocknen von Trauben u. dgl.“ (Liden Arm. St. 45f., Gdf.

*trsa oder *trsia : gr. roaoid)-, gr. zeooopai (hsootir) „werde trocken“, reo-

oatveo „mache trocken‘ £

,
roaoid

,
zagoid ,,Darre‘. zagoog, zaggog „Darre,
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Dorr- oder Trockenvorrichtung“
;

alb. ter „troekne (trans.) an der Luft“

(u. dgl.
;
G. Meyer BB. 8, 187, Alb. Wb. 427); lat. torreo

,
-ere, -ui, tostum

,.dorren, braten, rosten, sengen“ (tostus aus *torsitos = ai. tarsita-h
,
kaum

= ai. trsta-h
;

Ciardi-Dupre BB. 26,204), forms alat. (s. o.), erweitert tor-

ridas „ausgetrocknet, dfirr", torris ,,Brand, brennendes Scheit‘, torrens

„brennend, sengend, erbitzt; heftig, brausend, reiBend in der Stromung“,

Subst. „Wildbach“ (dies eig. ,.im Sommer austrocknend ‘? Persson Beitr.

730); air. tart „Durst“ (*trsto-t)
; got. gapalrsan st. Y. „verdorren“ (= gr.

Tfgoo/uai)-, gapaiirsnan ds. = aisl. porna ds.; abd. dorren ds.; ahd. derren

„trocken machen, dorren aisl. perra „trocknen“ (= ai. tarsayati
,
lat. torreo);

got. putirsjan „dfirsten“, aisl. pyrstr (got. *paursips) „durstig“, wovon' got.

paurstei f., aisl. porsti m., a,gs.purst, ahd. durst „Durst“
;
got, paursus is statt z

nacb pnirsan = ai. trsit-li), aisl.pair, ags . pyrrc, ahd. durri ,,dfirr“; ahd.

durra
,
schwed. tarre „Gestell zum Trocknen, Darre 1

'; wohl auch aisl. porskr,

mnd. dorsch .,Dorsch“ („*der zu trocknende"; s. Uhlenbeck KZ. 40, 560

m. Lit. ; russ. treskd ,,Stoekfisch“ ist ursprgl. ,,Stock, Stange ‘)- Hierher

auch lat. terra ,.Erde'" (: extorris ,,verbannt“ = tellus : medihdliiim), osk.

teer\um\, teriim „territorium“, terns „terrae“ aus ital. *terso-, *tcrsd (siehe

zum Lautl. bes. Buck Yok. 176, Gramm. 48 f., v. Planta I 486); air. tlr n.

es-St. (Thurneysen KZ. 28. 147, Stokes ibd. 292) „Gebiet“, corn. bret. acymr.

tlr .,tellus“, air. *tlr, ttrim ,.trocken“; da kelt. tlr- nicht nach Zimmer
KZ. 30,210 aus *ters(o-) herleitbar ist, erwog man als Gdf. *teros-, *teres-

und lieB (Vendryes Msl. 13, 385) auch lat. ferres-tris
,
terrenns ein nach terra

umgebildetes Heres-tris
,
-nos sein ; was zur wenig ansprechenden Folgerung

zvvang, dab die „Wz.“ tors- aus dem c(s)- St. *fe>
-

[e]s- entwickelt sei oder

gegenfiber dem St. ter-es- eine bloB verbale -s-Erweiterung enthalte (siehe

Vf. LEWb.

2

u. terra). Es darf aber nicht (trotz Thurneysen Hdb. 37) ver-

mutet werden. daB das Adj. ir. tlrlim) aus *tcrsro- (iiber *tesro-) entstand (er-

gabe ir. *terr[) und daB der c-s-St. tlr „terra ‘ entweder erst im Kelt, vom
Adj. abgeleitet ist oder daB — falls der formale Yergleich mit lat. terresfris

,

tcrrlnus zu Recht besteht — ein ererbter rs-St. *terscs- (wiire kelt. *terr-

)

nach dem Adj. *tcro-, tlr umgebildet ist.

Ygl. Curtius 224, Fick I 4
61, 225, 444, II 4 130, III 4 183, 188, Yf. LEWb. 2

u. terra
,
torreo (s. auch testa

,
tesqua; letzteres aus nach *si-sku- „trocken“

— s. se/j- ,.abrinnen“ — gebildetem *tersku-o-1 nicht besser zu tcus-

..leeren“).

1. tel- „aufheben, z. T. wiigend, z. T. sich aufladend; tragen; ertragen,

dulden‘\

Ai. tuta ,,Waage, Waagbalken“, tulaynti ,,hebt auf, wagY (mit Ablaut-

neuerung dazu tolnyati ds.), tnlima-li „wagbar“ (fiber tuna-h .,Kocher“

s. u. tu& u)- ,,R6hre‘); arm. tohim .,lasse, dulde, ertrage“ (s. Pedersen

KZ. 39,354, Scheftelowitz BB. 29,22);
gr. raIdooai und xlrjvai (dor. exldv), Ptc. rlag, xlaaa

,
Fut. xItfoo/uai, dor.

tIdaoyai. Pf. rh/.(lit tv, tItlath, xexlyvla, xexltjorog
,
ertragen, dulden“. Ptc.

xlyxog. dor. xlards „duldend, standhaft; erduldbar, ertriiglich“ (= lat. lotus,

cymr. tlawd ,.arm“, idg. *tj:>-tds Fick II 4 130, Ernault Rc. 27, 70 ff., Hirt

IF. 21, 167), xalug, -avxog und (nach yelag, Solmsen IF. 31, 499f.) -avog,
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-aiva ,,ertragend, duldend, leidend“, zdXavzov (ursprgl. zu zaXag, n. zalav

gehoriger PI. zalavza eig. „die beiden Waagschalen", Solmsen aaO. 497ff.,

Kretschmer Gl. 3, 266 ff.) „Waage; ein bestimmtes Gewicht", azaXavzog „von

gleichem Gewicht, gleiclrwertig, gleich", noXvzXag „wer viel ausgestanden

hat (Horn.); sehr geduldig (Soph.)“, ’AzXdg, -avzog
,

zXryxcov, dor. zXa/xcov

„ertragend, duldend", zaXaog ds., in Zs. zaXa--, z. B. zaXa-jiev&rjg „Leid er-

tragend", zala-cpQwv „ausharrenden Sinnes, beharrlich", woneben zaXaai-

zpgojv und zaXal-nmgog „*Gefahren oder Nachstellungen erduldend" d. i.

„geplagt, ungliicklich" (zaXcu ist Zsform eines *zaXag6g, wie xvdi-dveiga :

xvdgog u. dgl.
;

vgl. :) zdXagog m. „(das, worin man tragt =) Korb, Trag-

korb, Kasekorb usw.", *zaXdzyg „*wer miihevolle MuBarbeit zu ertragen

hat, spez. von der Spinnerei als MuBarbeit der Frauen“, wovon zaXdaia

egya, zaXaala „Wollspinnerei“ (Solmsen aaO. 50 3 f.)
;

o-zXog ,,Schmerz“

(Praef. 6-, Kretschmer KZ. 36, 268) ;
redupl. TavzaXog, zavzaX.-evco, -l£a>,

-oa> „schweben lassen, schwenken, schwingen"; Abtonung o in zoX/ur], zoXfid

„Kuhnheit, das Wagen", zol/zrjzig „duldend, standhaft, kiihn", zoXjuaco „er-

trage, halte aus, dulde; wage" (zum Formalen s. Solmsen Beitr. 266, zum
Fehlen des 2. Basenvokals Persson Beitr. 687, 689^; e-stufig zeXaaoar zoX-

jufjacu, zX.ijvcu Hes
,
zeXaytbv „Trager, Tragriemen fiir Schwert und Schild,

usw.". ferner als „aufheben = in die Hohe heben" dva-, itjava-zeXXeiv „sich

erheben, aufgehen, von Gestirnen" (dvazoXrj „Aufgang von Gestirnen)",

emzeXXeadai, vneozd/.ag 6 fjXiog, trans. („aufheben und jemandem aufladen,

auferlegen"), ivzeXXetv, -eoftai „auftragen, heiBen, befehlen", imzeXXav.

-eo&cu „auferlegen, auftragen, befehlen", ferner (vgl. cpogog „Tribut, Steuer" :

cpEQod) zeXog n. „Zahlung, Abgabe, Steuer, Ausgabe, Aufwand, Kosten",

EVieXi)g „wohlfeil, wenig kostend", noXvzgXrjg .,viel Aufwand erfordemd,

kostbar", azeXtfg „frei von Abgaben und Leistungen, abgabenfrei, zoll-

frei", wohl auch (mit Formans wie dy&og, nXfjdog, vielleicht durch Yer-
mittlung eines Yerbums *teX-dco) zeX&og .,Entrichtung, Opfer" (siehe Ost-

hoff IF. 4, 268 f.).

Lat. folio . -ere (.sustuli,
sublatum

) ,,ompor, in die Hohe heben, usw."
('*tlno

,
s. bes. Solmsen KZ. 38, 445, Vf. LEWb. 2

s. v.), folio
,

tollcno „genus

moetinae, quo trahitur aqua . . . dictus a tollendo", Fest., toliitim „im
Trabe" (eig. „die FiiBe hebend"), tolero „trage, ertrage, unterhalte", full,

alt tetull Pf. zu fero
,

alat. kilo, -ere „tragen, bringen", lafus „getragen"

(= gr. zXdzog, cymr. tfawl).

Mir. tlenaim „entweiche"
(
*tlnami

,
wozu lat. folio die thematische Um-

bildung, s. bes. Strachan Rc. 28, 196, Thurneysen Hdb. 333, Brugmann II 2

3, 302; nicht nach Pedersen KG. II 649 zu dt. itehlen

,

woriiber s. *ster-

„rauben“)

;

cymr. tlaivd „arm“ (*„duldend“), ir. tlaith ,,sanft"; air. tol f. „Wille“ (*tola),

wovon tolnathar „welcher gefallt" u. dgl. (s. Pedersen II 652); allenfalls

air. tailm, gen. telma
,
bret. Iaim ,,Schlinge, Schleuder", cymr. telm „Dohne“

(: zeXafxcbv ? Fick II 4 124, Pedersen KG. I 169; nicht zutreffende weitere

Anreihungen aus dem Kelt, bei Fick II 4 124; iiber air. -talla
,

-fella ,,er

entweicht" s. Thurneysen Hdb. 49, Pedersen KG. II 511).

Got. pulan, -aklu „ertragen, dulden", aisl. pola, ags. pollan
,
ahd. dolen,

dolon ds., aisl. pol n. „Geduld“, ahd. duff, ags. gepyld, nhd. Geduhl, dulden.

"W al d e
,
Etymoloijischcs Wortcrlwh I. 48
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Lett. iz-iilt ,,ertragen, ausdauern • (Endzelin KZ. 42, 378, Miihlenbach-End-

zelin Lett.-D. YYb. I SIS). Yielleieht (vgl. got. barn „Kind“, eig. „als Leibes-

frucht getragen") lit. Mian, lett. tel's, teiens, aksl. tehcb, russ. telenok (pi. teljdta)

„Ivalb“ (Pedersen? Materyaly i prace 4, 399); anders Buga Kalba ir s. 292f.

Ygl. im allgem. Curtius 5 220 f., Fickl
4
61, 444, II 4

124, III 4 188, zum Ab-
laut Kretschmer KZ. 31, 396, Reichelt KZ. 39, 56, Trautmann Bsl. Wb. 317.

2. tel- ,,flach, flacher Boden, Brett"; verbales ,,flach ausbreiten" nur im
Balt, und zweifelhaften Alters, we allalb auch die Auffassung von tel-

als s-loser Nebenform von stcl-
,
,ausbreiten" in Schwebe bleibt.

Ai. talam „Flache, Ebene, Handflache, FuBsohle", talhnan- n. „FuB-
boden, Estrich -

, wolil auch tdlu „Gaumen“ (Uhlenbeck Ai. Wb. s. v.,

Lewy PBrB. 32, 137), arm. tal ..Gegend, Distrikt -
'

,
today „irden, irdenes

GefaB", falem „beerdige, vergrabe" (Gdbed. .,*Erdboden“; Scheftelowitz

BB. 29, 22), sehr unsicher titeln
;,Blatt, Platte von Metall" (Petersson

KZ. 47,259); gr. r>;x/a ,,Wurfelbrett, Kiichenbrett und dgl.“; vermutlich

lat. telliis
,

-uris ,,Erde", meditiillium „Binnenland" (*telnos, Bildung wie

pinmist oder *telos n. = ab. telot s. Yf.LEWb. 2
s. v., Holthausen KZ. 46,

17S; telliis nach ras umgebildet);

air. talam, gen. talman ,,Erde“ (: ai. talhnan-), mir. tel, laid, tid ,.Stirn",

cymr. corn. bret. tail
,
Stirn I: (Fick II 4 124); im Ir. ist *tal mit einem ver-

schiedenen ir. tel. tul „Schildbuckel“ zsgeflossen, s. Yendryes Miscellany

K. Meyer 286 f. und u. *lca- „schwellen".

Aisl. yd n., pili n. „Bretterwand, Getafel, Dielung", pilja f. .,Brett im
Boden des Bootes", pel n. „Grund in Zeug -

", ags. pillc f. „Diele", pel

,,Schiffsplanke, Metallplatte", ahd. dil, dilo „Bretterwand, Bretterdiele",

dilla (= aisl. pilja, ags.pillc, Brett, Bretterdiele, Schiffsdeck", linn, 'aus

dem Kord.) teljo „Ruderbank“.

Apr. tains „Fufiboden des Zimmers '; lit. pci talas „Bettgestell" (trotz der

Bed.-Ahnlichkeit mit aksl. po-stelja „Bett‘
- kein Beweis fur alte Identitat

von *tel- und *stcl-), tiles .,Bodenbretter im Kahn" (Lw. aus nhd. Diclel ):

lett. kurisch?) tiland i ds., tilindt, telindt „flach ausbreiten", tilat, tilubt „ds.,

ausgebreitet liegen" (Zubaty Afslph. 16, 417; Buga Kalba ir s. 293); abg.

tslo „Boden“, wohl auch telo simulacrum, columna, tentorium, corpus,

aetas ‘ als ,.geschnitztes Brett als Idol, dann Korpergestalt" (Lewy aaO.);

mit Formans -to- lit. tilias, lett. tilts „Briicke" = ai. ratal) (mind. fiir. *trta-Ji)

„Ufer“ (eigentlicli „gangbarer FuBboden"; Johansson IF. 8, 1 66 f ., Buga
aaO. 262, Trautmann Bsl. Wb. 321 ; nicht besser nach Flensburg, s. IA. 35,

28, zu ster- „ausbreiten“).

Ygl. im allg. Fick 1 4 61, 226 (aber in Yerquickung mit tel- „tragen“),

III 4 183 f., Falk-Torp u. lilje, Bgm. BSGW. 1906, 164ff., Yf. LEWb. 2 u.

telliis, Persson Beitr. 40, L9Sff. (Gleichsetzung mit stel- „ausbreiten“j, 310

(betrachtet *telp- ,,Raum finden" als ^-Erw.
; s. d.). Wenig iiberzeugend

ist die Deutung von lat. tabida Brett usw.", umbr. icifle ,in tabula' -' aus

*tal-dhla oder th-dlda (s. Yf.LEWb.2
s. v., Bgm. aaO.).

3. tel- „still seiir‘.

Air. tuilid
;jschlaft“ (*toL iv Iterativ; Formenbestand bei Pedersen KG. I

655f.) = abg. iolili, u-toliti ,.besanftigen, beruhigen, stillen (Durst, Hunger)"
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(kausatives *toleip „still raachen"
;
intr. Bed. zeigt nur slov. utoliti „ruhig, still

werden'') ;
lit. tyh'i t'dti „schweigend werden“, tyliis

,;
schweigsam“

(auch lilas, adv. tiled „ruhig, still" ist mit y zu lesen, Leskien Nom. 165 .

Die Gruppe ist vielleicht eine s-lose Yariante zu ahd. si illi „still“, idg. stel-

„stellen; unbeweglich“. Ygl. B. bei Fiek II 4
134, Solmsen PBrB. 27, 367,

Trautmann Bsl. Wb. 321; nicht iiberzeugend knxipft Pedersen KZ. 39,

354. 371 und aaO. an got . pitlan, ahd. (lolcn „dulden“, T?Sjvai „ertragen r

,

Wz. tel(cl)- „tragen“ an.

teleq-
,
stoBen, zerstoBen, schlagen“.

Cymr. talch „granum contritum", acorn, talcli „furfures“ (-«/- aus idg.

0 l oder J);

aksl. thJcq tleiti „xqov€iv“, russ. totkii tolocb ,,stoBen, zerstoBen, stampfen“;

russ. tolok „Stampfe, Handranmie“, tolokno, pi. tolohia „durch StoBen im
Morser bereitetes Hafermehl"; lit. apt'ilkes zmoyits „durchtriebener Mensch“,

aptilk-stu, -au, -ti „zahm sein“. Fick II 4 124, Pedersen KG. I 126, 180,

Trautmann Bsl. Wb. 321 f. (m. Lit. und weiterem bsl. Zubekor'). Ygl. *telegh-

telegh- „schlagen“?

Ai. lark-
(
trnedhi

,
Pf. tatarha

,
Ptc. trdha-) „zerschmettern, zermalmen"

(der Bed. kalber nicht wahrscheinlicher zu aksl. tnzati „reiBen“ oder mit

Gutturalwechsel trzgati ds., woruber wenig Greifbares bei Prellwitz KZ. 42

386), Lit. su-taUti „durchpriigeln“, tdlzyti „priigeln“, telzti „ds., werfen",

lett. talzit, tulstlt „durchpriigeln“, mit zweisilbiger Wzform lit. telczi-ju.

-yti „gewaltig durchpriigeln“ (nachtragliche Streckform augmentativer Far-

bung?) talazuoti , ;
schwatzen, ausplaudern “(Bed. wie dt. Klatschcn), talazius

„Schwatzer“.

Prellwitz KZ. 42, 385 f. (aber liber die gr. Telyjve; s. u. dhelgli- „schlagen“;

ob dt. dalgen „priigeln, schlagen" mit germ, p- hierher oder mit cl- zu

dhchjh- gehore, ist strittig, letzteres mir wahrscheinlicher). Wegen der

Zweideutigkeit des ai. r sehr unsichere Yerbindung. Doch vgl. immerhin
das ahnliche *tel(e)q-.

telp- „Raum worm haben“.

Lit. telpii, tUpti „Raum wTorin haben“, talpd ,,ausreichender Raum zur

Unterbringung you Personen und Sachen“, falptis „geraumig, fassend“, tal-

pinu, -inti „Raum zu gewinnen suchen, um etwas unterzubringen"'
; air.

-tclla (und -talla, woruber s. Thurneysen Hdb. 49, 91) „es ist Raum, Mog-
lichkeit vorkanden fiir etwas“ (= lit. telpii

;

Straehan Transact, of the Phil.

Soc. 1891/3, 289, Zupitza KZ. 35, 264, Fick II 4 333, Trautmann Bsl.

Wb. 317; von Pedersen KG. II 273 f., 511 freilich mit talla „nimmt weg“
gleichgesetzt, doch ist die Bed. damit nicht glaubhaft zu vermitteln).

Wegen ai. talpa-h „Bett“, das an lit. pa-talas „Bettgestell“ erinnert und
daher von J. Schmidt Krit. 135 a 1 als ^-Ableitung (wie pui-pa-m „Blume“)
dazu gefaBt wird, halt Persson Beitr. 310 *telp- „Raum finden“ fiir Erw.
von lei- „flach, flacher Boden, Brett“; doch ist Bed.-Yermittlung etwa
unter „flach breiten, sich worin ausbreiten" eine unsichere Konstruktion

(vgl. allerdings dt. Raum : av. ravah- „Weite“ : aksl. ravsm „eben“); ai. tal-

pa-h wird (gegen Schmidt) als „Raum, pragnant Schlafraum“ zunachst

48 *
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zu unserm Help- gehoren nach Uhlenbeck Ai. Wb. 110, Ygl. aisl. rum
„Raum, Sitz, Bett".

tit(i)- als (eber erst einzelsprachliche) Lautnachahmung des Knisterns

allenfalls in:

Lat. titio, -onis „Feuerbrand, brennendes Scheit“ und lit. t'dnagas ,.Feuer-

stein" (Fick I 4 62). Aber gr. t?tco „Tag, Sonne", Tnav, -avog

,

jon. Tizr/v,

fjvog „Sonnengott“ (weder nach Fick als ,.rachender Gott" zu zlvco, noch

nach Dohring Progr. Konigsberg 1912,9 ans *kulto- „weiB“) scheint aus

dem Wortschatz der vorgriechisch-kleinasiat. Bevolkerung zu stammen;
iiber ai. tilhl „Zeitraum, den der Mond gebraucht, urn sich je 12° von
der Sonne zu entfernen", s. Zubaty IF. 19, 370ff., Kielhorn IF. 20, 228.

ti-ti-, (ti)til- „Nachahmung von Yogelrufen"; urspraehliches Alter nicht er-

weislich.

Ar. tittibha-h „Parra jacana"; lett. titilbis, titilblte „Wasserlaufer", lit. til-

vlkas, titilvikas, titilvis „Brachhuhn, Schnepfe"
;
gr. zizvftt^co oder zizzvfh^m

„vom Rebhuhn, der Schwalbe". Fick I 4
63, Uhlenbeck Ai. Wb. 105, lat.

titio, -are „zwitschern, vom Sperling" (ob auch lat. titubare „stottern; wanken,
straucheln", so daB ,.stottern“ das Ursprgl. ware? Anders Yf. LEWb. 2

s. v.).

to-, ta- Pron.-St. „der, die" (nom. sg. m. f. *so, sa, s. d.).

Ai. tad (tdt

)

„das“, av. tat_, acc. sg. ai. turn, idm, tad (tat), av. tom, tam,

tat usw.;

gr. ro, acc. sg. to»\ zfjv (dor. zav), to usw.

Arm. -d (z. B. ier-d „der Herr da, du der Herr", ui-d „der da"), da
„dieser“, doin „derselbe" (s. zu Laut und Form Pedersen KZ. 38, 232 f.,

239, Pron. dem. 32ff. 35, Junker KZ. 43,346), te, e-fe „daB, wenn";
alb. ke-ta „dieses" (Hod; daraus in Proklise:) te „wenn“, te (Abl. *tod)

..wo"' (s. Pedersen KZ. 36, 309, Lambertz IF. 34, 48 f.);

lat. istum, -tam, -hid usw., umbr. es-ta „istuni“, lat. tam „so“ (alt auch
zeitlich „tandem“, das aus *tam-dem ; auf *tam beruht auch tantus, o. e-tanto

,,tanta", u. e-tantu „tanta“), turn, tun-c „dann, alsdann" = av. tom
,
dann"

(Meillet Msl. 15, 1 93 f.) ;
topper (Hod per) „cito, fortasse, celeriter, tamen";

air. -d in ua-d ,,ab eo“, ua-di „ab ea", uu-dib „ab iis", [aber Artikel

in-d nicht aus *sen- to-] ! Ygl. S. 770 u. II S. 492.

got. pata n., acc. m. pan-a, Lok. pei usw., ahd. der, diu, da%, aisl. pat usw.;

lit. tas, ta, tai (usw., z. B. Trautmann Bsl. Wb. 313); aksl. fa, ta, to.

An TJbereinstimmungen oder Ahnlichkeiten seien herausgehoben

:

(Instr.) gr. hom. zcb ,,dann, in diesem Falle
;
darum", lit. tub „mit dem,

sofort", vielleicht ahd. thuo, duo, as. the „da“ (falls nicht aus f. *ta)
;
ther.

megar. zrj-de „hier‘, got. pi7 ,
um so", vielleicht aisl. pa „da, damals, dann‘ c

(wenn nicht = *pan), ags. pa „dann, darauf"; damit wohl urspriinglich

gleich gr. z
fj

,da! nimml", lit. te ds. (s. Bgm. Thumb Gr. Gr. 4 616).

Idg. *toti „so viele" : ai. tati ds.
(
tatitlid-s „der so vielte"), lat. tot, toti-

dcm (tutus „der so vielte ‘), dazu gr. roo(o)og aus *toh-os
,
so groB, so viel".

Idg. *tor, *ter „dort" : ai. tar-hi „zu der Zeit, dann", got. par „daselbst,
dort aisl. par „dort“, as. thar, afries. ther (ahd. dara

) „dort“; as. Mr,
ahd. dar

, ags. peer (para) ,,dort".
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Mit -fro-Suffix ai. tatra „dort(hin)“, got. papro „von da aus aisl. padra

„dort", ags. pcsder „dorthin“.

Ai. tadd
,

ay. tada „dann“, lit. tadd (< *tadan, vgl. ostlit. tadii) „dann,

alsdann“ (z. B. Trautmann BslWb. 312).

Lat. talis „so beschaffen" (Bed. wie in lett. tads und in lit. tales, toks,

aksl. talc?,), gr. rrjMnog „so alt" (= prakr. tarisa- „ein solcher" ? oder dies aus

ai. *tadrga-l Lit. bei Bgm. Thumb GrGr. 4 231, 284), lit. told „bis dahin,

so lange"; aksl. toll „in dem Grade", toh ,,so yiel, so sehr", toliko ds. (z. B.

Trautmann aaO.; fragliches bei Zubaty AfslPh. 16, 388 f.).

Att. hom. time, dor. rag „so lange" aus urgr. *zd-fog, Formans -lies-,

woneben -uent- in ai. tdvat (adverbialer acc. sg. n. von Havant-) „so groB,

so weit" (Bgm. II 2
1, 465, Bgm.-Thumb GrGr. 4 615); ahnlich steht das

Suffix von gr. zfjfiog, dor. zajuog „zu der Zeit, dann", aksl. tamo „dorthin“

neben ai. Adj. auf -mant- fibd.).

Den Ausgang von zocpqa „inzwischen“ (in Verb, mit ocpga „so lange —
als") vergleicht Smith „Tocharisch" (191 lj, S. 10 [Zitat nach Bois.] toch.

A. ku-pre „wann", td-par-kq „jetzt“.

Ein Stamm idg. tio- neben to- in ai. tyd- „jener, jener bekannte", apers.

/ya-Kelativum, alb. se (gen. dat. sg. fem.) usw. (s- aus ti-, Lit. bei Bgm.
I 2

2, 320), lit. via „hier", cion „hierher“, zvveifelhaft hingegen in ahd. din

u. dgl., s. Bgm. BSGW. 1908, 73.

Ygl. die Zsfassung und Lit. bei Bgm. Dem. 20 ff. (und passim), Grdr. II

2, 3 1 3 ff
. , 926 (hier auch fiber ir. to, do „zu, hin“ und u. -to hinter Abla-

tiv), Bgm. Thumb GrGr. 4 282f., 6 1 4 ff

.

top- „wohin gelangen, auf etwas treffen oder verfallen; Ort, wo man hin-

gelangt oder hinwill".

Gr. zonog „Ort, Stelle, Platz", zonaCco „ziele hin, vermute, errate"

(zonaCei ’ eht&'Qei. ISouei. vnonzEvei. azo%d£ezai Hes.), rondo

v

,,Tau, Seil“

;

ags. pafian ,,zustimmen, gewahren, gestatten; dulden" (Bed. wie in gestatten,

einrdumen, engl. allow = frz. aloaer aus lat. adlocarc, gr. bnymodv
;
,nach-

geben, gestatten, gewahren"
;
ursprgl. „Platz machen, Raurn geben"

;
nicht

zu tep- „warm sein", ai. tdpyati „kasteit sich zw. Fick III 4
1 80)

;

lit. tdpti (tampit )
„werden“, pri-tdpti „antreffen, kennen lernen, erfahren",

lett. tapt (tiiopu) „werden, geschehen, gelangen", taplgs „ein fiihiger Kopf",

tapiniit „(zukommen lassen), borgen, leihen", iz-tapt „loskommen, zurecht-

kommen", patapt „hingelangen, wozu kommen konnen, Mufie haben", satapt

begegnen. auf jemanden treffen".

Bezz. BB. 27, 178, Ilolthausen IF. 20, 323. — Die gr. Worte nicht aus

Herpi-, siehe Yf. LEWb. 2 u.portions gegen Osthoff IF. 8, 2 Iff.; Pedersen
KG. I 129 vergleicht sie unter derselben Yoraussetzung mit ir. toich „natur-

gemafi" (davon verschieden doich „wahrseheinlich"), cymr. tebyg „wahrschein-

lich", annhebyg „unwahrscheinlich“
:
gr. zomy.og „den Ort betreffend", a-xonog

„wunderlich, auffallend" (deren abgeleitete Bed. diese Yerbindung nicht

zu stfitzen vermag). — Der bsl. Sippe von lit. tepii „schmiere“, aksl. tepq

„schlage“ (s. fiber diese Trautmann Bsl. Wb. 319) liefie sick allenfalls fiber

„schlagen — worauf tappen — hintappen" eine Brficke schlagen ; dock ganz

unsicher.
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tong- „denken".

Lat. tongeo, -ere „nosse, scire'
1

,
praen. tongitio „notio“; osk. tanginud

„sententia“ (aus *t0ng- Red. -St. zu *tong nicht besser wird die Wz. als

Hang- angesetzt und lat. tong- als Kausativabtonung dazugefaBt).

Got. pagkjan, pahta „denken, iiberlegen aisl. pekkja „gewabr werden,

verstehn, kennen"
(
pekkr „angenehm“), ahd. denchcn „denken“, ags. penran

ds.
;
got. pugljan. puhta „diinken, scheinen“, aksl. pykkja „ds., gefallen'',

ahd. dunchen ,,diinken, scheinen“, ags. pyncan ds.
;

got. pagks „Dank",
aisl. pqkk (f.) „Dank, Zufriedenheit", ahd. dank „Denken, Gedanke, Dank",
ags. pane „Gedanke, Gunst, Zufriedenheit, Dank '.

Z. B. Fick I 4 442 (wo aber mit Unrecht auch gr. Taaaco Tayfjvai), III 4 179,

Yf. LEWb. s. v.

Eine Gdbed. „capere (: percipere), greifen (: begreifen)" lage nahe, doch
iiberzeugt weder Wiedemanns BB. 27, 242 Anreikung an aksl. tego „lorum“
(andere Gdbed., vgl. tegnqti „zieken“) noch Woods Cl. Phil. 3, 85 Yerb.

mit lat. tango, wo n bloB praesensbildend.

tor(o-s) „laut, vernehmlich"
; ob alte Abzweigung in der Bed. „durch-

dringend, gellend" von Horos „durcbdringend“, s. Her- ..biniibergelangen,

hindurchdringen“ (vgl. gr. Toavt'jg unter letzterem)? oder Schallwort?

(Persson LUA. 1916, 90 erinnert an *teter- „gackern; Yogelname",
das freilich ganz anderer Sphare angehort).

Ai. tara-h .,dnrchdringend, gellend"; gr. rood? „durchdringend, von der

Stimme, laut, vernehmlich" (auch „schnell, flink", vgl. ai. tards- Adj. „rasch,

durchdringend" unter *ter- „hinubergelangen“), moQyjaco „werde laut und
deutlich sagen“;

mir. tairm „Larm" (mir. -a- aus -o-, Pedersen KG. I 60), cymr. twrf

„stir, tumult'
l
Pedersen aaO.), ir. torann „Donner“, cymr. taran, acorn.

taran, bret. taran ds., gall. Taranis GY. : lit. taria, tafti und tarau, tarfjti

,,sagen", tanne ..Ausspruch", pr. tarin a. sg. „Stimme", cttrai, Inf. attrcltii'ei

„antworten“ (formell wie ai. tro-ti „rettet" : tirdti); slav. Hortoriti in cech. tro-

torit i, russ. torotdriib „schwatzen“, schwundstufig redupl. aksl. infon „sonus".

Fick I 4 60. II 4
133, Trautmann Bsl. Wb. 314. Mit den si. Worten

niichstens zu vergleichen ist nach Petersson LUA 1916, 90 f. arm. frfrak

,,good speaker', wenn aus furfural:,, idg. tortoro-.

toriana „Weizen‘‘??

Mir. tuirenn f. „Weizen" klingt an arm. rorean „Weizen" an, Pictet,

Bugge IvZ. 32, 45. Fick II 4 133, doch bedarf der arm. Anlaut der Klarung;

nicht nach Bugge aus sth- ; eher ist Horian- liber assimiliertes ftormn-

zu rot run geworden. Als ,,Reibfrucht" zu: ter- ,.reiben“? M. O’Brien

ZceltPh. 14, 319.

toI<l- . reden, dai'legen ‘ ?

Air. nd-tluch- „danken“ I . sg. adueliur), tu-tluch-

,

bitten'
1

(idotluchur), [kaum
hierher cymr. adohrg, adolggu „dringend bitten", erdahvg . erduh/gu „crsuchen"

j

;

aksl. tlzha (*lztko), russ. totIn ..Deutung, Erklarung" (lit. tidkas ,.Dolmetsch“

ist si. Lw.); ai. tarhhjati ,,vermutet, sinnt nach', tarka-h ,,Yermutung".

Unsichere Yerbindung, hinsichtlich dirka-h (doch s. terck- „drehen
')
— thk5



tu, tutu — tul(o)- 745

lautlich und hinsichtlich der Bed. („*verstandig reden und darlegen“ ?) an-

sprechender, als hinsichtlich der kelt. Worte, deren -lu- auf w-farbiges l

mit Yokalentwicklung hinter der Liquida zuriickzufiihren hedenklich und
wegen der Sinnesverschiedenheit wenig einladend ist.

Siehe Fick II 4 139, Uhlenbeck Ai. Wb. 109, Yf. LEWb. 2
u. loquor (das

nicht als *tJoq'io hierher, s. u. Iff-, Iah- „Schallwurzel“), Pedersen KG. I 43,

333, II 650. Hier ags. pyle, aisl. pulr ,.Redner £ ‘ aus *tlqisP (Holthausen).

tu, tutu Yogelruf; auch von andern dunkeln Schalleindrucken.

Ai. thuthukrt- „ein besdmmter Yogel, Ringeltaube“
;
gr. rvra> ' r) ylav£

lies., Tovrig ' 6 y.ooovqpog Hes., tavraaog • oovig noiog Hes., ravreag ai’Xag

yeyaXag Hes.; Plaut. Hen. 653 f. „vin adfcrri noctuam
.
quae „tu, tu u usque

dicat tibil
u

;
lit. tiituofi „tuten“ tuthjs, tututis „Wiedehopf“ ;

im Germ, neu-

geschaffen (oder mit stockender Lautverschiebung im Schallwort) mnd. (nhd.)

tfitcn „tuten“, aisl. taata, tutla „murren“ : als alterer Typus
(
%tu mit tLPrae-

sens) ags. pfftnn „einen Ton aussto6en“, aisl. pjota „lieulen, einen starken Ton
geben“, ags. peotan „heulen, widerhallen, larmen“, ahd. diogom „laut tonen £<

,

aisl. pytr „starker Ton, GeheuP, mbd. du$, dies, dos „Schall, GerausclP,

got. puthanrn „Tuthorn, Trompete", aisl. py*s „LarnP (diese germ. Gruppe
nicht besser nach Osthoff PBrB. 12, 335, MU. IV 10, 335, Persson Wzerw. 90

als „einen Ton ausstoflen“ zu germ, staidan „stoBen“. lat. tundo, idg. steu-d-

„stoBen“), ags. pyssn m. „Toser“.

Fick I 4 446, III 4 lS6f. (iiber allfalliges Mitwirken einer Schallvorstellung

in lat. tumultus, ai. tumola-m s. u. *teu „scbwellen“). Falk-Torp u. hide,

Yf. LEWb. u. tussis, tundo, Schulze KZ, 45, 96.

tu „du“, Stamme la-, tern, teiie-, tuo-, tuc- und (vgl. ai. te, gr. toi, lat. fP,

ahd. di-h usw.) te-, s. Bgm. Dem. 30 f., Grdr. II 2
2, 383, 4 03 ff

. ,
410,

413ff. m. Lit.; dort auch genaueres zu den Flexionsformen.

Ai. tu, tu zur hervorhebenden und auffordernden Partikel geworden
(siehe Osthoff HU. IY 268, weitere Lit. bei Bgm. II 2

2, 410, s. auch Bgm.
IF. 33, 175 wegen des vielleicht analogen got. pault, ahd. dolt „doch“),

av. tu end. „du“ ;
ar. *tim-dm (nach ai. ahum) in ai. tuvdm, team, gthav.

tv5m, jav. turn, ap. tnvam ,,du“; arm. du „du“ (s. Pedersen IvZ. 38, 232 f.

;

39,388);

gr. dor. tv, horn. jon. att. or (o
- aus den Kas. obi., wo a- aus rj-), hom.

rvvy, lak. zovvij, boot, tow (nach tyoj-v, -»•»;); alb. ti (*tu, G. Meyer \Vl>. 430,

Pedersen KZ. 36, 282); lat. til
;

air. til (*tPi oder *tu), tu-ssu, -sso (*tu) „du“,

cymr. usw. ti (*tu ); got. f it [ff oder ff ?), aisl. pa und suffig. pu, po, as. thu,

ahd. du, du; lit. lit (*hi oder *tu ?), apr. ton (*/«) ,,du“ ; abg. ty.

Possessivum idg. *touo-s. *tuo-s: ai. tvd-li, gthav. &wa-, av. tarn-;

hom. jon. att. ode Pryde).- hom. lesb. dor. red?, boot, nog (*tefog); alb. ii-t,

acc. fen-t (Verschmelzung des Artikels mit dem Poss.); lat. tuns (aus tovos),

umbr. (over „tui“, osk. turai ,,tuao“
;

lit . tdvas.

tul(o - „siiumig und langweilig im Arbeiten, Keden u. dgl.“.

Lett, till'd, t tills ,,wer mit nichts fertig wird“, tffl'ffot. tffl'dt. tuliioties

..saumen. langsam sein. zogernd an die Arbeit gehn; schwatzen a
;

aisl. paid
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f. „ etwas Verwickeltes und Langwieriges", mala sik l paid „beim Sprechen

stocken", nisi, paid-reict „anhaltender ermattender Ritt" u. dgl., pal-satmn

„cunctabundus“, (norw. tide „Sonderling, wunderlicher Sauertopf", tTjla

„saumen“ u. dgl.?) Persson IF. 35, 216; mit anderem Formans vielleicht

nach ihm lett. taunuoties ,,zogern, zaudern, nicht fertig werden, langsam

sein“; Wz. tii- : tdxn- ?, weitere Beziehung zu *teus- „still“??

tiegS- „scheu vor etwas zuriicktreten oder auffahren".

Ai. tyajati (= gr. aefico) „begibt sieh weg von etwas, verlaBt, steht von

etwas zuriick", mit ni- „verscheuchen, verdrangen", mit nis- „hinaus-

treiben, verjagen", ptc. tyakta- (= gr. aemog
,
nom. ag. tyaktar- (= gr. dso-

asnrcoQ „Anbeter der Gottheit"), kaus. tijdjdyati „macht zuriicktreten",

tydjas- n. „das Imstichlassen, Not, Gefahr" = av. idyajah-, rdytjah- n.

..Not, Gefahr"; ai. fydga-h ,,das Verlassen, VerstoBen, Meiden; Hingabe,

Freigebigkeit".

Gr. oipico (act. nur praes. und impf.), oefPoyai horn. „(die Gotter) scheuen",

nacbhom. „(die Gotter) verehren, ehren", oemog „(verehrt =) ehrwiirdig,

heilig", oefiag, pi. oefir] n. horn. ,,fromme Scheu, Ehrfurcht", nacbhom.

„Heiligkeit, hochste Ehre, Hajestat", hom. ae.pdaaaxo „scheute ehrfiirchtig",

Gsyvog (^aeflvog) .,verehrungswiirdig, erbaben, heilig; wiirdevoll ernst;

gravitatisch, vornehm tuend, einberstolzierend, prunkend", ooftew ,.tue

etwas von mir weg, entferne schnell, verscheuche, verjage"; intr. „gehe

eilig, stolziere einher“, oofiagog , rasch, schnell; hocbfahrend, prunkend",

oofiag, -adog f. „lasciv", ad/b? ,,Pferdeschwanz“.

Brugmann KZ. 25, 301 f.; Bedenken wegen der Bed. liegen trotz Uhlen-

beck Ai. Wb. 117 nicht vor. Ai. titiksate „hiilt aus, duldet" vielmehr zu

tejate ,,ist scharf", s. Giintert IF. 30, 85 f.

Fern bleibt auch lat. paveo (gegen Jacobsohn Phil. 67, 512 a 93, KZ. 42,

275a 2; s . pou- „sich angstigen").

tuaq- und tuenq- etwa ..fest umschlieBen, zusammenschniiren ‘ (griech.

weiter auch „fest hineinstopfen u. dgl.".? Yokalverhaltnis wie zwischen

g'td- und q'iem-t

tuenq- lage vor in ai. tvanakti „zieht zusammen" (unbelegt)
;
angeblich in

ahd. dwingan „driicken, unterdriicken, zwingen" usw. (das wohl vielmehr

idg. tuengh-, s. d. auch tiber ahd. diih{))an , ;
driicken") und nd. dwa, ostfries.

died
;;fetter Ton" (Falk-Torp 1313; doch jedenfalls eine Umbildung von

germ. *pan%on „Ton"; sowie in lit. tcankiis „schwiih (ware etwa „druckend"

u. dgl.), die aber vielmehr zu tvinkti
;
,anschwellen" (s. teu- .,schwellen‘).

tudq-
:
gr. att. odrra>, jon. odooco (roafa, jon. eaaoa; iasad/mo) „ausriisten,

bewaffnen; vollstopfen, anfiillen, feststopfen" (*tuaqio; von Zupitza Gutt. 141

allerdings als *timqlo = ahd. duhjnn
,

s. o, gesetzt, doch geht der inner-

griechische Vergleich mit arjy.og vor), oay.xog „vollgestopft", mit gr. y (Ent-

gleisung) oayq „die (fest umschlieBende) Rustung, Geschirr, Kleidung,

Traeht‘, ady/ua „Packsattel, Saumsattel; Kleidung, Uberzug; Haufen",

oaytjvy „Fischernetz"(nicht nach Prellwitz und Boisacq zu ai. svajate, idg.

sueng-, s. d.), odyovgov ' yvgyddiov Poll., oaylg • nyga Hes., und — wohl
von der arztlichen Tatigkeit des Wundenverbindens oder -verstopfens —
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theban. ady.zdg „Arzt“ und das dem lat. sagana ,,Zauberin“ zugrunde-

liegende *oaydvy (s. Brugmann IF. 28, 286 a 2); oyxog, dor. oaxog (dessen

a den Yergleich mit abg. ost'kz ,.ovile“, s. z. B. Falk-Torp u. svencl
,
aus-

schlieBt, selbst vom Anlaut abgesehen) .,Hiirde, Stall; Umfriedigung eines

heiligen Ortes, dieser selbst", orjxd^co „pferehe ein, sperre ein", dor. oaxfrag

„in der Schaferei aufgezogenes Lamm' -

,
oyxig „Sklavin“; auch wohl oyxoco

„Wiege", orjxwjua „Gewicht; Gegenwert, Belohnung" auf Grund einer

Bed. *„Waagscbale mit das Herunterfallen der Ware verhinderndem korb-

artigen Rande" von agxog; mit Abtonung o wohl horn, aioxog ,.kraftig,

stark" (wenn nicht etwa zu ten- „schwellen", s. d.: unrichtig G. Meyer
Alb. St. Ill 52, 72), acoy.eu) (Trag.) „bin stark, habe Kraft" (Vendryes Msl. 13,

62 ff
;
aus dem Eigennamen Zcbxog, der allerdings Kurzform zu ^coxgargg

sein wird, folgt trotz Bechtel Lexil. 306 nicht derselbe Ursprung fur oorxog-,

zur Bed. vgl. lat. crassus
,

slav. crbStvz ,
solidus, fest" ai. krtsnd- neben lat.

cratis ;)
Hurde" usw. u. qert- ..zusammendrehen") schwundstufig av/vog,

„gedrangt, zahlreich" (*tvx-avog, Lit. bei Boisacq s. v.).

Verwandtschaft mit idg. tiiaqos ,.Haut‘ f„*die eng umschliefiende")? ist

ganz fragwiirdig; wie man zu teu- „schwellen" eine Bed.-Vermittlung

herstellen soil, ist mir unerfindlich.

Ygl. Bezz. BB. 12, 240, Fick I 4 63 f., 449, III 4
196, Zup. G. 141, Ven-

dryes Msl. 13, 62 ff., Prellwitz 2 406, Boisacq s. vv., Brugmann-Thumb
GrGr. 4 49, und das unter tuengh- Angefiihrte.

tuaq- „baden“.

Apr. twaxtan „Badequast“;

got. pwahan, pwoh, aisl. pva, ae. pwiian „baden-i

,
ahd. clwahan, divog,

twuog .,waschen", aisl. pviittr (*pwahtu-) „das Waschen" usw. J. Schmidt
Jenaer Lit.-Z. 1874,508, Zup. G. 140, weitere Lit. bei Falk-Torp u. to

„waschen", der unberechtigt tuaq- : ztjxo) = ags. pwcenan : p&nun (s. viel-

mehr u. ta- „schmelzen") setzt; die Gdbed. kann auch „mit dem Badequast
schlagen" gewesen sein, vgl. *per- „schlagen‘‘ und ..baden".

Fick I 4 65 stellte pwahan zu ai. locate „traufelt, spendet(?)“.

tuaqos n. „Haut".

Ai. tvacas- „Haut“ (in Zs. wie h ironya-tvacas- ..goldfellig" und in ivacasya-h

„in der Haut befindlich"), daneben tvac- f. ,.Haut, Fell; Schlauch; Rinde";
gr. oaxog „Schild" (aus Hiiuten, Leder), (ptQz-oodxyg „Schildtrager '.

Kuhn KZ. 15, 399, Froehde KZ. 22, 263; verkekrt iiber ody.og Ehrlich

Z. idg. Sprachg. 68 a (: ai. tvaksah n. „Kraft‘).

Alte Beziehung zu tuaq- ,,fest umschlieBen" ist ganz fragwiirdig.

tuai’do- (? s. u.) Quarz".

Gr. oaqdiov „eine haufige Quarzart (Sarder, Karneol)" : mhd. nhd. Quarz
,

Sommer IF. 31, 373f. Wenn sein weiterer Vergl. mit aksl. tvmh ,,fest zutrifft,

ware oagd- als *turd- damit ablautgleich, dt. Quarz hingegen o-stuf. *tuorilos.

tnei- „scharf kauen, schlagen"??

Ags. pwitan st. Y. „schneiden, schaben" (wiire d-Praes.; dazu) gepicit

„Span". aisl. pveitr ,.Querhieb, Einschnitt', Jwrita „hauen, stoBen"; [lit.
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tvpn-iju
,

-yti ..schlagen, staupen“ ist jedenfalls das aus nhd. gwicken stam-

mende poln. cwiczyc
\ , lit. tvyskinu

,
-inti ..gewaltig anklopfen££

,
tvoju, tvoti

Seherzwort fiir „tiichtig priigeln
£

\ Wood Mod. Phil. 4, 499 f. (s. auch Falk-

Torp u.trede, trine II A.). Infolge des Schallcharakters der lit. Worte frag-

wiirdiger Yergleich: mit tuei- „erregen‘ £

ist keine Yermittlung moglich.

tuei-, erweitert tuei-s- (-s-Praes. und in Zshang mit dem rs-St. tueios,

tycws-. av. t)wayah-) ,.errcgen, hin und her bewegen, schiitteln, er-

schiittern. auch seelisch !£

; = tueis- ,,funkeln
££

,
da ,lehhafte Bewegung —

flimmern, funkeln“ ein ganz gewohnliches Bedeutungsverhaltnis ist.

Av. ihoy-ant- Ptc. ,.Purcht erweckend", upu-diviujeiti ,,fiirchtet sich,

iingstigt sich £

,
dirya ,,Schrecknis, Gefahr“, &wayah- n. ds. (davon divaytooha-

n. ,,gefahrlieher Zustand, Gefahr dwayanhaut- „schrecklich, gefahrlich")

;

DicaPia- m. ..Fureht. Angst' 1': dwisra- „leuchtend" (ware ai. *tvicchm-

Bthl. IF. 1, 492; 10, 9);

ai. tvid-
, ;
in heftiger Bewegung, erregt sein; funkeln, glanzen" (Praes.

tveUnti Gramm., alv'dar „sie waren erregt, bestiirzt“, 3. sg. atvisata
,

pf.

titv ht). fvrki-h „heftig, ungestiim; funkelnd, glanzend ££

,
tvii-, tviii-h f. „Er-

regung, Ungestiim; Glanz, StrahU.

Gr. ae(a> ,.schiittle, schwinge, erschiittere
££

i *tiiciso; im-ooeicov
;
aeaeiayat),

sehwundstufiges Ptc. aicov bei Anakreon (: ai. a-iv'ti-aia), oeTo/ua, aecayog

.,Erschiitterung. Erdbeben‘ £

;
von einem *lucis-r»s „funkelnd“ stammt aetgiog

„gluhend, brennend (hochsommerlich)
;
Sonne, Plundsstern, Stern iiberhaupt“,

astg, otigog
-

6 ghog y.al odgiog Suidas (zum Kons.-St. wohl nach doxyg

geworden: weiteres, z. T. zweifelhaftes Zubehorbei Solmsen Beitr. I 126ff.;

unannehmbar iiber asigoo) Wood Min. 21, 42 : aisl. pverra, as. ihorron ,,ver-

gehn££

,
thior „trocken‘ ); wenn oryaXoetg ,,schimmernd ;£

(
aiyaXom „glatte,

machc blank‘ £

)
bier anzureihen ist (Prellwitz 1-2

s. v. : mis- + ya/.[gvt]];

Scbeftelowitz IF. 33. 157 fordert Erbaltung von -ay-; unhaltbare andere

Deutungen s. bei Boisacq), ist es vielleicbt als tuisi- (Zsform neben *tueis-rc-)

yaXog, etwa ..von funkelnder Helle £
' zu analysieren (oder — wenn z in

~.g trotz Scbeftelowitz IF. 33, 157 zu cj mit Ersatzdehnung geworden sein

sollte — aus hii.t-go- mit gr. Formans -aUog\ Bechtel Lex. 298 vergleicht

es ahnlieh als tu ezg- mit lit. tvhketi
,

s. u.). — Lit. tvisketi (tri-ska) ,flackern:

miichtig und ununterbrochen blitzen
£ hat wegen trirskia mdtka ,,das Holz

scbwelt", frn.skrti ,.blitzen
££ usw. (Leskien Abl. 353) fernzubleiben (kaum

*hie[i\s- mit sek. Abl. tugs-), Froehde KZ. 22, 263. Solmsen KZ. 29, 98,

Bartbolomae Wb. 793f.. 798f., Brugmann II 2 3. 337f., Buga Kalba ir s. 219,

251. Weiterer Yergleich mit *‘ud- (? ? 1

;
,scharf kauen ‘ bei Wood Mod.

Phil. IY 499 f. (siehe Falk-Torp u. tvedr, trine A.) iiberzengt niclit.

tneilgh- ,.bedriingen“.

Av. dicazjaiti . geriit in Bedrangnis 1

av. *tuanzfjhati mit -zgh- aus idg.

-yli- sko, Btlil. Wb. 798 m. Lit), sehr wahrscheinlich zu as. tlnvingan
,

ahd. divingan ..driieken, pressen, niitigen. zwingen, unterdriickenA nhd.

zwingm, spater aisl . pviuga. -ada ,,zwingen, beliistigen, plagen‘ £
(Bthl.; die

germ. Worte kaum zu ludq, tuenq- ,,fest umschlieBen •).
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Mit dwingan verband man ahd. diilten „driicken, niederdriicken -
'

-

(nhd.

deuhen, daiihen ),
ags. pyn

,
peon (praet. pyde) „driicken, beliistigen, stofien,

stechen, droll err
1' aus *puhjan (*punyjan

), worauf auch mndl. dtiireu, duuweu
.jdriicken, pressen' und wohl auch anfrk. both ntvcn ..deprimere ‘ zuriickgehn

(die Zugehorigkeit von ags. pywan .,driicken, bedrangen, schelten, bestrafen"

ist, wenngleicli -to- aus ursprgl. langvokalisch ausl. AYurzeln wie sdwan
.,saen“ iibernommen sein kdnnte, doch wegen des Prat, apcwdc ganz frag-

licli, s. Sievers Ags. Gr. 3
239, Uhlenbeek KZ. 40, 554); so Noreen Ltl. 26, 95,

Zupitza G. 141 (hier wird didijan = gr. ouzxm gesetzt, s. u. tadq-)-, Bthl.

sucht germ, -h- (statt naeh seiner Etymologie nur moglichem germ, g)

durch Ubertragung aus dem gleichbed. germ. *pr /nu (got. preihan
)

zu

erklaren; eher ist germ, pfdtjan (allenfalls als nas. *puyjan

i

mit (s)teiuj-

,,sclilagen“ (s.sti-u- ..stofien') zu verbinden naeh Franck- van Wijk 144.

1. tuer- : tvs- und fur-, woraus z. T. tru- ..drelien, quirlen, wirbeln‘‘, auch
von lebhafter Bewegung iiberhaupt.

Ai. tvarate, tvdrati „eilt“, tdryate ds., torna-h, ttirni-h ,,eilig •, turd-h in

der Bed. „rasch“ (nicht = turd-h ,,stark
-

', das zu ten- schwellen' -

), turdna-h

„eilend“, taranydti „eilt" (: ozgvvaj aus o-zov-r-ico, vgl. Bgm.-Thumb 4 49,

349, Debrunner IF. 23, 1 2 f.) ;
av. dicaki- (ar. '*1 carta-) „eilig“;

gr. o-zgvvco (o PraeBx) „treibe an", med. „eile", dzgaXeog
(

vzj.ga- = idg.

iur), dzgggog ,,hurtig, flink" (vgl. ohne Praefix zgygov • eXacpgov Hes., das

verschieden von tgygog
;
,furchtsam“ aus *zgao-go-g : zgtar, es widerlegt

auch die schon an sich nicht iiberzeugende Verb, der gr. Adj. mit lett.

Citrs „rasch, heftig, hitzig"); fraglich hingegen zogvri] „Ruhrkelle“, zogvvco

„zerdriicke mit der zog vvtf (zunachst wohl ass. aus *zeg- oder *zag-vva,

und eher zu zeJgco
,

J. Schmidt KZ. 32, 351, 353, 384; bei Zuriickfuhrung

auf *Tf£o- oder zfag-vrd miiBte f durch Diss. gegen das flgde v ge-

schwunden sein; lautlich glatter ware eine Gdf. *zvgvva
,
Fick BB. 1, 335,

Froebde BB. 14. 107).

Lat. trua „Schopfkelle, auch zum Umruhren beim Kochen", tndla
,
truella

;
,Schopfkelle, auch als TrinkgefaB, Riihrkelle, Maurerkelle". tndlcum
.,Becken, Waschbecken

"
(nicht besser aus *<?/•«-, s. u. *denuo- „Baum‘ ),

wohl auch amptruo
, -are ,,bei den saliarischen Religionsfeiern tanzend und

hiipfend •' (s. Yf. LEWb. 2
s. v. mit Lit.; verfchlt Ehrlich Z. idg. Sprachg.

73 ff., BPhW. 1911, 1574).

Ahd. dweran st. Y.
,
schnell herumdrehen, durcheinander riihren, mischen1-

(nhd. hair, siceren), ags. J.weran „riihren' -

,
schwed. mdartl. team „umruhren”;

aisl. pram .,Quirk
,
ags. pweere, fncerc f. ,,tudieula“ : aisl. pyritt, ags. pivirel,

ahd. rtmril ,,Quirl, Riihrstab"; mnd. dicarl, direil „Wirbel, Locke"'; isl.

pyrin ,,wirbeln~, nhd. dot Jen ,,sich drehen' ; aisl. p»ri m. ..Menge. Masse",

vom Schalleindruck einer durcheinanderwirbelnden Menge aus wohl auch
aisl. pyrja .,mit Larm liervorbrechen", sowie aisl. purs, pms ..Unhold, Riese :

\

ags. lyrs ..Riese, Damon -

', ahd. thnris , !ar(ii.s. tars ds. (der Name des

Thursenkonigs war brymr. eig. „Larm‘ !

, s. u.).

Mit m-Formans lat. turmu ,.Haufen, Schwarm: Abteilung der romischen

Reiterei1- (wenn nicht als *turb-md naeh Sommer Hdb. 1 263, 2 252 zu turha,

s. u.); aisl. pruina f., prymr m. .,Larm, Krachen", ags. prymm m. ..groBe
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Schar, Menge, Hacht, Herrlichkeit, Glanz, Majestat'*, prymma „Krieger“;

mkd. nhd. mdartl. drumeln „sich im Wirbel drehen, taumeln**, schweiz.

driimmel ..Schwindel'*, und mhd. *durm
,
lurni ,,'Wirbel, Taumel, Schwindel**,

mhd. nhd. mdartl. clurmel, diirmel (t-) „Schwindel, Taumel, Wirbel**, dnrmig

(diinniy, durmisch
)
..betaubt taumelnd, schwindlig; tobend, ungestiim, zornig**.

Uber mir. tret „Herde“ (von Fick II 4
138, Fay IF. 6, 318f. mit lat.

turma, ags. Injmm als /o-Bildung einer Wz. *trem- verkniipft\ s. vielmehr

u. ster- „ausbreiten* :

;
arm. iarm ,,Sehwarm von Yogeln“ (Bugge Arm. Beitr.

Hr. 70, KZ. 32, 67) ist lautlich unvereinbar (t, nicht f).

Mit h-Erw. gr. ovopy, att. rdp/b? „Larm, Verwirrung**, Adv. ovofia. att.

zvofia „larmend“; lat. tiirba „die larmende Unordnung einer Menge, Ver-

wirrung, Getiimmel, Menge**, turbo, -are ,,verwirren, durcheinander bringen**,

turbo, -inis ./Wirbelwind, Wirbel, drehende Bewegung, Kreisel**; aisl. porp

„Menschenhaufen**, pyrpa ,,drangen* -

,
pyrpask ,.sich haufenweis versammeln**,

schweiz. Dorf ..Beauch, Zusammenkunft** (s. Bugge BB. 3, 112 und zur

Abgrenzung gegen *porpa- „Dorf" u. *treb- „Balkenbau* -

).

Vgl. Fick BB. 1, 335, Wb. I 4 64, 449, III 4 196 f., Falk-Torp u. fosse, hill
,

Schroder Abl. 79ff. Uber die Kasenamen wie gr. rood? s. vielmehr u. lea-

.,schwellen“. Ob gr. oatgco „fege* - usw. aus *tuerid „wirble*? s. u. suerbh-

„drehen‘\ Hicht iiberzeugend halt Persson Beitr. 577 idg. *tue.r- fur eine

Erw. von tu- in ai. tilyah „stark, geschwind** (also von tin- ,.schwellen‘*.

Im Germ, eine bedeutungagleiche Sippe mit anl. s- und den Ablautstufen

germ. *stur- und *staur- (a. Froehde KZ. 18, 261, Ehrismann PBrB. 20, 47,

Fick III 4 505, Falk-Torp u. storm, styr I, Schroder aaO.; gegen Weite-

rungen bei letzterem s. u. suer „surren“; : ahd. sturlpjen (pa-, ar-, zi-) „storen,

in Verwirrung bringen“, nhd. stbren „turbare‘- (storen „im Lande herum-

fahren, auf die stbr gehn ‘
,
zerstbrtn, verstart, afries. tbstera ,,zerstoren*' (vgl.

lat. turbare . disturburc); aisl. styrr, g. styrjar m. „Getiimmel, Verwirrung,

Geriiusch *, ags. styrian „in Bewegung setzen oder sein, verwirren, auf-

riihren**, gestyr n. „Bewegung“, ahd. irsturien, mhd. stiirn „stochern, an-

treiben*, nhd. stiiren „in etwas herumstobern oder wiihlen*
-

; aisl. siurla „in

Unordnung bringen, stolen*
-

,
mhd. sliirel „Werkzeug zum stiiren**; mit m-

Suffix (s. o.) aisl. stormr „Sturm, Unruhe, Ivampfessturm**, ags. sto>m, ahd.

sturm „Sturm * (wie lat. turbo „Wirbelwind“), schweiz. stunn ,,schwindlig*‘,

stiinni „Schwindel -
*.

2. tner- „fassen, einfassen, einzaunen**, Set-Basis tuero-.

Lit. teeriii, tverli „fassen, ziiunen**, siltverm
,
fasse zusammen, erscliaffe**,

dptvaras „Gehege, Uinzaunung**, itvara „ein von einer NuBrute abgespaltener

Streif zur Befestigung der Sensen am Stiel“, trdrtas „Einzaunung, Yer-

schlag, Hiirde*, tea n't „Bretterzaun“, tv'irtas ,.fest* (wohl aus
,
gefabt, ge-

halten oder kompakt* -

,
vgl. si. tvml?,, aisl. priictr) ,

turiii, turcti ,haben -

*;

lett . tveru, tceru, tvert ,,greifen, fassen, halten
-

*, tcarstit
,
greifen, trachten,

verlangen**, Imre. ,Zaun**; apr. tonris (wie Bezz. BB. 23, 31 1, Trautmann
Apr. 301 fiir cociris lesen) „Banse, d. i, weiter Scheunenraum zur Seite der

Tenne*); abg. tvoriti, sv'voriti ,,sehaffen. machen1

*, zatvorili „verschlieBen,

einschlieBcn**, tvurv
, Schopfung, Geschopf-

*, tvrzch ,,fest * (siehe dazu unter
*tuardo- .,Quarz**) Ygl. Buga Kalba ir s. 107ff., Trautmann Bsl.Wb. 333 f.
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[Aisl. prudr „Kraft, Starke 1

', prudogr „kraftig“, ags. dryd ,
Kraft" (Brag-

inann I 2 260 = Noreen Ltl. 224), besser nach Noreen Ltl. 216 zu treu-

„gedeihen“.]

Gr. aogog „(*Gefa8), Urne zur Auibewahrung der Totengebeine" (Schulze

KZ. 28,280, Bezz. BB. 12, 240; aber outgo? „Haufe" kaum hierher trotz

omgaxog „Korb fiir Peigen und Datteln", s. Solmsen IP. 26, 1 1 3 f
. ,

Boi-

sacq s. v., und u. *teu- ,.schwellen"), oeioa „Seil, Strick, Fangstrick", aegi-

deg • oeTgai und aegis * Qmozt)g Hes. (Bezz. aaO., Solmsen Beitr. I 127,

Prellwitz 2
s. v.; falsch Reichelt BB. 26, 227; oagyavip oagyavlg „Korb,

Flechtwerk", Kogel PBrB. 7, 91, Prellwitz 2 und Boisacq s. v., scheint

wegen des x- von xagydvai ' nloxai. ovvdeoetg nebai Hes. nur auf xi be-

ruhen zu konnen und ist dann keine gr-Erw. unserer Sippe, ebenso xdgmj

„gro(3er Korb", Boisacq keine p-Erw.; oder ist in letzterer Form tup- zu

tp diss. und danach auch raoy- neben oagy- aufgekommen?)

Lat. paries „Wand" (von Sommer Hdb. 1 270, 2 221, Heringer IF. 18.

267 u. a. als tiyiet- angereiht) gehort nach Persson Beitr. 472 zu pbrq,

*perti ,.stiitzen, als Stiitze, Spreize anlehnen", bezeichnete also ursprgl. die

Seitenstiitzen eines Zeltes u. dgl.

Unsere Wz. wird von Fick 1* 449 mit Recht von tuer-
,
herumdrehen,

quirlen, riihren" gesondert; von einer unbewiesenen Urbedeutung „*drehen“

aus die Bed. ,.einen Zaun, ein Gehege drehen" usw. abzuleiten, fehlt mir

die Lust.

tuerk- „schneiden".

Av. dicarss- „schneiden
-<
{hjosrssaiti, Ptc. divarlta -')

; dazu wohl ; vgl. lat. caro :

xeigoj) gr. odg f, -xdg
,
Fleisch", pi. ..Fleischstiicke" (aol. ovgxeg, siehe dazu

Boisacq s. v. m. Lit.), v. Bradke ZdmG. 40, 352. Zu oag£ auch oagxaCea’

in alien, auch der Bed. ,,hohnen‘ (s. Boisacq s. v.). Ob als .,Querschnitt“

hierher auch die Sippe von ahd. dwerah ,,quer ‘ (usw., s. u. terek- ,,drehen“)?

Ein aus turk- entstandenes *truk- sucht man in lat. trux, tracts
, ;
rauh,

stachelig zum Anfiihlen, durchbohrend (vom Blick), abstoBend, grimmig,

trotzig", truculenius „finster in den Mienen, griesgramig" (v. Bradke ZdmG.

40, 352 trifft die lat. Bedeutungsfarbung nicht
;
fractd&re

,
niedermetzeln"

erweist nicht eine lat. Gdbed.
,
schneidend", s. Yf. LE\Vb. 2

s. v. v. und

u. triincus) und in slav. fnstb (russ. trostb
) ,

Schilf", lit. lr(i)a>s'ts ds. (Ehrlich

Unt. 144, gegen Sommers Yerb. mit §gvov „Binse L
‘ unter tnis), das aller-

dings als ,,das schneidende" bezeichnet sein konnte (doch sehr unsicher).

Ygl. Trautmann Bsl. Wb. 330.

tulbh- „rohrenartig hohl“.

Gr. ofqpcov „Abzugsrohre, Weinheber, Feuerspritze, Weinschlauch", oup-

vevg .,Maulwurf‘ („rohrenformige Gange wiihlend"), ouprog ‘ xevog Hes.

(eig. ,,hohl
,
oupvevei xevoT Hes. ( : ottpvevg), wohl auch otcpXog „hohl, ge-

brechlich, lahm", auplovv „verderben“; lat. tibia ,.Schienbeinknochen; ge-

rade Pfeife, Flote“, s. Vf. LEWb. 2
s. v.; tibia nicht besser zu lit. staibis

„Schienbein" (vgl. Buga Kalba ir s. 166) usw.; (s. stip-, st1b(]i)- ,.Stange‘
)
trotz

Perssons Beitr. 423 f., 953 neuerlicher Yerteidigung, zumal letztere Sippe

sonst durchaus festes s- zeigt.
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Wegen der Bed. recht fraglich isfc Peterssons LUA. 1916,49 Anreihung
von arm. Is it ..Nase, Schnauze' -

als tiubh-ti- etwa ,,rohrenartige Hohlung-

.

tuo[vi]- : than- : tfl-
,
Rohre' ?

Ai. tuna-li
,

tun'1
,
tuni-h „K6cher', lunuva-h -L- lote "

: ab. tuh ,,Kocher -

;

wahrend Windisch KZ. 27, 168 das ai. Wort zuniiohst auf *tulna- zurfick-

fiihrt (das nach Petersson Stud, zu Fort. Regel 25 Weiterbildung eines

cw-St. idg. *tu-l-en- sein kann), halt Bartholomae IF. 3,186 IA. 12, 28 n fur

mind. Entw. aus n fGdf. *tn-no-); mir ist erstere Auffassung wahrschein-

licher. Da abg. ifth auch ein idg. tuou-lo- fortsetzen kann und ebenso

ai. tuna- ein idg. t(u)a-'J)-no-, kbnnte auch folgende gr. Sippe unter dieser

Anlautskonstruktion damit vereinigt werden (s. Ehrismann PBrB. 20, 60

und die innergriech. Yerfolgung der Gruppe bei Solmsen Beitr. I 129ff.):

amh)v ,,Rinne, Rohre, Kanal
'
(oobjvdgiov , ;

K6cher“ bei Leo Philosophus;

mit Red.-St. *tueu- *oavgog oder *oavga * ,,Rohre am unteren Ende der

Lanze, womit sie in den Boden gesteckt wird“. vorausgesetzt von oavgo-

jigWhg i’y/og ' rov aavga)T)]gog fiagv Hes., aavgonoTg dooaor xoTg oavgca-

Tfjgag tyovai v.axu Tfjg imdogaridog Hes., onvgcorqg ,,ein fiber das untere

Lanzenende gestfilptes, rohrenartiges Stfick -

', mit ^-Formans oavvtov „rb

dvdgeiov aidolov 1 („*Rohre“), in der Koine ,,Speer, SpieB' - (wfirde mit ai.

tuna- bei Bthl.s Auffassung ablauten); mit Schwundstufe ovgr/g „Rohre;

Flote, Behalter des Speers, rohrenformiges Loch, Pfanne ffir den Zapfen

des Tfirpfostens, Radbuchse, Adern und andere Rohren im Korper' (Demin,

eines *ovgov oder *a0gu).

Ahd. dola ,,Rohre' - (von Ehrismann als f,uuht angereiht) s. vielmehr

u . *dhel-
,
Wolbung und Hohlung' -

.
-- Gegen Zupitzas BB. 25, 93 Yer-

knfipfung von ovgiyg, oavgam’jg mit lit. * iitres „Sehachtelhalm“ s. Solmsen

aaO., gegen die mit lit. fciduras ,,durchlochert" s. u. sqcit- ,,schneiden". —
Ai. tuna- nicht zu gr. te/M/ubr, Wz. td- „tragen £ nach Windisch KZ. 27.

168, Hfibschmami ZdMG. 39, 9 If.. Kluge FestgruB an Bohtlingk 60.

traglt- und tregh- ..ziehen, am Boden schleppen (daher auch: Spur,
ziehen = sich bewegen, laufen: Nachkommenschaft" (entw. aus „grofi-

ziehcu“ oder ..das mit der Mutter ziehende oder von ihr mitgeschleppte").

Lat. tmlio ,.ziehe‘
-' usw. (wenn nicht zu dhcrdgh- ,.ziehen '. s. d.):

gall. vcr-trnqus ,.schnellffitiiger Hund' ; air. fraig, gen. trained „FuB -
',

cymr. PI. tned ,.Ftttie“ mit idg. 6 cymr. sg. tro'd .FuB", acorn, trait, mcorn.
frogs, bret. frond ..Fuh''; mir. trail ,Hachkommenschaft“. froqan „Mutter
Erde -

,
trogais i. tnsniis ,,brachte zur Welt" (vgl.aserb. tragi ..Xachkornme"

:

skr trPnj ,,FuGtapfe -

, Zupitza BB. 25, 96); mit idg. a (o'!) air. trtignd ,,Ebbe“

(bei der das Meer ablauft und ,.zieht‘), train
,,
Strand", trages . quod refluit".

cymr. train „refluere ut mare": mit idg. o cymr. r/odm ..melken" (eig. ,,unten

herausziehen"), abret. gwfrod „dcmulgitis", mbret. gozro
,
nbret. goero „mel-

ken“; cymr. corn, fro ,,turn; Wechsel. Zeit“, cymr. troi „vertere, volvere' -

(erinnert an die Bed. von trep- ,,wenden“, zu dem es aber trotzdem kaum
als *ti-opo zu stellen ist. Ygl. zur kelt. Gruppe Fick II 4 136, Pedersen
KG. I 39, 97, 1 87; mir . tracht, cymr . traeth „Strand‘

- Lw. aus lat. t) actus
„Landstrich“, s. Vendryes De hib. voc. 183);
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skr. tray ,,FuBtapfe*', tra'iti . suchen, spuren", aserb. trayo ,,Xaehkomni(; !

(Zup. aaO.);

wahrscheinlich got. jragjun „laufen££
(*troyhejv), ags. prcegau ds. ( *lrcg]i-),

pray „Zeit“, eig. ,,Zeitverlauf“, und ahd. drigil ,Diener££

,
wenn eig. ,,Laufer "

(s. Brugmann IF. 19, 382; das fiir ausl. idg. Tenuis geltend gemachte aisl.

priell .jKneclit, Unfreier ££

,
woraus ags. prcel ds. und wolil auch mnd. iln-lle

„Sklave ££ entlehnt sind, kaum als *prahtlaz liierher, sondern elier als

*pnmhihut „der gezwungene £ zu dt. drcingen, got. preihan und identisch

init alter, dan. trcel auch „IIolznagel am Pflug £

u. dgl., Fick III 4 199,

Falk-Torp u. trcel I mit Lit.; letztere erwagen auch fiir ahd. dritjil Xeu-
bildung zu einem */ rihan — got. preihan aus *treuk-).

Xeben trdgh-, trcgh- stehn in gleicher oder ahnlieher Bed. trey-, dhregh

dheragh -, ilhrty- (vgl. auch Anklange unter tier- „schinden“, Wzf. deryh-,

dreg-, und untor dher- „halten
;£

,
Wzf. dhcrujh dheregh-); vgl. iiber diese unter

Annahme idg. Konsonanten- und Yokalwechsels recht verschieden auf-

gefaBten Sippen Fick I 4 447, Zupitza Gutt. 140, IvZ. 36, 239, Pedersen

KZ. 39, 345 f. und KG. aaOO., Yf. LEWb. 2
u. imho, Falk-Torp u. trarl I

Xaclitr., Feist Got. Wb. 2 378f., sowie die Angaben unter den genannten

Schlagworten.

trei- „drei'
£

,
Xom. m. trejes, n. tri, f. tis(o)rcs (diss. aus *tris(o)rvs).

Ai. trdynh m., in (ved.), trini n., tisrdh f.
;
av. drago in., dri n., tisni f.

;

arm. erek (gen. eri-e, instr. eri-vk); gr. tq£i± (gort. tgtsz), rgia; alb. tri7, fem.

tri (ursprgl. n. *tri, G. Meyer Alb. Wb. 435, Pedersen KZ. 34, 291); toch. tri

;

lat. tries, tria (*irl in tri-yinUx), osk. Iris „tres
££

,
urnbr. trif acc., trila n.;

air. tri, tri, fem. tebir, teora (s. zuletzt Pokorny KZ. 47, ItiOf.j; eymr. tri,

f. teir; got. *preis (acc. prins), n. prijtt, aisl. prir
,
ahd. dri usw. (siehe zum

Germ, van Helten IF. 18, 93 f.)
;

lit. tri/.s, lett. tris, apr. tris (n. *tri in lit.

try-Idea „13
£
'): aksl. Injc, trije

,
n. tri.

Zsform *tri-

:

z. B. ai. tripdd-, gr. rntTzov;, lat. tripes, ags. prifite
,

lit. tri-

kbjis „dreifiitlig £

,
arm. cre-am .,drei Jahre alt

££

,
gall, triyarauns ,mit drei

Kranichen" (weiteres Kelt. beiFick II 4
137), aks. tn-zalz ,.Dreizack” u. dgl.;

zu auf idg. *trei- weisenden Zs. s. Brugmann Distrib. 65 ff.

Ordinale
;
gr. to/to? (aber iiber TqXto-, -rgiiy in EX., ai. Tritd-h

,
av. Qrita-

EX. s. u. trihto-
;
horn, ro/raro? erw. wie t/jdoju-axo^; lesb. reoro? aus *tgaoc,

s. zuletzt Giintert IF. 27, 59:; ai. trtiya-h (diss. fiir *fritl-), av. Oritya-, ap.

&ritiya- oder -tiya, lat. teitius, umbr. tertin „tertis“. terti „tertium ££
(aus

*tritio-), cymr. trydydd, got. pridja
,
ahd. dritto ussv., lit. trecias

,
lett. treiais

(
tre

-

statt tri- nach *trines'! ebenso ;), aksl. tretijt; apr. tirtis, tirts (nacli

kettwirts „quartus“? Balt, trlt- noch in lit. tritainis „Drittel"); arm. erir,

errord; ir. tries (in Zs. tress-) aus *tristi-, vgl. lat. testis „Zeuge ££ aus *trisf-,

osk. tristaanientud „testamento“ (Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.).

Idg. *tris „dreimal" ; ai. trip, av. dr is, gr. to/?, lat. ter (bei Plaut. noch

tern, aus *tris, Skutsch BB. 23, 102), air. fo-thri „dreimaL (Zupitza

DLZ. 1908, 24); erw. av. drtzvat „dreimal££

,
aisl. prysuar

,
jrisaar, ahd.

driror, ags. driua, drcoiva ,
prioica ds. (siehe zum Ausgang zuletzt Loewe

KZ. 47, 98 und zu *duuu ; ein wo-Suffix auch in av. prism- n. „Drittel“

und gr. dgior ,,Feigenblatt“ aus *iQiofov (Sommer GrLtst. 57 f., Bgm. II 2
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1,200; nicht besser fiber itgiov Charpentier KZ. 40, 475); dazu *tris-no-

in gr. Spiral „Dreizack" (Sommer GrLtst. 54ff., Kretschmer BPhW. 1906,

55, Bgm. Distrib. 32; anders, aber nicht iiberzeugend Ehrlich Unt. 140 If.,

Charpentier KZ. 40, 475), lat. term ,.je drei" (daneben trini bei Pluralia-

tantum, parallel mit bint, s. u. thiou). aisl. prennr „dreifach“, premier

„drei" (bei Kollektiven).

Mg. *lrew-, troio- Kollektiv : ai. trayd- „dreifach“, traya-m „Dreiheit“;

lit. trefi, f. trijos „drei“ (bei Pluralsubstantiven) : lett. treji, f. trejas ds.;

aksl. troji m. pi. (s. Bgm. Distrib. 22, Grdr. II 2
2, 76f.); auch air. treod(a)e

„dreifach" beruht auf *treiodio- (Pokorny aaO.).

Ygl. bes. Bgm. II 2
2, Ilf.. 53 f., 64, 76, 78. Trautmann Bsl. Wb. 327f.

treip- ??

Aisl. prlfu st. V. ,.greifen“, refl. „Portschritte machen, gedeihen", preifa
,

-ada „greifen, anfassen", prifla „umhertappen“ und lit. triepiu, triepti „be-

schmieren", lett. traipit .,tropfeln, besprengen, beflecken, schmieren,

streichen", traipeklis „Flecken, Schmutzflecken“ (Lewy IP. 32, 159 zw.)

weifi ich in der Bed. nicht zu vermitteln; iiber lit. trypti „trampeln“ siehe

vielmehr u. trep- „trippeln“.

treisti- oder trlsti- etwa „trotzig, finster gelaunt“.

Lat. trlstis „finster gelaunt, traurig (in einer Art Grimm und Trotz gegen

das Unangenehme sich aufiernd); widerlich oder herbe von Geschmack";

ahd. dristi, as. thrlsti, ags. prlste „dreist‘. Pedersen IF. 5, 56, siehe auch

Osthoif Par. I 163 a (gegen dessen Yergleich von trlstis m. dQijuvg s. aber

u. der- „schinden“), Vf. LEWb. 2
s. v.; weder ags. prastan (s. u. *terck-

„drehen“) noch aisl. prysta „hart, driicken, pressen“ (Lit. bei Osthoff aaO.)

sind anzuschliefien.

treu- „gedeihen", erw. treu-s-.

Av. Pf. 3. sg. med. tuttrmje (d. i. tu&rnwe)
„bat aufgezogen, unterhalten",

Praes.-St. Oraois- (Oraosta) „zur Reife, Yollendung, Yollkommenheit ge-

langen oder bringen", DraoUi- „(Reife) Yollendung, Ende“;

ahd. triuuit (alem. t- fur p-) „excellet, pollet, floret
1
'; trotowen (*praujan)

..pubescere, crescere", mhd. uf gedrouiven „aufgewachsen, erwachsen"; aisl.

pronst „zunehmen, gedeihen, reifen" (*proivdn) ,
mhd. druo f. „Frucht“,

alternhd. druhcn, truhen gedeihen, zunehmen", schweiz. triiehen ds.; aisl.

prudr „Kraft, Starke' -

,
prtidogr

,
kraftig ', ags. pryp „Kraft, Starke" (nicht

besser zu tuer- „fassen“); aisl. prosier
(
*trusko-) „(reif, vollwiichsig) kraftig",

proski Reife, Volljiihrigkeit", proskast „volljahrig, mannbar werden".

Ob von der s-Erw. mit Abtonungsdehnstufe *tro[u\s- hierher ahd. druos,

driiosi ,,Druse, Beule, Geschwulst" '!

Vgl. J. Schmidt KZ. 26, 7, Trautmann ZfdWtf. 7, 1 70 f
. ,

Grm. Ltg. 22,

Liden IF. 19, 324f., Persson Beitr. 315a 4; aber aksl. trava „Gras, Kraut",

nuttoca witruti „iokfuv“ (J. Schmidt aaO., Persson Beitr. 777a l) gehoren

zu truti „aufzehren", s. *ter(eu)- „reiben".
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trend- „quetschen, stoBen, drticken", wohl Erw. zu ter-, tereu- „reiben“.

Alb. tret) „verschneide“ („*zersto8e, zerquetsche die Hoden", G. Meyer

Alb. Wb. 435) = lat. trudo, -ere „stofien
)
fortstoBen, drangen" (trttdis „eisen-

beschlagene Stange zum FortstoBen") = got. uspriutan „beschwerlich

fallen", aisl. prjbta „mangeln“, ags. (
a-)preotan unpers. „ermfiden, fiber-

driissig werden", ahd. («»•-, hi-) drio^an „bedrangen, belastigen", nhd.

vcrdriefien; aisl. prjotr „widerspenstiger Mensch" (nicht zu prutinn „ge-

schwollen", s. u. *stereu- „starren“), ahd. urdrio3 „VerdruB“; aisl. praut

f. „Kraftprobe, Bedrangnis", ags. preat m. „Gedrange, Gewalttatigkeit,

Drohung", mhd. dr07, „YerdruB, Last, Beschwerde" (= slay, tntdi) ; ags.

preatian „drangen, qualen, schelten, drohen";

ags. prietan „ermfiden (tr.), drangen", aisl. preyta „Kraft aufwenden,

aushalten, ermiiden (tr. und intr.)“ (= slav. truzdq, truditi); aksl. truth

„Miihe, Anstrengung, Miihsal", truzdq, truditi „beschweren, qualen" (in der

Bed. nicht genau sich deckende ^-Formen bei Bruckner KZ. 42, 366),

z. B. Fick I 4 447, III 4 194, Pedersen KG. I 160 (fiber aisl. prutinn, ags.

strutian, nhd. straits, ir. trot s. u. ster(eu)- „starren", fiber got. prutsfill unter

*trudes- „Aussatz“).

Aus dem Kelt, wahrscheinlich air. tromm, cymr. trwm, corn, from, bret.

troim „schwer“ als *trud-smos „*drfickend“ (Fick II 4 139, Pedersen

KG. I 362; Zup. KZ. 36, 243 verglich es mit serb. trom „schwerfallig,

trage", das aber nach Strekelj AfslPh. 27,69 ein Ptc. *tbro>m zu slav.

turn ist, „gedrfickt = schwerfallig" und mit ags. prymm „Macht“, prymlic

„machtig", as. thrim „schwerer Kummer (?)“, ffir die aber eine Gdbed.

„schwer“ oder „drfickend“ nicht feststeht, freilich auch die Anklange u. *trem-

„trippeln“ nichts abwerfen). Auf trend- oder das einfachere t(e)reu- be-

ziehbar sind aisl. prysta, ahd. drustit, ags. gepryscan (s. u. tereu-), auch ags.

prysman „erdrficken, ersticken", mnd. drussemen „erdrosseln, erdrficken".

treq- gleiehbed. mit tragh-, tregh- „ziehen, laufen" (s. d.).

Aksl. trilcz „Lauf“, tnkaljati „walzen“, skr. Iread „laufen“, trakdnac

(Jokl IF. 27, 304 a 1) „Spur“ (vgl. zur Bed. trdg ds. unter tragh-), bulg.

Hrca „laufe“, tmlcalo „Rad, Kreis";

mir. trice, nir. trie [cc aus lent) „rasch“ (Zupitza KZ. 36, 239).

Eine Yariante auf Palatal *trek- vielleicht in av. udaro-drqsa- „auf dem
Bauch sich bewegend, kriechend, von Schlangen", das Bthl. Wb. 387 als

*thrckh- mit gr. tqe-/jo, fut. ItgiCu) vergleichen will; doch wird letzteres

besser wegen air. droch „Rad“ = gr. tooyog auf eine Wzf. dhregh- bezogen.

treg- etwa „alle Krafte anstrengen; Kraft, Andrang, Kampf; standhaft,

fest", vielleicht als „sich strecken, steif wogegen stemmen" zu st(e)reg- :

star- „starren“.

Gr. zgayg ' nemjyvta Hes. (?); air. tren „tapfer, stark" (Gdf. trelcs-no

woraus wohl trotz Pedersen KG. I 296 auch cymr. tren „impetuous,

strenuous", subst. „force, rapidity" entlehnt ist, Komp. Sup. air. tressa,

tressam

,

cymr. trech, trechaf-, air. tress (*trelcso-) „Kampf“; aisl. prefer m.,

prek n. „Stiirke, Kraft, Tapferkeit", prekinn „ausdauernd“, preka, -ada

„drangen, drficken", ags. prccc m. „ Andrang, Gewalt, Ermfidung"‘ gejrrcec

W a 1 d e , Etymologiaches Worterbuch. I. 49
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n. ..Driingcn, Macht, Gewalt“, pram f. ,.Druck, Andrang, Gewalt“, as.

wapan-tlireki f. ,,Waffentuchtigkeit££

, mod-thraka f. „Kummer,:

;
reduktions-

stufig *pruhtu- in aisl. prottr m. „Kraft, Ausdauer ags. proht m. „An-

strengung, Miihsal", proht ,,bedriickend £
'.

Ygl. Zup. G. 21 7, Pick III 4 189, Palk-Torp u. idrcet, Persson Beitr. 432. —
In der Bed. ferner liegt Endzelin’s KZ. 44, 57 Yergleick der kelt. Sippe

mit lett. treJcus ,,feist, gemastet".

1. trep- „trippeln, trampeln, treten".

Ai. trpra-h, trpdla-h „hastig“ (wohl aus „trippelnd £
')

;
gr. tqoljieco „keltere"

(„trete die Trauben aus“), arganog, hom. maonog „FuBsteig£:
(a- „copu-

lativum“, eig. ,,ausgetretener Weg££

), tqojieovto' Inmovv Hes., Oivorgonoi

(Fick BB. 28, 1 06 f.) „Gottheiten des Weinbaues"; alb. (Jokl SBAkWien
168 I 85f.) *trip = gr. rgan- in s-tip, s-tiip „zertrete, zerstoBe, zerquetsche •,

per-t(j)up ,.kaue“, s-trip, zdrilp „steige herab -

; lat. trepidus ,,trippelnd (vor

Geschaftigkeit oder Furcht), hastig, unruhig, angstlich", trepido, -are

„trippeln, aus Geschaftigkeit oder Furcht" (s. Yf. LEWb. 2
s. y.; nicht nach

Thurneysen KZ. 32, 563 a 2 zu ai. drpyati ,,wird toll, ist ausgelassen")

;

ags. prafian „driicken, drangen; tadeln“ (ursprgl. ,.*das Pferd durch StoBen

mit den FuBen antreiben"; die Bed. „treiben ££ auch in veraltet engl. throve,

threave „Trift, Herde"), as. thrabon „traben“, mhd. drahen ds. (= russ. tropdth
),

scbwed. mdartl. trav „festgefahrener (ursprgl. ,,*festgetretener‘ ) Schnee auf

Wegen“, travla „(Sehnee) feststampfen“ (daneben wohl durch Kreuzung
mit germ. *trep-, *tremp-, s. u. der- „laufen“, mnd. drampen „trampeln £

-,

ostfries. ndl. drempel, nd. drumpel „Schwelle“, mnd. dorpel „Schwelle ££

u. dgl.
,

s. Fick III 4 191, Falk-Torp u. trampe, terskel); lit. trepscti (3. Pers.

trepsi, alt trepsti
) „mit den FuBen trampeln", trep(l)enti ds., trypseti ds.,

trypiit, trjjpti „trampeln“ (fur *trip-; unrichtige Ankniipfungen auf Grund
einer Wz. trcip- bei Wood Min. 18, 16, Mod. Phil. 6, 443, Falk-Torp u. trivc),

trapineti „mit den FuBen stoBen", apr. trapt „treten ££

,
ertreppa „sie iiber-

treten ££

;

alcsl. trepefo „das Zittern, Beben‘ £

,
trepetati „zittern“, trepati „palpare“,

bulgar. tropam „stampfe, trample, trapple £t

,
trvpot „Getrampel -£

,
russ. tropdiv

. stampfen, trampeln, mit den FuBen treten“, tropa „Pfad; Fiihrte eines

Tieres ££
.

Ygl. Curtius 468, Fick I 4 63 (Vermengung mit trep- ,,wenden£

‘) 447,

III 4 191, Yf. LEWb.2 u. trepidus
,
Trautmann Apr. 450, BslWb. 329.

—

Nicht annehmbare weitere Zshange sucht Wood a x Nr. 311, Min. 20, 102ff;

22, II Iff., s. dagegen Yf. LEWb. 2 u. lorpeo. — Petr. BB. 22, 278f. wollte

zwei versch. Gruppen, „zittern££ und „treten, trippeln" auseinanderhalten,

doch sind auch in trem- beide Bedeutungen vereinigt. — Wie trem- und
tree wohl Erw. von ter- „zappeln£

\

2. trep- „wenden; auch sich vor Scham abwenden“, Praes. *trepo.

Ai. trdpute „schamt sich, wird verlegen", trapd „Scham, Verlegenheit";

gr. tostto), dor. jon. rgdnco „wende u
,

rgonr) „Umkehr“, rgonog „ Wen-
dung", TQomg „Kiel. Grundbalken des Schiifes" (eig. „Wender“, Solmsen
Beitr. 160), tocoudm „wende, verandere", med. r drehe mich um, kehre um“,
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svxgdmjXog „beweglich" (eig. „sich leicht wendend, drehend", nicht besser

als „trippelnd“ zu *trep- „trippeln“; xegnoeegavvog trotz xegncbpeda' tqetul>-

pe§a Hes. nicht „fulmina torquens", sondern zu xegneiv, -eodai als „der

blitzfrohe");

lat. trepit „vertit", wohl auch turpis „haBlich, garstig" (eig. „*wovor

man sich abwendet", Bildung wie got. brills „brauchbar“ ;
-ur- statt -or-

dialektisch? Ernout El. dial. lat. 241; nicht wahrscheinlicher naeh Cuny

Mel. Brunot 75 zu torpeo).

Curtius 468, Fick I 4 63, 447 (aber mit zu trep- „trippeln“ gehorigem).

Stokes KZ. 36, 274 mochte irrig mir. airthren „Spindel“, als *trep-na

anreihen(?). — Gegen Anreihung von dt. strafen, ags. prafian s. u. star-,

strep- „starren“.

Idg. trep- „wenden“ Erw. von ter („reiben“) „drehend reiben, drehen‘?

treb-, trob-, treb- oder trab-, trb- „Balkenbau, Gebaude, Wohnung".

Lat. trabs und trabes, -is „Balken“, taberna „Bude, Wohnraum" (diss.

aus *traberna, Solmsen KZ. 38, 456);

osk. trilbum „domum, aedificium“, trubarakavum „aedificare“
(*treb-);

umbr. tremnu „tabernaculo“, trebeit „versatur" (*treb

-

oder Hreb-)
;
acymr.

treb, ncymr. tref, abret. treb „Wohnung“, ir. treb „Wohnsitz“ (zu scheiden

von abret. treb „Volksabteilung“, trebon „turma“), air. dtfhrub, cymr. didref

,,'Wuste, Einsiedelei", air. atreba „besitzt, wohnt", cymr. athref „Wohnung,
Besitzung", gall. Atrebates etwa „possessores oder SeBhafte";

ags. -prep neben poop, prop „Landgut, Hof, Dorf", afries. tJierp und thorp

„Dorf“, as. thorp, nhd. dorf „Dorf“, aisl. porp „Weiler, kleineres Gehoft",

got. paurp „bebautes Land, Acker" (diese Gruppe von Bugge BB. 3, 112

ferngehalten wegen aisl. porp „Menschenhaufen, Schar", norw. mdartl.

torp auch „Haufe z. B. von Kiihen", aisl. pyrpast ..sich massenhaft zu-

sammendrangen" und nhd. schweiz. Dorf „Zusammenkunft, Besuch"; doch

gehoren diese nord. Worte sicher zu lat. turba, gr. xogfy, desgleichen

schweiz. Dorf, wenn nicht etwa — s. Meringer IP. 18,218 —- aus Wen-
dungen wie „ins Dorf gehn“ entwickelt); aisl. prep n. „Oberboden. Latten-

boden, Galerie, Absatz", prepi m. „erhobte Unterlage" (daneben auch pref

n. ds., von einer Wzvariante auf idg. p, wie vermutlich gr. xgunr}£ — auch

xgd<pi]£ — „Pfahl, Schiffsbord", woriiber nicht einleuchtend Meringer IF.

21, 312); lit. trobci (acc. trobq) „Haus, Gebaude", lett. traba „Gebaude“,
pr. im ON. Troben.

Eine vollere Wzf. terib- in gr. xegapvov, assim. xegepvov PI. „Haus, Woh-
nung"

(
*terob-no -; anders Flensburg [Stud. I 76, s. Uhlenbeck PBrB. 30,

315, mir nicht zuganglich] und vermutlich in aksl. trfom „Turm", russ.

tereim „Turm“, skr. trijem „Halle“ (ware *ter{d)b-mo-) ; kaum aber sind

aksl. tribiti „putzen“, skr. trijebiti „purgare; roden", russ. lercbith „ent-

reifien", tcretm „Rodung“ (usw., s. Mikl. EWb. 354) vom Begriff „roden,

holzen" (: „Holz behauen, Balken", vgl. aksl. trebhniH „delubrum“, treba

„Gotzenbild“ eig. „gottlich verehrter Pflock", Meringer aaO. 2 1 5 ff. 278)

ausgegangen (s. Vf. LEWb. 2
u. trabs zu Meringer IF. 18, 215 ff.), s. eine

wahrscheinlichere Auffassung ( : rotfm) unter ter- „reiben“. Vgl. Fick BB.
1, 171, Wb. I 4 447, II 4

10, 137, III 4 190f., Kretschmer Einl. 118, KZ. 31.

49 '=
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398, Meringer aaO. (will unrichtig auch aksl. trebz „necessarius“, trebe

„opus est“ aus der harten MuB-Arbeit des Rodens deuten), Falk-Torp u.

iorf, trev, Persson Beitr. 1 38 f. Trautmann Bsl. Wb. 330. —
Cech. tram „Balken“ nicht nach Petr BB. 21,211 als *trob-mo- hierher,

sondern Lw, aus nhd. dram
,

tram. — Verfehlt Siitterlin IF. 25, 65 (: lat.

tribus).

trem- „trippeln, trampeln“ und „zittern“ (dieselbe Doppelbed. bei trep-).

Gr. rqe/luil) „zittere
!£ (= lat.tremo, alb. trem)

;
drgepag, aioiim ,,unbeweg-

lich, ruhig ‘, dioEuqg „furchtlos“, roouog „das Zittern“, rgopeco „zittere“,

rgopegog ,.furchtsam££

,
redupl. TEToeunivaj „schaudere ££ (aber ragpoaoco ,,er-

schrecke", Persson Beitr. 572a 1, ist wegen der Vokalstellung wohl fern-

zuhalten; s. Debrunner IF. 21, 243);

alb. tosk. tramp, geg. trem „ich schrecke£
- (G. Meyer BB. 8, 187, Alb.

Wb. 436, Alb. St. Ill 65, Treimer ZfromPh. 38, 402); lat. tremo
,
-ere ,,zittern

£
',

tremor ,,das Zittern £

‘, tremulus „zitternd umbr. tremitu „tremefacito“

;

got. pramstei „Heuschrecke£< (Holthausen PBrB. 11,554; idg. *trems wie

in aksl. tresq
,
Yerquickung von trem- und tres-), as. thrimman st. Y. ,,springen,

hiipfen'-, aisl. pramma „trampeln, sebwer gehn“, mnd. drammen „larmen,

heftig drangen", dtatn „Larm, Bedrangnis, GetiimmeP (: lett. trend, Bugge
BB. 3, 121, Falk-Torp u. trampe

;
-mm- Intensivgemination ? oder aus -ms-'!)-,

lit. tnmstu tnmti
,
nnsitrimti .,evzittern ‘, tremiu, tremiau, tremti „nieder-

stoBen; verbannen, austreiben“, sutranunti „leise anstoBen

1

', lett. tremjn
,
tremt

.wegjagen ', trams „schreckhaft (von Pferden)“, tramigs „scheu, schiichtern",

ramdu, -dyt ,.scheuchen, jagen<£

,
trimda „Larm, namentlich mit den FiiBen

gemachter ££

,
trimdindf „trampeln“ ; klr. tremeu

,
tremfity .,zittern, beben“;

aksl. trqsa, trqsti ..schiitteln, erschuttern ££

,
se „zittern

££

,
trasz .peioudg 1

(slav.

*trems-, *troms-, s. o.).

Ygl. Fick KZ. 19, 262, Persson u. ter- „zappeln ££

,
woraus *trem- und

*tres- erweitert sind. Trautmann Bsl. Wb. 329 f.

1. trenq- „stoBen (auch drohnend), zusammendrangen, bedrangen££

,
s. auch

trenq- „waschen, baden“.

Av. draxtanqm g. pi. „der zsgedrangten, enggeschlossenen [Schlacht-

reihen] ££
(in der Bed. engstens zum Germ, stimmend, Btbl. ZfdWtf. 4, 252,

Wb. 801).

Lat. truncus „(abgestoGener) Baumstamm ohne Aste, Rumpf“, Adj. (nach

Niedermann YJb . 1912, 1 330 erst durch Riickbildung aus truncaret) „ver-

stummelt. der Aste oder Glieder beraubt", trunco, -are „verstummeln, ab-,

niederhauen££
(verfehlt iiber truncus v. Bradke ZdmG. 40, 352 und Sutter-

lin IF. 27, 127); cymr. trwch „verstummelt££ (Stokes Arch. Cambr. 1873, 11;

IF. 2, 172, Fick II 4 136 unter einer Gdf. *trolrno-, die nur bei Diss. aus

*tronk-no- ertraglich ware; wohl aus '*tronk-so- und ein Parallelfall zu

cymr. troclii „baden“ (wohl aus *tronks-, s. * trenq- „waschen££

); vielleicht

(„es drangt mich,£

) air. di-fo-tracc- „wiinschen££
(z. B. d-a-du-th raccar „ich

wiinsche es££

, Inf. dfithradd; Lautbestimmung unklar, s. Pedersen KG. II

653 f.); wahrscheinlich (als „abgedrangt werden££

) air. mir. treicim „ver-
Iasse, weiche“ (z. B. 1. sg. Fut. noco-trecmb. Inf. trecud), cymr. trenq

i

„ver-
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gehn, sterben", tranc „Abschied, Tod, Ende" (Zupitza KZ. 36, 56, Peder-

sen KG. II 338, 654);

got. preihan „drangen“ (aus urg. *preny/>, *prin%o
;
durch Ablautentgleisung

prdih, prathans
;
faihu-praihna (Dat. Sg.) „Reichtum“ ; ob in andern germ.

Sprachen durch denselben Yorgang ahd. clrigil „Diener“, s. u. tragh- „ziehen“?

und as. thregian
,
mnd. ndl. dreigen „drohen“? Ein westgerm. *prlh- = got.

preih- sicher in mhd. dr the „Stecknadel, Handgerat des Flechtens undWebens“;

diese Gruppe nicht besser nach Wood Mod. Phil. 5, 267 aus einer zu lat.

trl-vi usw. gehorigen idg. Wzf. *trei-k-), mit gramm. Wechsel aisl. pryngua,

prqng „driicken, drangen, pressen" (fiir *pringa wohl nach dem Adj. prqngr

„eng“ aus *prangu-, siehe Zup. G. 70 f.), as. thringan, ags. pringan st. Y.

„driicken, drangen; sich drangen", ahd. dringan „dringen, drangen" (mhd.

dringen auch „flechten, weben“, s. o. drthe und vgl. u. *terek- „drehen“);

Kaus. aisl. prfingua „drangen, zwingen, in die Klemme bringen“, mhd.
drengen „drangen“; aisl. prqngr „eng‘ (= lit. trankus), mhd. drange, gedrange

Adv. „eng '; aisl. prqng
,

g. -var f. „Gedrange, Enge“, ags. prang m. „Ge-
drange, gedrangte Schar“, mhd. dranc ,,Drang‘‘, ahd. drangen „drangen“

(= lit. trankaii)

;

aisl. prdita, pratta „streiten, sich zanken, bestreiten“
(
*pran/atjan ;

Hellquist Arkfnf. 11, 348f., Zup. KZ. 36, 56); aisl. pfcell ,,Knecht, Un-
freier { usw. (s. u. tragh- „ziehen“)- Aus einem germ. *pmnga- „zu-

sammengedrangte Schar “ stammt ngr. bgovyyoq, spatlat. drungus

,

s. Loewe
KZ. 39, 274 ff.

Lit. trenkiu, trenkli ,.heftig, drohnend stoBen“, Frequ. trankaii, -yti (— ahd.

drangon
),

ttranka „Anstofi“, tranksmas „Gedriinge, Gedrohne“, trankits

„holperig“ (eig.
, y
stoflend“; = aisl. prqngr)-, trenkii, trinkti „(behaartes)

waschen' -

(s. auch *trenq- „waschen“), tr'mkis „Ansto8‘ :

,
tnnka „Haubloek“,

tr'mkiu, -Hi „dr6hnen“; lett. triecn, tnekt „zerstoBen, zerquetschen; weg-
jagen“; tnecinat „erschiittern“, truoksnis „Larm, Gepolter"; apr. pertrinktan

„verstockt“.

Ygl. Zup. G. 70f. m. Lit., Yf. LEWb.

2

u. truncus
,
Berneker 229 f. (An-

lautdublette in slov. drqkati „stoBen, stampfen, quetschen“, aksl. udrociti

,
,niederdriicken, qualen“,?). Trautmann Bsl. Wb. 328 f. Als Wzf. mit ausl. t

zieht Zup. KZ. 36, 56 cech. trontiti, poln. trade ,,sto8en“, natrqt ,,Andrang“

in Kechnung.

2. trenq- „waschen, baden“.

Ir. fothrucud
,
baden“, bret. gozconquet ds.

(*tronk-), cymr. trochi „mer-

gere, balneare ‘ (-ch- wohl aus -nk-s-)-, lit.trenkii, trinkti ,.behaartes waschen".

Fick II 4 139, Pedersen KG. I 124. Letzterer versucht Yermittlung mit der

unter ster- ..unreine Fliissigkeit" behandelten Wzf.
(
s)trenk

-

(man beachte

aber die Gutturalverschiedenheit
!)

yon cymr. tnvnc „Urin“ usw.: ,,Urin als

Waschmittel", wofur sich immerhin die Ahnlichkeit yon leu- „Schmutz,

beschmutzen" und lou- „waschen“ als Parallele anfiihren liefie; yiel wahr-

scheinlicher zu lit. trenkti „drohnend sto8en“ usw. (s. trenq- „sto8en“; ygl.

akslav. pn>rati „schlagen, bes. mit dem Bleuel schlagen, waschen"), wobei

lit. trinkti wohl auf jeden Fall zu verbleiben hat.
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trenk-?? „faulen, ranz werden". —
Lit. trestii, tresau, tresti „trocken faulen, verwesen"; isl. Juror „faul,

ranzig", norw. traa ds., aga. proh „ranzig" {prolb „Neid, MiBgunst", Bed.

wie lat. rancor
),

germ. *pranya-. Fick III 4 190, Falk-Torp u. traa I. Aller-

dings hat lit. tresti nur im Pras. Nasalinfix. Sind die Formen ohne Infix

Neubildungen? Ygl. Buga Kalba ir. a. 155, 167, 294.

tres-, ters- (**teres-) „zittern".

Ai. trasati „zittert" (= gr. zqeoj), trasta-h „zitternd“ (= gr. a-zgeozog),

Kaua. trasayati ,,macht erzittern"; av. tarsta- (ar. *trsta „furchtsam"), t,rra-

saiti
,

ap. tarsatiy „ffirchtet" {*trs-[s]kd = lit. trim
; a. zuletzt Trautmann

KZ. 46, 240), Kaua. av. prarahayeiti ,.versetzt in Sehrecken"; vielleicht arm.

erer „Erschfitterung, Beben, Zittern" (*tres-ri-, Bugge Beitr. 13; Hfibsch-

mann Arm. Gr. I 443 f. zieht redupl. er-er vor). Lat. terreo, -ere „in Scbrecken
versetzen, scbrecken", terror „Schrecken“, umbr. tursitu „terreto, fugato".

Gr. zgsco (aor. horn. zgeooai) „zittere, fliehe", k'zegoev • icpojjrjosv Hes., aroso-

rog ,.unerach rock err', zgrjgog {*zgaogog), zgrjgrov „furchtsam, fliichtig" (ver-

achieden von toygov ' Harpoon . . . zayv Hea., daa mit drgaXeog zu *tuer-

„drehen“, a. Boiaacq s. v.
;
unrichtig Bgm. IF. 19, 382);

mir. tarrack ..furchtsam 1
'

(*trs-ako-, Fick II 4 123); ags. press „Franse“
(vgl. ai. trasana-m „eine bewegliche, zitternde Yerzierung", Fick III 4 191,

wo aucb fiber das unverwandte got. prasabalpei ,,Streitsucht")

;

lit. trisii ,,zittere“ (*trs-[s]fco
; Zubaty AfalPh. 16, 404 Anm.), lett. tri-

sas f. pi. ..Zittern", triset zittern, beben" (Endzelin BB. 29, 183) vielleicht

lit. tresiii, tresiaii
,

trSsti „laufig sein" (Cbarpentier KZ. 40, 475, Trautmann
BslWb. 329 zw.i. Uber aksl. trgsq s. u. trem-.

Ygl. im allgem. Curtius 225, Fick I 4
61, 444 und fiber die Beziehung

zu ter- {trem-, trey-) ,,zappeln, zittern" Persaon an den dort gen. Stellen.

tri ato-, trito- und wohl auch trito- „nasaea Element".

Air. triath
,
gen. trethan „Meer“ (urkelt. *triaton-); gr. Tgtzcov, Sohn des

Poseidon oder Nereus und der Afirpi-zgizy, aucb FluBname, Tgizcovig „See
in Libyen, dessen Nymphe, Beiname der Athene", Tglzoyeveia „Beiname
der Athene" (obwohl an sich auch als Tgizoyeveia „am 3. Tage geboren"
mit metr. Dehnung des t deutbar, Schulze Qu. ep. 177f.).

Aber fernzuhalten sind die arischen Namen Trita-h ,.ein Gott des Meeres
und der Gewasser" (zu dieser Geltung vielleicht erst durch das Beiwort
aptya-, das selber wieder Volksetymologie ffir *atpya-, gekommen), av.

Graetaona (*traiiavana-; Sohn des apwya = ai. *dtpya-), die wohl auf
einem ':

tri-ta cana- „der dreifach starke" beruhen (ai. Trita als Kurzform).

Ygl. Windisch PBrB. 4, 268, Osthoff MU. IY 195, Fick I 4
63, II 4 137,

Bthl. IF. 1, 180f.
; 23, 82 ff.. zw. Airan. Wb. s. v., Meringer IF. 18, 233,

Bgm. II 2
1, 298, Pedersen KG. I 132, 179, Wackernagel GGN. 1909, 61.

tris- .,Pfianzenstengel, Rebe“?
Sommer Gr. Ltst. 57 verbindet gr. ffgivia

1 apnelog iv Kgrpcy als *zgihvia,
*trisnia mit der Gruppe (G. Meyer Wb. 437, Pedersen IF. 5, 55) alb. trise
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„Pfropfreis, ScboBling", skr. trs „Weinrebe, Rohr<:
(trsje „Weinberg‘), cech.

trs ,,Stock der Pflanze“, vinny trs „Weinstock“, slov. ters „Weinstock“ (slav.

Hrbso-
;
Palatalisation aus *tricho- ist nicht moglieh, ergabe westsl. *trs ; die

furs Alb. mogliche Gdf. *lrso ware furs Slav, ausgeschlossen
;
nicht annehm-

bare Gruppierungen bei Charpentier KZ. 40. 475).

trozdos (und trzdos??) „Drosselu ; im Lit. und Lett, mit anl. s- (alte

Doppelform oder junge Assimilation an das ini. -sd- ?) ;
im Germ,

auch Formen mit M-Vokalismus (s. u.); im Ausgange auch Guttural-

statt Dentalformans.

Lit. strdzdas, lett. strazds „Drosselu ; apr. (ohne anl. s-) tresde ds. (viel-

leieht aus *trazde- Trautmann Bsl. Wb. 327); russ. drosdz, skr. druzd usw.

„Drossel“ (t- zu d- durch Assimilation an das ini. -d-
;
Solmsen KZ. 37, 579,

IF. 13, 13Sf.), woneben mbg. drozgz ds., slov. drozg, skr. drozak, -zga (und

mit q vielleicht slov. drsc, serb.-cakav. drsc ds., wenn diese nicht zu slov.

dfskati „schnarren“ gehoren oder danach umgebildet sind; s. zu den slav.

Formen bes. Berneker 227 f., auch Scheftelowitz IF. 33, 156); nir. trilid,

druid „Star“
(*trosdi-), corn, troet ds. (ncorn. trojan), mit Umlaut bret.

tred, dred, cymr. drudw-en, drudivy ds. (vgl. zu den kelt. Formen Fick II 4

139, Pedersen KG. I 385, 495, II 16; das mittlere d im Brit. — woriiber

friiher anders Vf. KZ. 34, 536, abgelebnt von Zupitza KZ. 36, 233 — sucht

Pedersen KG. I 113 als regelrechte Entsprechung von idg. -dd(h)- zu fassen,

was auch nicht angeht; dem Ir. genugt nicht Scheftelowitz IF. 33, 162

Gdf. *truth- ; ozgovdog
;
nach Pokorny — brieflich —- sind die britischen

Formen entweder durch ein ir, Lw. heeinfiuht oder aus dem Irischen entlehnt,

die cymrischen aufierdem volksetymologisch nach drud „toll
£ umgestaltet)

;

daneben bret. drask(l
),

cymr. tresglen „Drossel“ (s. Scheftelowitz IF. 33, 156);

aisl. prqstr
(
*prastu-z

,

vgl. zum %-St. cymr. drudw-), norw. frost, mdartl. trast
,

schwed. trast „Drossel“; daneben (vgl. viber die germ. Formen bes. Kluge
u. Drossel, Suolahti Yogeln. 52 ff. und Hoops Reallex. d. germ. Altertums-

kunde u. Drossel) mhd. drostel, ae. prostle „Drossel“ (}>rustalo(n); -ru- kaum
aus idg. r, s. u.): weiter and. throsla, mnd. drbsscle, drbslc, heute westfal.

drassel, mecklenbg. draussel (and. tlirbsla nach Hoops nicht aus *pramstalo,

sondern Umbildung nach and. *0sla = ae. osle, ahd. amsala „Amsel u
); mit

Gutturalsuffix und w-Yokalismus ahd. droscafla)
(
*pruskb \ droscha

(
*prausko

),

ags. pryscc
(prUskjon

)

u. dgl. (wie auch mhd. drostel aus *praustalo). DaB
die Formen mit urgerm. au und u durch Ablautneubildung zu den Formen
mit u(o) sich gesellt hatten, die ihrerseits zur Not aus idg r erklarbar waren,
ist nicht glaubhaft; es scheint vielmehr ein Yerwandter der Schallsippe von
lat. trueilare „zwischen“, gr. tqv'Qo), otqv£co „girre, turtle”, zQvywv „Turtel-

taube”, poln. trukac ds., mbret. trous „Larm“ (s. Scheftelowitz IF. 33, 162 f.)

die Entwicklung gekreuzt zu haben. Auch gr. ozgovdog, azoov&og „Sperling,

kleiner Yogel iiberhaupt” (siehe dazu bes. Solmsen IF. 13, 138f. m. Lit.,

Robert Noms des oiseaux 26ff., Boisacq s. v., Scheftelowitz aaO.) sichert fiir

den idg. Drosselnamen keine Nebenformen mit ?«-Diphthong: die Bed.
weicht ab, und wenn auch & als Deminutivformans (vgl. ogvi-d-) an Stelle

von idg. d getreten sein und der Wandel von *ozQova-dog zu ozgov&og
durch Diss. gerechtfertigt werden konnte, ist doch das gr. Wort besser
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femzuhalten und eher als „Piepser“ in die Schallgruppe von (g)tqv'Q(o

einzureihen (Scheftelowitz).

Auf ein mit idg. Hrozdos ablautendes *trzdos fiihrt man lat. turdus

„Drossel“ zuriick (s. Yf. LEWb. 2
s. v.

;
die Yerdumpfung von urlat. *tor\s\dos

zu turdus halt Emout El. dial. lat. 6 2 fur mundartlich, docb konnte auch
*torzdos, *tordos, *tr>rdos, turdus der Entwicklungsgang gewesen sein); so

unzweifelhaft die Zugehorigkeit des Wortes ist, ist doch jene Gdf. Hrzdos
unsicher, da sie durch die germ. m-Formen nicht mehr zu stiitzen ist

vielleicht ist *trozdos erst nach dem Yorlaufer von sturnus ,,Star“ zu urlat.

*torzdos umgestellt.

tlber das mit Unrecht mit turdus verglichene ai. tardd-h s. Uhlenbeck
AiWb. s. v.

trudes- „Aussatz“.

Air. i(rose „Aussatz“ trUds-ko-); got. pmts-fill (wohl u) n. „Aussatz“,

pruts-fdls „aussatzig“, ags. prustfell (fur *pruts-) „Aussatz“, Stokes KZ. 31,

234. Weitere Beziehungen unklar; man vergleicht aisl. prutinn ,.geschwol-

len“ (s. ster(eu-) „starren“) oder zovco „reibe auf“, lit. truneti „modern“
(s. ter(eu)- „reiben“, Gdbed. dann etwa „kratzig“) oder (bzw. und) lat.

trudo usw. (s. *treud-), s. Persson BB. 19,268, Ostholf Par. I 354 a, Jo-
hansson IF. 14, 320, Uhlenbeck PBrB. 30, 316, Wood a* Nr. 300, Yf. LEWb. 2

u. trudo, Feist Got. Wb. 281, Falk-Torp u. truine
,
Pedersen KG. I 77, 160.

trus- „Schilfrohr“.

Sommer Gr. Ltst. 60 f. (Lit.) vergleicht gr. $qvov „Binse“ als *tgvhov (?)

' trusom mit abg. trhstb, skr. trst, trska usw. „Schilfrohr“, lit. tr(i)usis ds.,

struste, stmst'is, srustls „Rohrspan oder Baststreifen“, slav. Uzslb nicht nach
Charpentier KZ. 40, 474 f. aus idg. trsti-). Unsicher, da Binse und Schilf

zwei weit verschiedene Dinge sind. Trautmann Bsl. Wb. 330, Buga Kalba
ir. s. 287 f.



<la- oder de- .,fliissig, flieBen
1

.

Ai. dil-na- n. „die beim Elefanten zur Brunstzeit aus den Schlafen

quellende Fliissigkeit da-nn- n. f. ,.jede triiufelnde Fliisssigkeit. Tropfen,

Tau", av. da-nu- f. ,,FluB, Strom", osset. don „Wasser, FluB"; mit For-

mans -mo- arm. tamuk „feucht, benetzt", tamkanam „vygcdvco, madefio'- und
vermutlich gr. drjjuog (urgr. d oder >j ?) .,Fett, Schmer von Tieren und
Menschen", womit alb. Sjame „Fett, Speck, Talg" in noch nicht geklarter

Weise zusammenhangt; das Fett kann als das beim Braten fliissig werdende
benannt sein (vgl. aksl. loj „adeps" : lijnti ,,gieBen •). Hierher auch kelt.

Ddnuvius „Donau“. Liden Arm. St. 73 f. m. Lit. M. Forster ZfslavPh. I 1 ff.

da[i]- : dl- und da- „teilen, zerscbneiden, zerreiBen'

.

Ai. duti, dijati
,
schneidet ab, maht, trennt, teilt

c

,
ptc. dina- (s. u. ddvog),

ditd- (s. u. ddarog). zsges. avn-ttns ,,abgesehnitten", diti-li „das Verteilen",

danam „das Abschneiden", dunam „Verteilung, Teil", data n. „Teil“, datdr-

„Schnitter“, datrdm „zugeteiltes“, dotram n. ,,Sichel“, np. dura „Gehalt",

das „Sichel"
;

ai. dayate
(*doi-etai)

„teilt, nimmt Anteil, hat Mitgefiihl; zer-

stort", dayu ,,Teilnahme, Mitgefiihl'-;

gr. daiofxai med. ,,teile, verteile" (fjxog datexai Horn, a 48 „ist zerrissen,

schneidet mir ins Herz" oder
,
hat Anteilnahme"?) mit wohl nach fut.

datoco und den folgenden Worten bewahrtem < (lautgesetzlich datjxai Konj.

375 „wird zerstort", Schulze KZ. 29, 258, der aber unberechtigt zwei

verschiedene Wz. in den Bed. „teilen" und „zerstiickeln" annimmt), dot's,

-ro?, dairy, daixvg, -vog „Portion, Mahl, Opfer" (: ai. data; dairyjucbv „Gast“
als „dem Mahle beiwohnend"), dairgog „Zerleger“ (: ai. datar-), daixgov

,,Portion" (: ai. datrdm; das ai dieser gr. Worte ist nach dalo/uai, dalvvfu

an Stelle von a oder a getreten, wie im kret. Pf. dsdaio/uai zu dnxsofxai ,

s. u., vgl. auch kret. daToig „Teilung“, Kagnodaiaxal „Yerteiler von Friich-

ten"), daivv/M „bewirte“, wohl auch datjuxov ,Gott, Gottin; Geschick"
(eigentlich „zuteilend; zugeteiltes; andere Deutungen verz. Boisacq 162,

1104; die Mikkolas WuS. 2, 217, als „Schatten eines Verstorbenen" zu av.

daena „inneres Wesen, geistiges Ich, Individualit" ist aufzugeben, da letz-

teres zu ai. adidhet usw., Persson Beitr. 717; liber des Archilochos daljumv

;,darjfiajv‘' s. u. *dens- „hohe Geisteskraft")
; daigm, fut. -fco, aor. -ga „teilen,

zerschneiden, zerstoren" (auf Grund eines „zerschnitten, zerstort",

Schulze KZ. 29,261), a-barogdbialgexog Hes., ddvog n. „Zins, Wucher"
(auf Grund eines Ptc. *do-no-

s

= ai. dind-, vgl. davag oder *davag urotdag.

Kagvoxiot Hes.; Fick I 4 238, 451, Brugmann Grdr. II 2
1, 256, 526; nicht

wahrscheinlicher erwagt letzterer II 2
3, 317 eine Gdf. *dfavog zu kypr.

dvfarm „gebe“ auch gall. arcanto-dan[os] „Monetarius“ als ,,das Silber ver-
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teilend“ hierher, gegen Fick II 4
141), wovon bave[*a]iov ,.Darlehen“, ba-

vuQm Jeihe Geld auf Zinsen". — Curtius 5 230. Mit der Tiefstufe *di-

der Wzf. *dai- reiht sich an anord. ti-na „zerpflucken, einzeln herausnehmen,

die Einzelheiten einer Sache darstellen, ausscheiden, reinigen"; arm. ti,

gen. tioy „Alter, Jahre, Tage, Zeit“ (*di-t oder *dl-te-, -to-, -tn- „Zeit-

abschnitt" (Liden Arm. St. 91 f.) ahd. sit f. (n.) „Zeit, Zeitalter, Jahreszeit,

Festzeit; Tag, Stunde 1
', as. tid

,
pi. tidi f.,- ags. tld f., anord. lid f., pi. -ir

„Zeit, richtiger Zeitpunkt, Stunde“ (Fick I 4 450, Persson Wzerw. 115,

KZ. 33, 287. Liden aaO.; nach letzterem ursprgl. Rons. St. *ti-p- : *tt-3A;

ahd. std n. Isidor alter pi. *tJ-p-is
,
wie der ursprgl. Rons. St. buoh auch als

n. erscheint), s. weiteres Zubehor (z. B. anord. tidr „iiblich, haufig“, ags.

iulan ,,vorfallen‘', anord. tlSa „trachten, streben", mnd. tiden ds.) bei Fick
III 4 160, Falk-Torp u. tid, tidt; mit Formans -men- anord. tlmi, ags. tima,

engl. time ,,Zeit“, nbd. alemann. zJme „Gelegenheit, Zeit“ (Fick, Pers-
son, Liden aaO.; gegen Rluges ZfdtWtf. 8,145 Yerbindung mit lat. dies

s. Vf. LEWb. 2 u. dips und dies; eine Wz. *dei- „sich ausdehnen, erstrecken"

hatte keinen anderweitigen Anhalt, s. u. *del- „es worauf abgesehn haben“\
wozu wieder anord. lima „widerfahren“, ags. getlmian „vorfallen, geschehn“.

Mit Formans -mo-: gr. brjpog, dor. bapos „(Volksabteilung) Yolk, Ge-
biet; in Athen der einzelne Gau“ (Mangold CSt. 6, 403 IF., Persson RZ.
33, 287 ,

air. dam ,.Gefolgschaft, Schar 11

,
nir. ddmh „atribe, family, kindred,

relationship", acymr. dauu „cliens“, ncymr. daw, dawf „Schwiegersohn“
(Fick I 4 451, II 4

142, Pedersen RG. I 48).

Mit Formans -lo- vielleicht aksl. dch „Teil“ (s. u. *del- „spalten“). — Mir.

dal „Frist, Ivredit" bleibt fern (vgl. Fick III 4 215, Falk-Torp u. dvcele). Wohl
nur zufiillig klingt an lit. dailits „zierlicb, hiibsch", ddilinti „glatten“, dai-

t'lde „Runstdrechsler“ (unklar auch fur Prellwitz 2
u. baibalog, Fick RZ.

44, 148; s. noch Berneker 1 94 f ) ;
gehort zu dei- unten S. 772.

Unwahrscheinlich bezieht Patrubany IF. 32, 327 lit. dni-na „Yolkslied“

als „in rhythmische Yerszeilen eingeteiltes" auf unsere Wz. (vielleicht als

„Tanzlied“ zu *deia- „sich schwingen").

Ir. dal
,

cymr. dadl „Yersammlung‘‘ (sei *da-tlo-, Pedersen RG. I 135)

eher nach Fick II 4 140 zu dhe- „setzen“, s. d.

^i-Erweiterung *dap-, d op- ;

ai. dapayati „teiltw
;
gr. bdmco „zerrei6e, zerfleische, zerlege“, mit Intensiv-

redupl. bagba^nm „zerrei£!e, {y,Tt]para) verprasse“ (s. Solmsen IF. 31, 461 ff.,

Persson IF. 35, 213 Anm. 1, Brugmannn-Thumb GrGr. 4 303 Anm. I ; Brug-
mann hatte trtiher, noch Grdr. II 2 3,31, Dissimilation aus *bag-bgdjizco

zu boenoi „reiBe ab, breche“ angenommen), basiavr] „Aufwand, besonders
aus Bewirtung (: daps) erwachsender“, bujiavoq „Verschwender“, banavaco
„wende auf'

1 (daraus lat. dapivo „tisehe auf“), baynlog (Empedokles),
dayurjg „(*versehwenderisch) iippig, reichlich, freigebig“ (zur Bildung
s. Solmsen aaO

,
Persson IF. 35, 214 Anm. 1, Frankel RZ. 42, 236); lat.

daps „(*Portion) Mahl, Schmaus, bes. Opfermahl“, damnum „Aufwand,
Vermogensverminderung 11

,
danmosus „verschwenderisch“ (*dap-no- : basiavt],

Diintzer RZ. 11,68); anord. tafn (*dap-no-) „Opfertier, Opfermahl“; arm.
taun (*dap-ni-) jjFest'

1 (Pedersen RZ. 39, 350, Liden Arm. Stud. 9). —
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Curtius 5 232
f,

Fick I 4
64, 450 (Nicht iiberzeugend iiber die gr. und lat.

Worfce Reichelt KZ. 46, 343.).

Als „opferbares Tier 0
reiht man (ygl. auBer Curtius bes. J. Schmidt

PI. 199) gewohnlich an die auf idg. *dtp-ro- weisende ahd. zebar „Opfer-

tier°, got. tibr ^debgov, Opfergabe 0 (Besserung aus iiberliefertem aibr, s. Liden

Arm. Stud. 8; anders Streitberg Got. Elem. 6 253; von Wood MLN. 21, 39nicht
iiberzeugend mit ai. iblxya- „reich° verglichen), ags. tlfer, fiber „Opfertier,

Opfer“, spatmhd. ungezibere, unzfver
,
nhd. TJngeziefer, eigentlich „unreines,

nicht zum Opfern geeignetes Tier0 (zu den Belegen fiir 7 s. J. Schmidt
und Liden m. Lit.); da eine Wzf. *deip- oder *deip-, die mit dem Yokalis-

mus von da[i\, dap- nicht leicht vereinbar ware, an gr. deinvov „Mahl“
(das von andern, ebenfalls ganz unsicher. mit got. teua „Ordnung° ver-

glichen wird) nur eine fragliche Stiitze findet, waren diese germ. Worte
eher als Tiefstufe dip- zu *da\i]p aufzufassen. Doch trennt sie Liden aaO.
wegen des auf dippa zuriickfiihrbaren arm. tvar „Schafbock, Schafherde,

auch Kalb, Stier, Ochs, Farse, Herde von GroBvieh 0 beachtenswert als

selbstandige Sippe der Bed. „Yieh, Opfertier“ ab.

Aus dem Germ, reihen Fick III 4 155 (1. tab), 164 {tippa), 168 (
tuppa),

Falk-Torp u. taabe, tabe, tap, ttfve, tip, top noch vieles an, was eine Bed.-

Entw. von „zerteilen“ zu „zerreifien, zupfen, kurz betasten, kurze tappische

Bewegungen machen“ u. dgl. voraussetzen wurde; am nachsten der Bed.
von danavav

,
damnum kommt aschw. tappa und tapa (p vielleicht Ver-

mittlung von t und pp aus „ein Ende machen, verlieren w
,

aisl.

tapa ds.; afries. tapia „zupfen“, mengl. tappen (engl. tap
) „leicht schlagen“.

mnd. tappen, tapen (idg. C oder Dehnung in offerer Silbe?) „zupfen, pflucken“.

nd. tappe „Pfote u
; anord. tapr „kaum anriihrend 11

,
isl. tcepta (*tapatjan)

„eben anriihren“, norw. mdartl. tcepta „leicht beriihren, leise treten",

tcepla „tappend beriihren 0
;

norw. mdartl. taap(e
) m., dan. taabe „Tor,

Tropf, tappischer Mensch 0
,
norw. taapen „schwach, kraftlos, untauglich 0

,

tcepe n. „unbedeutendes Ding“, anord. teepiligr „knapp“; dt . Zapfen, ahd.

zapfo, ags. tceppa, schwed. tapp (wohl als „langlich Ausgezogenes 0
;

afries.

tapia n zupfen, reiBen“); mit andern Lahialstufen schwed. mdartl. tail,

tabbe „T6lpel°, tabbet „einfaltig°, ahd. zabalon
,
nhd. zappcln (wohl nicht

zu *dcph

-

„schlagen, stoBen, kneten“, s. Falk-Torp u. taabe und tip N.),

mhd. zaven, zdfen „ziehen (= *reiBen), schmiicken 0
,

isl. ttif „Aufenthalt,

Yerspatung“, mnd. tovcn (*tobian
) „aufhalten, hindern, zogern 0

,
norw.

mdartl. tova, ttfvla „ohne Erfolg arbeiten 0
,
anord. tefja „aufhalten, hindern 0

,

norw. tava „sich ohne Erfolg abmiihen, tappen 0
,
tavla „betasten°.

Daneben germ. Worte mit i und u, unsicher ob auf einen idg. Hinter-

grund weisend (Giintert Abl. 83 setzt u = schwa secundum i : mengl. tippen,

engl. tip „leise anriihren. leise stoBen°, nd. tippen , mhd. zipfen „(in kurzen
Bewegungen) trippeln 0

,
anord. tifazl „trippeln°, mhd. sipf „Zipfel, Spitze 0

(lang Ausgezogenesj, nasaliert mnd. timpe f. „Zipfel, Ende 0
; andrerseits

norw. mdartl. tuppa, nhd. zu]>fen
,
anord. tnppr „Haarschopf, Gipfel0

. ahd.

zopf „Zopf, Haarflechte, Ende eines Dings0 ; mnd. tubbe, tobbe „Zapfen°,
tobben „zupfen, reiBen 0

; siiddt. sbfeln „zogern“ (wie zapfcln).

Eine scheinbare Yariante mit germ, d- (Falk-Torp u. taabe sieht darin,

wie in got. usw. dails „Teil°, eine idg. Wechselform mit dh-\1) in mhd.



tappe, tape „ungehobelter Mensch", nhd. tdppisch, tappen, rahd. tape „Pfote“

(roman. Herkunft vermutet fur diese Jud bei Kluge 8 449;?) mndl. dabben

„kneifen, tappen, patschen" usw.
;
mit u ostfries. dubben, driven „stoBen“

?

nbd. tupfen „leicht beriihren". Doch s. u. dhabh- „staunen".

?-Erweiterung *da-t- (vgl. das Ptc. *ds-to-s) :

gr. Saxeopat „teile'
:

(fut. ddaaea&ai
,

aor. hom. daooao&ai, att. daaaa&ai),

wozu Sao/uog „Teilung", ddopa ,,Anteil". dmrjQiog ,.zerteilend“ (dies eher

von *dd-xgo : ai. da-tar- „Schnitter“), ddaaxog ,,ungeteilt“

;

got. ungatass „ungeregelt“ (= a-daaxog), mndl. getes „sich fugend, passend"

(Fick I 4 451); ahd. ze.Uen „(verteilend> streuen, zerstreut fallen lassen, aus-

breiten", nhd. verzette(l)n
,
wohl aueb anord. tedja „misten" („Mist aus-

breiten' ), tad n. ,,(*ausgebreiteterj Hist", tada „Mistacker, Heu von der

Wiese in der Nahe des Hauses"; abd. sato, zata f.
, ;
Zotte, zusammen-

berabhangende Haare, Faden oder Wolle" (davon saturra „scortum“),

ags. fcettec (it aus „tn-“)
,
Fetzen, Lumpen", an. toturr (statt *tqtturrT)

„Fetzen“; altdan. tothae, alterdan. und dan. mdartl. tfide. taade „verzogern,

hindern". — Fick I 4
64, 451, Persson Wzerw. 33, 115, Falk-Torp u. tad.

Daneben mit «-Vok. anord. toddi „kleines Stuck", boll, todde „Fetzen“,

ahd. zota, zotta ..Haarbiiscbel", nhd. Zotte, Zote-, nbd. zandern, mhd. zoten

„langsam gehn", nbd. sottehi'i
,

ostfries. todden „ziehen, schleppen" u. dgl.

s. Fick III 4 167, Falk-Torp u. t#ve).

s-Erweiterung ih-s oder (wegen des Ai.) d-es :

ai. dasyati „leidet Mangel, verschmachtet", upadasyati ,.geht aus, wird

orschopft";

norw. mdartl. tasa ,,ausfasem‘‘, schwed. mdartl. tasa „Wolle zupfen, Heu
ausbreiten", nd. tasni „pflucken, rupfen", nhd. Zaser, alter Zasel „Faser“,

schwab. zasem ,,Faser", hair, zasel „Bliitenkatzchen", norw. mdartl. tase

m. „schwachlicher Mensch", tasma „ermatten", tasa „entkraftet werden"

;

abl. dan. mdartl. tcese „langsam arbeiten", nd. lasen „schwer arbeiten",

identisch mit norw. dan. tcese ,.entwirren, auffasern, aufzupfen"; vgl. in

ahnlicher Bed. norw. tasse .,leise gehn", taspa ,,langsam und schleppend

gehn", mhd. zaspen „scharren, schleppend gehn", ahd. sascon „rapere"

(eigentlich „schleppen“) = nbd. mdartl. zaschen, zdschcn ,.schleppen, ziehen,

langsam arbeiten", zdschcn f. „eine Schleppe am Kleide ‘ (dazu auch anord.

tasla f. „Tasche", mnd. tasclie
,
ahd. — als nd. Wort oder durch Yermitt-

lung — tasca „Tasche".

Daneben mit i-Yokalismus iidg. *di-s- als Erweiterung zu dl-1 Oder erst

germ. Neuschopfung?;:

schwed. mdartl. tcisa, tesa „zerpfliicken dan. mdartl. tese ,,zupfen (z. B.

Wolle)', ags. Ice.san „zerpflucken", ahd. zeisan, sias „zausen, Wolle zupfen";

ostfries. holl. leisterat „reiBen“, ags. t ceset, abd. zeisala „Kardendistel", norw.

mdartl. test „Weidenbrand. Haarlocke", mit t norw. tist „Faser', ttsl „Ge-
striiuch", mit ? mhd. zisprn „schleppend gehn" (wie zaspen), wohl auch(?)

ags. tcoswiun
,
plagen, verunglimpfen", teoso „Beleidigung, Betrug, Bosheit".

Endlich mit z«-Yokalismus: norw. mdartl. tosa
,
zerfasern, zupfen", auch

..pfuschen, langsam arbeiten
',

tosc ,,hinfallige Person", tos , Fasern, zer-

fasertes Tauwerk", tossa .,streuen, ausbreiten", mengl. totusen
, zerzausen",

mnd. tosen ,.reiBen, zerren
',

ahd. zirzusTn ,.zerzausen", mhd. zusach ,,Ge-
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striipp ‘, guse f. ,
Gestriipp, Haarlocke ‘ u. dgl. ;

das Alter dieser w-Form
ist unbestimmbar, da lat. dumus Gestriipp, dicht verwachsener hober

Strauch" (und air. doss „Busch“, wenn iiberhaupt mit idg. d-, siehe auBer

Vf. LEWb. 2 u. dumus neuerdings Persson KZ. 46, 137 sowie unter dkeues-

;
.stieben“) nicht als ..dorniger, ritzender, reiBender Strauch“ benannt zu

sein braucht. — Fick III 4 160, 164, 168, Falk-Torp u. Icese, tasse.

fiber die wenigstens grundsatzlich als Erweiterungen von da\i] „schneiden,

spalten" auffaBbaren Wzln del- , spalten“, del- „es worauf abgesehen haben“,

der- ,,spalten, schinden ; ‘ s. unter eigenem Stichworte.

daiuer- „der Bruder des Gatten, Schwager“.

Ai. devar-, arm. taigr, gr. Sayo, lat. levir (im Ausgang nach vir umge-

staltet; das „sabin.“ l fur d durch Kreuzung mit einem zu lit. laigonas

„Bruder der Frau“ gehorigen Worte? s. Liden Stud. 36 f., Yf. LEWb. 2 423,

Schrijnen KZ. 46, 380), ahd. zeihhur
,
ags. tacor (vermutlich durch Kreuzung

mit einer Entsprechung von lit. laignnas
,
Liden aaO.), lit. dievens (fiir *dev Is =

ai. devar-, Brugmann II 2
I, 332; kons. gen. dievers), lett. dieveris, aksl.

deverb.

Curtius 5 231, Vanicek LEWb. 2 118, Hiibschmann Arm. St. I 52, ZdmG.
35, 176, Arm. Gr. I 496 usw. Wenig gliicklich sucht E. Leumann ZfdtWtf.

11,63 Beziehung zu ai. dlrynti „spielt“, *dakter sei „Gespiele“ = „Braut-

fiihrer“ gewesen.

dSll- 1. „brennen“, 2. „verletzen, qualen, vernichten, feindselig“; unsicher

ob in beiden Bed. urspriinglich identisch (etwa teils als „brennender

Schmerz“, teils „durch Feuer vernichten, die feindlichen Siedelungen

niederbrennen"? .

Ai. dunoti „brennt itrans ). qualt“, dunci- „gebrannt, gequiilt“, pass, du-

yate „brennt“ (intr.), lcaus. davdyati „verbrennt“ (trans.), davd-h (mit Ab-
lautsneuerung davd-h

)
„Brand“, du f. „Leid, Schmerz“, doman- „Brand.

Qual“ (-9U- wie in dedavyevog)',

gr. dalco (*daf-ia>)
„zunde an“, pf. dedye „steht in Flammen“ (: ai. dudava),

ptc, dsdavjuevog, davoai ' ixxavoai Hes., ixdafifj ' exxavdi] * jiaxtoveg Hes.). dao?

n., daig, -tdog f. „Fackel“ (zum « von att. dag, dadog s. Prellwitz 2 u. "Aidyg

m. Lit.), davog „leicht brennbar= trocken“ (*daeivog aus *daf£o-vog
,
Schulze

Qu. ep. 167 Anm. 5), daXog „brennendes Stuck Holz“ (*daj:e?,6g = lakon.

dafieXog, Schulze Qu. ep. 475); S>)i'og „feindlieh“ (auch di'/iov nvg vielleicht

eher „vernichtend, verzehrend“ als „lodernd“; gegen Anderung des letz-

teren in dafiov, Schulze Qu. ep. 86 Anm. 1, Bechtel Lexil. 98, spricht

jivgde daj-iov Aleman, wofiir Schulze daviov einzusetzen genotigt ist; dem
Yersbedurfnis geniigt die Yerschleifung dyvog, Solmsen Unters. 72 Anm. 1;

eine Nebenform ddjios ist trotz Bechtel auch fur drji'og bei unzweifel-

hafter Bed. „feindlich“ nicht anzunehmen), dor. (Trag.) ddiog, dgog ,,ge-

qualt, elend“, horn. Sy'loco „tote, erschlage“ (att. dyoco „ds., verwuste“),

dyioryg, -rfjrog „Kriegsgetiimmel, Kampf", horn, dai Loc. „in der Schlacht“,

dai'-xrdjuevog „im Kampf getotet“; wohl dvt] „Ungliick, Wehe, Not“, Svo-

mai „sie stiirzen ins Ungliick“ (avdgmnovg, Od.). dvegog ,,ungliicklich“

(kaum als *dvo-a Ableitung vom Praef. Svg-).
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Curtius 5 231 f. — Selir unsicher ist Zugehorigkeit von bdivy (meist PI.),

aol. idvvag acc. pi. nSchmerz", odwav „Schmerz verursachen, betriiben“,

wobei o- eber eine mit (b-gvo/yai zu vergleichende Interjektion, als die

Praep. o- (z. B. o-xqvvco) ware, und aol. idvvag nach id- „essen“ (als

„zehrender, nagender Schmerz") daraus umgebildet ware (s. Fick I 4
, 457,

Boisacq OSS m. Lit.; die Ankniipfung an id- „essen“, curae edaces, ist

formal weniger ansprechend, als 6-dvnj : ai. duuvti; s. noch Boisacq fiber

das anklingende odvQojuac).

Auf Grund eines *dav-y.og „brennend, hitzig" reiht Solmsen IF. 26, 1 06 f.

aucb an davy.ov, thess. kypr. bavyya
,
bei Nikander davyjiog oder davyjxov

(
*davx-cva , -a/uog) „dd(pvr]

u
, davy.og ’ 6 Bgaavg („hitzig“). xal fioxavr} xig

y.QYjxiy.}') Hes., sowie — mit Formans -ro- oder -ero- lat. laurus, das dann

ffir *daunts stfinde. Dagegen denkt Niedermann IF. 26, 43 f. an Kreuzung

von bdcpvi] mit einem alten Hauros oder *lausos, dem der Diphthong von

davyva und das ?- von perg. Xd<pvrj entstamme.

Lat. vermutlich duellum, helium „Krieg“ (Froehde BB. 3, 5, Osthoff IF.

6, 17 ff. m. Lit. fiber die versuchte Ankniipfung an die Zweizahl als

„Zwist", s. Yf. u. helium-, Gdf. *du-en-elom „Befeindung" von *du-eno-s

..befeindet"?) und indutiuc „Nichtbefeindung =) Waffenstillstand"
;
dnrusl

(s. u. cferat(o)-)

;

air. doim „senge, brenne" (Formbestand und Lit. bei Pedersen KG. II

507f.; inf. doud = ai. duvatlui-h ..Brand'; atud ..anzunden" aus *ad-douth,

s. Thurneysen ZfcPb. 8, 64 f.), cymr. cyntuu . anziinden" u. dgl. (s. Pedersen

aaO.) auch bret. devi cymr. deifio ,,brennen‘ wolil niclit zu Wz. dheg'ih-

(s. d.) nach Osthoff IF. 27, 162 f., Loth Mel. Havet 239, Ped. KZ. 36, 323 f.,

KG. I 108, II 507 f.. sondern wohl (mit f aus w vor i hierher (Zupitza

IA. 13, 51, Thurneysen ZfcPh. 8,64, IA. 33, 33 f.).

air. gen. candid
,
mir. connud

,
condud JBrennholz", cymr. cynnud „Feue-

rung ‘, corn, lcunys, bret. keuneud ,,Brennholz‘ : (Pedersen aaO. und II 39,

Gdf. etwa *kom-dau'o-; niclit zu lat. candeo usw., Wz. (s)qand-, nach Fick

II 4
90;;

alb. (nach Jokl SB. Wiener Ak. 168, 1,19) dune (
*dus-n

-)
..Leid, Schmerz,

Gewalt, fible schadliche Tat; Schmach, Beleidigung' (dttnoh „scbmahe !
‘;

dun bitter", ursprgl. .unangenekm • ? oder wie si. gorbkz ,,bitter ‘
: gored

..brennen ?
,

mit *du-s- vermutlich als Tiefstufe eines -ns-St. = oder wie

gr. dd(y)o? (kaum mit ai. dusyati „verdirbt" und dem Praef. *dns- zu-

sammenzubringen, die freilich Persson Wzerw. 81 ebenfalls als Erweiterung

von *dilu fassen mochte), tosk. di re ..bitter" *dnt-no-; andere e-Formen
s. u. im Germ, und Balt.);

ahd. zuscen ..brennen' (Brugmann Grdr. II 1 1037; nach xpQvvy : braitn

vermutet Fick III 4 168 = Falk-Torp u. dulse auch Zugehorigkeit zu ags.

losca ,,Frosch‘-, schwed. mdartl. tosk ds. 1
)); vielleicht (mit *nt, s. o.) anord.

tjon n. ..Scbaden, Unrecht, Verhohnung', ags. teona m., teonc f. ,.Schaden“,

as. liouo Boses, Unrecht, Feindschaft' wovon anord. tyna ..vernichten,

verlieren ', ags. t/enan ,,plagen, argern, verleumden", as. (jitiunean „Un-

‘i Trotz Osthotf IA. 1, 82 i>t die Sippe von dt. zunden, got, tundnan „entzundet

werden', tandjan
p ziinden“, mhd. zinden fernzuhalten, da deren i und a nicht wohl

erst Ablautneubildung zu u sein wird.
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recht tun gegen jemanden - (Persson Wzerw. 81, s. auch Falk-Torp u.

tyne N.)

;

Berneker IF. 10, 158 stellt hierker auch lit. dziauti „zum Trocknen hin-

legen", lett. zaut „trocknen, rauchern" als *deu-ti
,
wie auch die alb. und

germ. eu-Formen idg. eu enthalten konnen; das Verhaltnis dieses *deu- zu

*dau- ist unklar.

dakru n. „Trane“.

Gr. ddxgv, daxovov „Trane“; altlat. dacruma
,

lat. lacruma, lacrima ds.

(zum l aus d siehe z. B. Sommer Hdb. 2 176 f. ; nicht uberzeugend Schrij-

nen KZ. 46, 380) ;
air. der n., cymr. deigr (kann auf einen PI. *dakrii

,
aber

auch auf *dakri der o-Dekl. zuriickgehn), pi. dagrau, abret. dncr- lon „uvi-

dus"), corn, dagr ,.Trane" (inselkeltisch *dakrom, siehe Thurneysen KZ. 48,

66 f.) ;
germ. *tdhr- und tagr-

:

got. tagr n. ,,Trane", anord. tar n. (aus

*tahr-), ags. tcehher, tear, teagor m., ahd. zahar m. (nhd. Zdlire aus dem
Pi.; ob im Germ, noch vom alten «-St. oder einem daraus geneuerten

o-St. auszugehn sei, ist fraglich). Curtius 5
1 33.

Idg. *dakru ist wahrscheinlich aus *dmkru dissimiliert wegen ahd. tra-

han
, as. pi. truhni „Trane", mnd. tran ds. und ,,‘durcb Kochen aus Fett

herausgeprefiter Tropfen.) Tran", mhd. trahcr ds. {-er wohl nach zaher

geneuert) und arm. artastifi ..Tranen", sg. artausr aus *drakur (Johansson

Lbl. f. germ. u. rom. Phil. 1889. 369, Hiibschmann Arm. Gr. I 425 f., Meillet

IF. 5,331).

Andrerseits sucht man Yermittlung mit ai. dcru, acra-m ,,Trane", av. asrtl-

azan- ,,Tranen vergiefjend". lit. asard, asara „Trane", lett. asara ds; Bugge

BB. 14, 72 nimmt Yerlust des d in Kasus wie dkru-lhis an, was aber den an-

lautenden Vokal nicht reclitfertigt; Meringer SB. Wien. Ak. 125 II 35 (Praf.

d~; s. auch Wackernagel Ai. Gr. I 263 und J. Schmidt Krit. 158) und Hirt

Abl. 137 (Basis *(o)dakra- : *odkru~) iiberzeugen ebensowenig wie Nieder-

mann bei Boisacq 164 und IA. 29, 34 (falsche Trennung aus *tod aknt ;

ware nur bei einer Sprache mit Artikel erwagenswert) ; wohl bloBes Reim-

wort, indem (s. Yf. LEWb. 2 u. lacrima') *akro- „acer, scharf, acerbus" als

Beiwort der Trane („bittere Tranen") teilweise an Stelle von dakru trat,

wobei es dessen u-Flexion ubernahm. Ygl. auch Miihlenbach-Endzelin I 142 f.

Zusammenhang von *dakru mit gr. ddxva> „beiBe“ usw. (Zupitza Gutt. 192

ist auch formell nicht befriedigend, da in der Bed. „beiBen“ nur *de>tk-.

nicht *dek-, ddk- sichersteht.

*dagh-mo- „schief".

Ai. jihmd- „schrag, schief”' (urar. *zizhmd- assim. aus *di}Ji»id-), gr.

dox/aos, do/jwg „scliief" (assim. aus *<5ayjiog). Bugge KZ. 19, 422, J. Schmidt
KZ. 32, 374, Pedersen KZ. 36, 78. Uhlenbeek Ai. Wb. 101.

de-, do--Demonstrativstamm, z. T. ich-deiktisch; Grundlage verscliiedener

Partikeln.

Gr. -de in o-de, tj-Se, ro-de „der hier" (ich-deiktisch), evda-de, tr&h'-de,

rei-de, hinter Akk. der Richtung z. B. dofxov-de, olxov de, olxovde, Aehpa'Qe

(^Adrjva\y]o-dE) wie av. vaesnmi-da
,
zum Haus hin" (arkad. dvoda Em-
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bildung von -ds nach Doppelformen wie jiqooOe : Jigooda), auch in de-vgo

(Ssvte nachgeborner PI.) „hierher‘, lat. quan-de. quam-de „wann“ = osk.

pan, umbr. pane .,quam'-', ebenso osk. pun, umbr. pon(n)c „quom" (*quom-

de\ lat. in-de ,,wroher“ (*im-de ; s. Vf. LEWb. 2
s. v.); gr. 6e ,,aber“; gr. di)

..eben, nun, gerade, gewifi-' (in altester Verwendung auf die Gegenwart

des Sprechenden gehend; Brugmann Dem. 61), ij-St] ,,schon“, enei-dr]

,,quoniam”; dai hinter Fragewortern ,/was) denn? Nach Pokorny (IF. 40,

217ff.) im air. Artikel in-d enthalten.

ital. -*dani in lat. qm-dam, quon-dam
,
umbr. ne-rsa „donec“ (wohl er-

starrter acc. f.
;
daneben m. oder n. in:);

lat. dum „noch“, als Konj. ,,wahrend, indes, indem 1-
', ursprgl. demonstra-

tives „dann“, vgl. etiam-dum, interdum, vondum. agedum (: gr. aye dr']),

manedunr, quidum „wie so?'- u. dgl., dann in relativ-konjunktioneller Bed.,

wie auch in dummodo, dumne, dimtaxnt (vgl. Vf. LEWb. 2 u. dum, m. Lit.;

osk. isldum
,
idem - ist aber in is-id-um zu zerlegen, wie auch in lat.

idem, quidem, tandem, tantusdcm, totidem kein mit dum aus *dom ablautendes

-dnn anzuerkennen ist; nach Sommer Hdb. 2 421 ist id-ern nach em-eni

.,eundem‘ umgefarbtes *id-om = ai. id-am „es ', vgl. osk. is-id-um
,
wie

quid-em aus *quid-om = osk. pid-um, und infolge der Silbcntrennug i-dem

wurde -dem als Identitatspartikel gefiihlt und wucherte weiter);

idg. *do ursprgl. ,,herzu'‘ in lat. dd-ni-cum (altertiimlich), donee
,

seit

Lukrez auch ddnique ..so lange als, bis daB, bis endlich", aber auch „dann“

zur Bed.-Entw. s. Yf. LEWb. 2
s. v.

;
do- gleichbed. mit ad-, ar- in umbr.

ci -ui-po) und in quando .,wann ‘ = umbr. panupei „quandoque“; ags. to,

as. to,
(
te, ti

),
ahd. zuo (za, ze, zi; die kiirzern Formen sind trotz Solm-

sen KZ. 35, 471 nicht als bereits uridg. Ablautvarianten aufzufassen), nhd.

zu (got. du ,zu“ mit Dat., und Praeverb, z. B. in du-ginnan .,beginnen‘-

scheint proklitisch Entw. aus *lo(l), Delbriick IF. 21, 356, Rolffs .,got. dis und

du" S. 46 ff.
;
von Brugmann II 2

2, 812 als unaufgeklart bezeichnet); lit.

do Praep. und Praef. ,.zu'- (Bezzenberger Z. Gesch. d.lit. Spr. 244, 280);

aksl. da ..so, und, aber; daB“ (Bed.-Entw. ,,*herzu ‘ — ,,noch, und ', woraus

dann die unterordnende Ankniipfung).

Unsicher gr. deb z. B. in fj/uhegov deb, s. *dem-,
dema „bauen ’.

Daneben idg. *do in aksl. do ,,bis, zu“.

Lit. da- in Yerbalzs. mit resultativer Bed. und lett. da „bis — zu“, auch

Yerbalpraef. z. B. in da-iet ,,hinzugehen'‘ stammen nach v. d. Osten-Sacken

IF. 33, 202 aus russ.-poln. do.

Air. do, acymr. di ,,zu“ sind vielmehr proklit. Entw. aus *to-.

Letzteres auch in der Zsriickung *en-do : lat. endo
,
indu „in'-, meist nur

mehr in Zs., z. B. mdl-gena
,

ind-ol-cs (s. Yf.LEWb.2
s. v.), weitergebildet

in td ar-d-iva, tv-d-Tvu ,.die Eingeweide 1
', air. inne ..ds.

1

(
*cn-d-io-, Yen-

dryes Msl. 15. 358 f. ;
dagegen w-ird air. ind- Praep. und Praef. „in ‘ von

Thurneysen Hdb. 473 als nach in- umgefarbte Entsprechung von gall.

ancle betrachtet und weiter von Pedersen KG. I 450 mit got. und ,,bis", ai.

adlii verbunden; und gr. h’do-di ,,drinnen“, k'rdo-dev „von innen" sind wie lesb.

dor. h’dor nach oiy.o-ih, -dev, -t aus ev-dov umgebildet, s. *dem- „bauen“
/
).

idg, *Je (wie *do wohl ein Instr. der Erstreckung; s. Vf. LEWb. 2 u. de)

in lat. de ,,von — w-eg, von — herab, in betreff", falisk. de (daneben osk.
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dat „de" entw. Abl. f. *dad als Umbildung eines Instr. *da, oder aus einem

solchen weitergebildetes *dcl-ti
,
vgl. osk. per-t

:

lat. per, als Praefix in dad id

„dediderit", dadikated „dedicavit", umbr. daetom „demptum", s. iiber diese

und die friiher genannten o.-u.-Formen bes. v. Planta II 465 ff. m. Lit.);

dazu Komp. lat. deterior „minder gut, schlechter", Sup. deterrinius
,
daman

(altlat. aueh dennis) „eben, nun, erst ‘ („*zu unterst“ -— „zuletzt, endlich“,

Lit. bei Yf.LEWb. 2
s. y.), denique „und nun gar, und dann, endlich";

air. dJ (daneben de aus idg. de, womit vielleicht gall. fiyarov-de „e judicio"

gleichzusetzen ist, siehe Thurneysen Hdb. 190, 459), acymr. di, ncymr. y,

corn. bret. di „von — herab, von — \veg", auch als Privativpartikel (z. B.

acymr. di-auc „segnem", wie lat. clebilis
;
steigernd air. dT-mor „sehr groB"

wie lat. demagis).

Die Bed. „von — herab, von— weg" dieser mit gr. dy, de formell gleichen

Partikel ist wohl erst eine gemeinsame Neuerung der Kelten und Italiker;

auch der Germanen? (Holthausen KZ. 47, 308 ; ahd. sadal „Armut, Not,

Mangel" von *de „von — "’eg", wie ivadal ,,arm“ ; lat. re?). — Got. imtc

„bis, weil" ist *und pe (oder te zu to"! Trautmann GGA. 191 1, 251 m. Lit.).

Zu unserem Stamme gehort auch der Ausgang folgender Adverbial-

gruppen: ai. tada „dann“, av. tada „dann", lit. tada „dann", ai. kada „wann?“,

av. kada, jav. kada „wann?‘‘, lit. kada „wann“, ar. yada ,,wann, als", av.

yada
,
jav. yada „wann", aksl. jeda ,,wann“ (vgl. auch ai. yadi „wenn‘‘, ap.

yadiy
,
av. yedi, yeidi „zur Zeit als" und av. yabat, ,.woher"), ai. ida ,,jetzt",

und die slav. Bildungen wie russ. kuda „wohin", aksl. kqdn, kqdc „woher“,

nikida-ze „nunquam“, poln. dokqd ,,wohin“, aksl. tade „von dort", sqdu

.,von hier" u. dgl. (s. Berneker 674 f., 431, v. d. Osten-Sacken IF. 33, 249).

Ein verwandter St. *di in den enklit. iran. Akk. av. ap. dim „ihn, sie",

av. dit „es", dis pi. m. f., dl pi. n. (Bartliolomae 684) und apr. Akk. sg.

din, dien .,ihn, sie" (usw., s. Trautmann Apr. 321).

Vgl. Curtius 5
233, Johansson BB. 15,312, Persson IF. 2, 218 f.. Brug-

mann II 2
2, 81 1 f.

de- ; da- (dei-) „binden".

Ai. dy-dti (mit a-, ni-, sam-) „bindet‘ {dy- Tiefstufe von *dei-, vgl. av.

ni-dyd-tqm 3. sg. med. in pass. Bed. „es soli Einhalt getan werden", -a-

Erweiterung von der Tiefstufe di-, Bartholomae Airan. \Vb. 761), ai. ptc.

dita- „gebunden" (= gr. derog), daman- n. „Band“ (= gr. -dypa), ni-datar-

, Binder"; gr. deco (*d&-io) „binde“, derog ,,gebunden“, dery „zusammen-

gebundene Spane als „Fackel“ {de- fur idg. *dd- wie derog : tidypi), apaX-

X,o-deryg „Garbenbinder“, dsoig „das Binden, Bindung", deapog „Band“,

y.gy-de-pvov „Kopfbinde“; aol. Praes. didyui „binde“ ist nach Solmsen

IvZ. 39, 211 f. zu dyaco nach xii)r\pi : dyaco „neugebildet“; vno-dypa (= ai.

daman-) „Sandale", diadypa „umgeschlungenes Band, Turban, Diadem"

(y.Qy-depvov ist trotz -dypa nicht aus *dypv-ov durch Langdiphthongkurzung

herzuleiten)

;

alb. duai „Garbe“ (iiber *clon- aus idg. de-n-, G. Meyer Alb. Wb. 76),

del „(*Band;, Sehne, Flechse, Ader" (idg. do-lo-, Jokl SBYlenerAk. 16S.

I. 13).

Waldc, Etymologisches Wotterl'Uch. I.
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Altere Lit. bei Curtius 5 234. — Lat. reditnio „umbinde, umwinde, be-

kranze, umgebe", redimiculum „Stirnband“ ist nicbt mit xgy-deyvov auf

eine erw. \Yzf. *dem- zu beziehen (Froehde BB. 17, 306 f.), sondern zu ai.

ydmati (s. Wz. *-iem-) „halt, halt zusammen" zu stellen (Niedermann IA.

19, 34 m. Lit.).

dei-, deia- (: deid -, di- uud dia -) „hell glanzen, schimmern, scheinen".

Ai. dt-de-ti „scheint, leuchtet", 3. pi. dulyat i, impf. 3. sg. adidet
,
imper.

2. sg. didlhi
,
su-di-ti-h „schonen Glanz habend", kaus. dipayati „entziindet,

erhellt", dfpyate „flammt, strahlt, scheint", didi- „scheinend“ (auf Grand
von dt-de-ti); ahnliches *doi-d-o (gebroehene Redupl.) in anord. teitr „heiter,

froh“, ags. tartan „liebkosen <;

,
tat- (in Namen) „froh“, ahd. zeiz ,,zart, an-

mutig“ (vgl. heiter sowohl „klar“ als ,,froh“; Uhlenbeck Ai. Wb. 126); viel-

leicht hierher auch lit. didis ,.gro£i“ als „ansehnlich“

;

gr. hom. Seazo „videbatur“, ded/irjv ' ibo'AimQov
,
ed6£a£ov Hes., arkad.

Konj. deazoi (s. Schulze KZ. 27, 422 Anm., Brugmann II 2
3, 151, 540),

hom. dor. Soaooazo „erschien“, Konj. doaooezai (wegen der o-Stufe nach

Brugmann Grdr. II 1 902, Brugmann-Thumb GrGr. 4 324 denominativen Ur-

sprungs)

;

hom. deeAob „sichtbar“ (*<5£t£L>s; mit metr. Dehnung evdelelog), drjlog

ds. (aus ^dialog, woraus auch Hesychs dialog; s. zuletzt Bechtel Lexil. 98),

hom. agi^ylog „sehr deutlich, klar“ (wohl aus *dialog, s. Prellwitz 2 52

;

Bechtel Lex. 61 nimmt *dirj-log an : <Se(t)£-Ao? = zgy-zog : zege-zgov); eine

schwachste Ablautform *di-lo-s sucht Charpentier KZ. 47, 183 (aber auch

nicht iiberzeugend) in Sev-dilla> ,.blicke hiu und her, werfe die Augen
wohin“ (s. Boisacq 176, 1106; devdillco nicht zu mhd. zwinzen „zwinkern",

Pick BB. 12, 162, da dieses als *zwinlczen, *twinlcatjan zu mhd. zivinken);

*do(lo- vermutlich in ags. sweo-tol (aus *tal) „offenbar, deutlich, klar“ (Holt-

hausen IP. 20, 321; andere Deutungen, so die Yerh. mit sueid- ,.glanzen"

verzeichnet Falk-Torp u. svide
) und in ir. doel „Kafer“ („glanzend schwarzes

Insekt") sowie im ir. FluBnamen Daol (*doila) als „die glanzende" (Po-

korny KZ. 47, 167 f.). Hierher wohl auch lit. dailiis usw. Ygl. ohen S. 764.

Ion. diCrjjut „suche, strebe" bleibt fern (s. Boisacq s. v. und u. grjzsco

m. Lit.).

Mit Formans -tlo- vermutlich hierher das nur in Zs. vorkommende ahd.

zidal-, nhd. Zeidel-, nd. til- „Honig‘ („Klarheit, Glanz — klarer Honig“;
Holthausen IP. 35, 132). Ygl. S. 775 !

w-Erweiterung *deieu(o)-
(
:deiuo -, diuo- und dieu -, dill-,

diu-) bes. vom leuchtenden, auch gottlieh verehrten Himmel, hiinmlisch,

und vom leuchtenden Tage

:

Kons. St. nom. *dieus (diieus), acc. *die[*u]m, voc. *dieu, loc. d%eui,

dinl und dieu
,

gen. diu-es, -os : ai. dyiluh
(
diyauh

)
,,Himmel", acc. dydm

,

loc. dyavi, divi, dat. dice, gen. divah (und dyolj), i. pi. dyd-bhih ;

gr. Zevg (= dyau-h), acc. Zfjv (= dyam), voc. Zed (
*dieu), gen. /h(/)6g,

dat. Ai{p)i {Zrjv zog ZT]va, Zrjvog, Zr]vi nach sich; Zag, Zavzog bei Phere-

kydes von Syros halten Ehrlich Z. idg. Sprgesch. 42 und Kretschmer Gl. 4,

338 fiir nachst zu dea-zai gehoriges *Jmvzg; ?)

;
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lat. Ju(piter), Juppiter

,

umbr. Jupiter voc. = Zev jidreo. zum nom. ai. dy-

auspitd ,,Yater Himmel", Zevg jrazyg, dat. umbr. Juvepatri, gen. usw. lat.

Jouis (altlat. auch Diovis, auch als Nom.), osk. Diicvei (usw., z. B. Yf.

LEWb. 2
399), lat. Diespiter (wovon flamen Dialis) mit nach dem Akk.

d{i)iem geneuertem nom. dies
,

der in der Bed. „Tag“ sonst herrschend

wurde, wahrend zur Bezeichnung des Himmelsgottes die Ablautstufe *diou-

aus *dieu- unter dem Drucke des Voe. *dieu durchgefiihrt wurde (bis auf

Diespiter
,
auch umbr. Di, Dei „divom, dive", kontrahiert aus die-, so dafi

Di{m) — *diem, Thurneysen KZ. 32, 558, Planta II 166; ;
der alte nom.

*dieus noch in dem neben Vediovis, Veiovis stehenden Ve-dius- (setzt als

urspriingliche Messung Dills voraus, s. Stolz IF. 18, 453 f., Yf. LEWb. 2 232
;

in der Bed. „Tag“ lat. dies s. o. (m.; als f. in der Bed. „Termin, Prist,

Zeit" vermutlich nach tempestas , Schulze Gl. I331ff.), doch daneben der

altere nom. *dieus noch in nu-dius tertius „nun ist der 3. Tag“ (Solmsen

Stud. 73 f.), ferner din ,,bci Tage“ (loc. *dieui oder *dieu, s. Yf. LEWb. 2

236). Deminutiv lat. diecula „eine kurze Frist“, osk.
[
d\iikiUus

,
zicolo;

air. die, proklitisch diet „Tag“ (aus nach dem Akk. *diiem geneuerten

*diies, Pokorny IP. 35, 174), cymr. dydd, corn, deth, dyth, bret. deiz „Tag“
(ebenso); air. indiu „heute“, cymr. usw. he-ddyw „heute“ (zunachst aus

*-diiu, das wohl = lat. diu
;
Pedersen KG. I 67).

Von der Ablautstufe diu- in der Bed. „Tag“ vgl. ferner lat. dius, inter-

dius „tags, untertags ' (mit lat. Synkope aus dem gen. *diuos
,

Lit. bei

Yf. 2
237), ai. diva „am Tage“, divedive ,.Tag fiir Tag“ (divam nom. sonst

„HimmcF), naktamdivam ,.Yacht und Tag“, sudivdm „ein schoner Tag",

sudiva-h „einen schonen Tag habend", arm. tiv (Hubschmann Arm. St. I

53, Arm. Gr. I 498) „Tag“, gr. evdlog ,,mitten am Tage (erscheinend)"

(auf Grund von *ev di$i, vgl. evvv-/jog);

lat. bi-, tri-duum (*diuom „Zeitraum von 2, 3 Tagcn"; es-St. diues- vor-

ausgesetzt von ai. divasa-h „Tag“, formell zu svdteozazog (Sup. zu evdiog
)

und Evdieivog „ruhig", s. u.
;
in anderer Bed. gr. evdlog

(*ev-difog) „heiter“,

evdia „heiteres Wetter"; *diuios (kann vom loc. diui stammen) in ai. di-

vyd-, divia- „himmlisch“, divyani „die himmlischen Raume“, gr. dlog „gott-

lich“, lat. dius „gottlich“ (verschieden von divusl Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.,

siehe noch Schwering IF. 34, 3 Anm. 1), dlum „Himmelsraum ‘, sub dxo,

Diana (bei Yarro noch Diviana).

o-St. deiuo- „Gott, Himmlischer" : ai. dcva-h „Gott“ (dvvt „Gottin“), av.

daeva- „Damon“; lat. deus und divas (beides aus dem Paradigma *deiuos,

gen. *deiui; s. Brugmann IF. 6, 88 m. Lit., und zur Gebrauchsscheidung
Schwering IF. 34, 1 £f.), osk. deivai „divae <:

(osk. deivinais = lat. divinis
;

umbr. deueia „divina"
; osk. deiuaid ,.juret“, dematud ,,jurato" = lett. dicvalies

„schworen“, Schleicher KZ. 12, 399; lat. dives „reich“, wie slav. bogatb,

s. Schulze KZ. 45, 190); gall. Devona, Devo-gnata, air. dia, gen. de „Gott“,

acymr. duiu-{tit) „Gott(heit)“, mcymr. ncymr. duiv, acorn, day, bret. done
„Gott“; anord. tivar pi. „Gotter“

(
*deiuds), sowie anord. Tyr „der Kriegs-

gott, in Zs. iibcrhaupt Gott", ags. Tig, gen. Tlwes „Mars“, ahd. Zlo, Zio
(die nicht wahrscheinlicher auf *d(i)ieus zuriickgefiihrt werden; vgl. Streit-

berg IF. 1, 514, Bremer IF. 3, 301, Kock IF. 5, 167, Kogel GGA. 1897, 655,
Brugmann II 2

1, 133f.); lit . dievas „Gott“ (deivd „Gottin, Gespenst", dievo

50*
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suneliai „Himmelssohne‘ -

,
finn. Lw. tahvas „Himmel“), lett. d'levs, apr. dei-

w(a)s „Gott“ (Ableitung lit. deivotis „Adieu sagen“, lett. dievdties s. o.).

Trautmarin Bsl. Wb. 50, Miihlenbaeb - Endzelin I 484, 485 f. Dagegen

ist aksl. din .,Wunder“, divo, -ese ds. (-es-St. wohi erst nach cudo, -esc ds.,

Berneker 202), dkbm „wunderbar“ nicht vom Begriff „Gott, Gottliches“

ausgegangen, sondern (wie davjua von dsaofiai) von klr. dyvl'ii, dyvyty sa

„schauen“, cech. divam sc „scbaue, betrachte“, das sich zu ai. divyati

„leuchtet ‘ in der Bed. verhalt, wie z. B. mhd. blick „Glanz, Blitz“ und

.,Blick der Augen£:

,
dt. glanzen : slav. gledati „scliauen“.

Nicht wahrscheinlicber gehort klr. dyvyty
,
abg. divo zur dh-Wz. von ai. adi-

dhet
,
dhyayati (Persson Beitr. 718, Anm. 1;, der hingegen av. da(y)- „sehen“

zuzuteilen ist (s. Bartholomae Airan. Wb. 724f.). — Zu ai. divyati „leuchtet;

auch spielt, wiirfelt ‘ vgl. mit anderen Ablautstufen dyutam „Wi\rfelspiel“

devanam „das Leuchten; Spiel, Wiirfelspiel 1

,
dyotate „leuchtet’, dyutih

.,Glanz‘', dyumant- „hell, licht‘\ Ob hierher auch av. cL-dlvyeinti „be-

miihen sich worum" als „es worauf abgesehen haben“?

ew-St. *deien- (din-; thematiseh deino-, dino-) nur in der Bed. „Tag“ :

ursprgl. kons. noch in aksl. dms, gen. dvne „Tag“; ai. dina-m (bes. in Zs.)

„Tag“, (aber alb. dite ds. nach Yasmer = „Zeit“, o. S. 764), lat. nundinae

„der an jedem neunten Tag gehaltene Markt“, air. in denus „spatium

temporis“, tredenus „triduuin“; hochstufig lit. diend, lett. d'lena
,
apr. acc. f.

dtinan „Tag“, got. sinteins „taglich, immerwahrend" (Miihlenbach-Endzelin

I 4321'., Buga Kalba ir. S. 227 f. ;
vielleicht auch ahd. Jengizin „Lenz“ als

„lange Tage habend“, Brugmann II 2
1, 264).

r-Erweiterung: germ. *te’ra- ('*dei-ro-) und *tlra (*deiro- oder *diro-)

in ahd. zcri, siari „kostbar, herrlich, schon“, ziarl „Schonheit, Zier“, ziaron

„zieren“, mnd. ter ,,Glanz, Ruhm, Gedeihen, gute Beschaffenheit“, tere und

tire „Beschaffenheit, Art und Weise“, ags. as. Hr ,,Ehre, Buhm“, anord.

tirr ds.: norw. nidartl. tir „Ausguck, Spiihen, Leuchten, Glanz“, lira

,,gucken, funkeln“; dazu nach Bugge PBrB. 21, 42, Falk-Torp 970 lit.

dyreti, dyroti ,.gucken, lauern“, dairylis, lett. dainties „umhergaffen“, apr.

cntlyrihvei (u. dgl., siehe Trautmann Apr. 328, Buga Kalba ir s. 227 f.,

Miihlenbach-Endzelin I 432 f.) „ansehen r< (aber bulg. dim „suche“, v. d.

Osten-Sacken IF. 23, 380, bleibt fern, s. Berneker 201).

Eine <7-Erweiterung ist wohl got. taikns f. „Zeichen, \Vunder“, ahd.

zeihhan „Zeichen“ (usw., z. B. Fick III 4
162), eine /fc-Erweiterung die

Wz. *dcik- „zeigena
,

s. d.

Ygl. im allgem. Curtius 5 236, Fick I 4
67, 23 If., 452, 454, 460, II 4 144 f.,

Ill 4 161—163, zum Ablaut die Lit. bei Reichelt KZ. 39, 49, Persson Beitr.

676. — DaB unsere Wz. als „vibrierendes Licht“ mit *dei- „eilen, wirbeln11

ursprgl. eins gewesen sei (Prellwitz 2 u. die/uai
),

ist immerhin denkbar.

de^a- (dia-, did-, dl-i „sich schwingen, herumwirbeln (bait, und z. T.

griech.); eilen, nacheilen, streben“.

Ai. diyati „fliegt, schwebt“; gr. divog (Ar.) „Wirbel, Strudel; rundes

GefiiB, runde Tenne“, <5ivy (Horn.), aol. divva (vgl. Aivvo/uevyg
,
Hoffmann

Gr. D. II 484) „\Virbel, Strudel^, bivkoy (Ptc. bivvyvreg Sappho) „im AYirbel

oder Kreise drehen, schwingen; intr. sich beim Tanz im Ivreise drehen;
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pass, sich herumtreiben, umhertaumeln, rollen (Augen), wirbeln (FluB),

sich tanzend drehen“, dTvevco ,,drehe“, inf. dTve/iev (Hesiod) „dreschen“

(aol. divvoi Gramm.; herald, a.nodivcovu, wohl mit 7), dlvioxog „gedrechselt“

;

horn, dito „fliehe“, dlojuru ,.jage weg“ (mit auffalliger Yerteilang der intr.

und tr. Bed. auf Aktiv und Medium), hom. disvzat ,.sie eilen“, dieadai

„fliehen“, svdteoav „sie hetzten“, dieoog (novg) „fliichtig“ (setzen keine

Wzf. *diy?- voraus, sondern nach lexe, iexat : i'evxai ist zum thematischen

diETcu analogisch dievxai statt *Stovxat neugebildet, Lit. bei Boisacq 1 877,

dicdy.m „verfolge“ (wenn aus einem Pf. *d£-dtcoxa entsprungen, vgl. fuoxca

zu yie/xai, Lit. bei Boisacq 192); jon. biQv\jiai (fut. hom. SiQjoofiai) „strebe

wonaeh, bemiihe mich worum, suche“, nacbhom. aucb „forsche“ (*d«-(3;d-^ai),

woneben auf Grand von *dia-xo- att. Qyxeco ,.strebe wonaeh, lasse mir an-

gelegen sein“ (Qyzeva) Hes., Qaxevoo Alkman u. dgl., Qaxoco Hesych „durch-

forsche, vermute, denke“); Qylog „Eifer. Eifersucht, Neid!
‘ (dor. usw. QaZog),

QrjZoat „eifre nacb, beneide"; (mit deni Bed.-Kern ,,einem Schuldigen

nacheilen' 1'

:)
Qrjxgog „Folterknecht“ (nicht aus *Qrjz>]xg6g durch Silben-

schichtung), Qijxgeiov „t6 xcop SovZcav y.oZaaxrjgiov

“

(vgl. Qaxoevca EM. und

Suidas), Qi]/.da, dor. 'Qaida „Strafe, Bu8e; EinbuBe, Yerlust“ (nicht zu ai.

yamatiy, mit ursprgl. *dp- Qdh] „Sturm, heftige Bewegung, namentlich des

Meeres“, QdZog „Strudel, heftige Bewegung des Wassers“.

Ygl. fiber die f enthaltenden gr. Worte bes. Solmsen IF. 14, 426 (m. Lit.)

und Sommer Gr. Ltst. 157. Solmsen zog sie zu s. [at- „sich an etwas

machen". Wegen des am natiirlichsten unsererWz. zuzuteilenden ixiiQagico

„stiirme an, bedrange" (Vokalstufe wie Qdbj) ist vielleieht aucb das von

Solmsen KZ. 29, 349; 34, 53 und aaO. (ebenso Berneker 447 f.) mit slav.

jan> „heftig, liitzig, streng !
-' gleichgesetzte Qmgog „feurig, stark, unver-

mischt“ vom Wein, bei Hes. auch evegyyg, xayyg als Abtonungsform an-

zureihen (oder als *ios-ro-s zu fern?, s. aucb Bezzenberger BB. 27. 160

m. weiterer Lit.); wenigstens entspricht eine Gdf. *iJ>vos nicht Sommers
Regeln fiir die Entw. von i- zu gr. £-. Uber das von Bezzenberger aaO.

mit QijZog verglichene slov. jal „Neid“ s. Berneker 28, wonaeh osman.

Air. dlan „schnell“, dene „Schnelligkeit“ (kaum hierher der kelt. FluB-

name Ayovng noxafiog Ptol. „die Dee", air. ostium Dee , cymr. Dwy !); lett.

deiju
,
diet „tanzen“, d'ledelet „miitlig gehn“, Miihlenbach-Endzelin 1479, 483 f.

Uber lit. daind „Yolkslied“ (zu dejd „Wehklage ?") vgl. Miihlenbach-End-

zelin I 432 mit Lit.

Ygl. im allg. Curtius 5 236, Fick I 4
68, 239. 459, II 4 144, 145, Persson

Wzerw. 138, Hirt Abl. 99.

Ganz fraglich russ. dikij „wild“, lit. dijlcas „ubermiitig, mutwillig, un-

besebiiftigt, muBig“, lett. dries „frei von Arbeit“ (Berneker 199f.) aksl.

divbjb „wild“ (Berneker 203 f, Miihlenbach-Endzelin 1 47S, Trautmann Bsl.

Wb. 54); unwahrscheinlich got. tains „Zweig“. ags. tan
,
abd. zein ds., got.

tainjo „\Veidenkorb £

,
und germ. *tipla „Bienenkorb“ in ahd. sTdahoeida

„\Valdbezirk, worin Bienenzucht getrieben wird‘" (vgl. S. 772!), lett. dejele

,,Baum, worin ein Bienenkorb ausgehohlt ist“, dejams „Bienenstock“ (Fick

III 4 151, Falk-Torp u. ten m. Lit., vgl. bes. Wiedemann BB. 28, 53f.).

Oder sind letztere auf Grund eines *dej- : d7- „drehen‘ bloB mit lett. det,

lit. daind und gr. dtvog zusammenzubringen und die iibrigen Worte als
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eine verschiedene Sippe der Bed. „naehschieBen“ von ihnen zu trennen?

Mit einer Bed. „drehen“ und „drehend sehwingen" vereinbar, aber lautlieh

sehr unsicber, ist die Yerknupfung von got. tains usw. mit gr. bora£ „Rohr"

(jiingeres jon. bovva ij und vereinzeltes dor. da>va£ metr. Dehnung? Schulze

Qu. ep. 205, Boisacq 196), <5or«o ,.schiittle“, aUdovog „imMeerherumgetrieben“

(fiir Boisacq klingt doreco nur zufiillig an dova£ an;?) und lett. duonis
,
duoni

„Schilf, Binsen" (bzw. von Zubaty BB. 18, 250), s. Fick BB. 3, 169; 12, 161;

26, 246, Wb. I 4 459 (hier unter Berufung auf das Ablautverhaltnis anord.

hein
,
av. saeni : gr. y.&voz), Prellwitz 2 120 (mit *dei- ablautendes *ddi: *ddi-

und *do[i] : do-), Wiedemann aaO., Miihlenbach-Endzelin I 534.

deik- „zeigen", woraus lat. und germ. z. T. „mit Worten auf etwas hin-

weisen, sagen", mehrfach auch zum gerichtlichen Sinn „auf den Tater

hinweisen, beschuldigen" entwickelt.

Ai. didesti,
dicdti

,
zeigt, weist", av. dues- ,

zeigen" (
daesayeiti

,
disyeiti

,

daedoist) „zeigen; jemandem etwas zuweisen, zusprechen", ptc. ai. dista-

= lat. dictus
,

diifi-h „Weisung, Yorschrift", av. adisti-s
,
Anweisung, Lehre"

= lat. dicti-o, ags. tiht „Anklage“, ahd. in-, bi-ziht ds., nbd. Verzicht, ai.

die- „Weisung, Richtung", diga „Ricbtung“ (=) SUrj „Recht“ (woraus wohl

lat. dicis causa „nur der Form wegen, zum Schein", s. Yf. LEWb. 2 s. v.), dega-h

„(Richtung), Gegend" = an. teigr s. u.; gr. beiy.vvyi ,,zeige“, kret. mbiy.vvzi

„£mdetxvvoi'‘
,

betgig „das Zur-Schau-Stellen" (mit sekundarer Hochstufe),

dinrj s. o., bly.aiog, diy.d£a>, ubiy.og ; das Pf. med. debeiyfiai, und beiypa ,
,Be-

weis, Beispiel" nicht mit idg. g, sondern gr. Entgleisung)
;

lat. dicere „sagen“,

dicare „feierlich verkiinden, zusprechen, weihen“, osk. deikum „dicere“,

umbr. teitu, deitu „dicito“, ablautend osk. dicast,,dixerit", umbr . dersicust

ds., tig el „dicatio", osk . da-dikatted ,,dedzcavit“, u. tikamne „*dicamine“, lat.

dicio „die Macht eines Herrn fiber andere, Botmabigkeit, Gerichtsbarkeit",

indicare „anzeigen", index „Anzeiger, Angeber; Zeigefinger“ (wie auch ai.

degini ,Zeigefinger“), index „der das Recht weisende", vindex, causidicus;

got. gateihan ,.anzeigen, verkiindigen“, anord. tea, tia „zeigen, darstellen,

ankiindigen", ags. tion ,,anzeigen, verkiindigen“, ahd. zihan „anschuldigen,

zeihen-‘

,

wozu (nach Osthoff MU. 4, 206 f.) anord. tigenn .^monstratus) vor-

nehm", tign f. „Rang; vornehmer Mann‘; ahd. seigon „zeigen", wovon

zeiga ,,Weisung“; in-eiht usw. s. o. ;
ferner (nach Uhlenbeck PBrB. 26, 312)

anord. teigr m.
,
geradliniges Wiesenstiick" (,,*Richtung" = ai. dega-li,,Gegend,

Platz, Land ;i

),
ablautend ags. tig, tih „Anger, Weide", mnd. ti(g) m. „6£fent-

licher Sammelplatz eines Dorfes ahd. zich „forum“.

Curtius 5 134, Fick 1 4 65, 23 1, 452, III 4 162,163 (die von Fick II 4 151 an-

gereihten mir.dodecha angeblich „dicat‘ — Thesaurus palaeohib. II 346,8 zwei-

felnd — s-fut. in-d ia, inniasat gehoren zu tiagu ,.gehe, gelange", und ind-fad-).

Hierher vermutlich mit der Bed. ,,Finger" (= „*Zeiger‘) und sekundar,

aber bereits alt
,
Zehe", ahd. zeha, ags. take, td, anord. ta „Zehe‘ (

*doik

-

uu),
mnd. teive, nhd. md. und siiddt. zewe ds. (

*doik-ud), und das wohl aus

dicitns (App. Probi, s. dazu Ullmann Rom. Forsch. 7, 212, Lindsay-Nohl 87,

Sommer Hdb. 2
213), durch Dissimilation gegen das tonlose t entstandene

lat. digitus „Finger, Zehe" (aber liber pollex, hallus s. Yf. LEWb. 2
s. vv.

;

liber bdxzid.o; s. u. *dent- „Zahn, Zacke“\
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Daneben idg. *deig- in got. taikns f. „Zeichen, Wunder", abd. (usw.)

seihlian „Zeichen“, ags. tcecan, engl. teach „lehren“, anord. teikna „zeigen,

bedeuten, bezeichnen", ahd. zeihhanon „zeichnen“, got. taiknjan „zeigen“,

ahd. zeihinen.

*deik- und *deig- scheinen aus *dei- „hell glanzen" (auch z. T. „blicken,

sehen") als „sehen lassen, aufblitzen lassen“ erweitert zu sein.

Nicht annehmbar denkt Pedersen KZ. 39, 358 an Alternation mit *dek-

(lat. decet), und sucht Hirt Abl. 140 lat. doceo als *diok- (also wo til auch

decet als *diek-) mit *deik- unter **deiek- zusammenzuschweiBen.

deigh- „prickeln, kitzeln"? ,,kneifendes, zwickendes Insekt".

Arm. tis „Zecke“; mir. dega, acc. degaid (Stokes ZfceltPh. 3,468; Gdf.

*digat-) „Hirschkafer“
;

germ. *tikan- und *tikkan- (wohl mit Intensiv-

scharfung, sog. ghn-) in ags. ticia m. (verscbrieben fiir tiica oder ticca),

engl. tike und tick „Holzbock, Schaflaus", mnd. secke m. f. „Holzbock“,

nhd. Zecke-, daneben eine Yermittlungsform *t'ikan in mnd. teke, mhd. zeche,

engl. teke ds.

norw. mdartl. tikka, nd. ticken „antippen, leise anstofien", mhd. sicken

,.leise anstoBen oder beriihren"; ahd. sechon ,,pulsare, necken, zecken,

plankeln"; engl. tickle „kitzeln“; nasaliert ags. tinclian „kitzeln“. Fick

III 4 162, 163, Falk-Torp u. tikke, tcege.

1. deu- „einsinken, eindringen, hineinschliefen".

Gr. dveo (att. v
,
ep. v, s. Schulze Qu. ep. 316 f.), trans. „versenke, tauche

ein, hiille ein“ (nur in Zs.; xaradvco ,.versenke"), intrans. (beim Simplex

nur im Ptc. dvcov, Aor. edvv) „tauche hinein, dringe ein (z. B. ai&ega, eg

novTov), schliipfe hinein, ziehe an (Kleider, Waffen; so auch evdvco, ano-

dvco, 7isgidvco), gehe unter (von Sonne und Gestimen, eigentlich ins Meer
tauchen)", ebenso med. dvopai und dvvca (hom. dvaero

,
ricbtiger mit -cm-,

nach Wackernagel Yerm. Beitr. 47 in der Form von figooero beeinfluUt, ist

kein Beleg fur die Wzf. *deu-s-, s. u.); ahfidvio, Kallimachos „senke ins

Meer“ (fl unklar, s. Boisacq s. v. ; Praep. *[a]p[o] ?), Svtitco (nach fidjuoj)

;

ddmov ,.Ort, wo man nicht eintreten darf‘, dvaig ,.das Untertauchen, Schlupf-

winkel, Untergang von Sonne und Gestirnen“, Tigog i)Uov dvaiv „gegen

Abend", dvojual pi. „Untergang von Sonne und Gestirnen" (ein Wznomen
-dv-g vermutet Brugmann IF. 11, 271 in vg-dvg ,,Bauch, Unterleib, Mutter-

schoB", gleichsam „Schlupfwinkel, Yersteck 1 wie vTiodvcu?; hochst fraglich,

wie auch die entsprechende Deutung von lat. abdomen als *ab-doa-{e)men
,

s. Yf. LEWb. 2
3, Boisacq 668; vgdvpog ist nur Entstellung von fjdv/uog,

s. zuletzt Bechtel Lexil. 1 50, und Yz, *suad-
,
siiB“, daB a/u(fldviuog h-

/itjv „Hafen, in den man von zwei Seiten einlaufen kann“ nach Brugmann

IF. 11, 282 f. hierher gehore, ist wegen des doch kaum so auffaBbaren dl-

dv/nog j.doppelt" mindestens ganz fraglich).

ai. upa-du- „ivdveo&ai
,
anziehen" (Belege bei Schroeder WZKM. 13,

297 f. ;
Brugmann IF. 11, 274 m. Lit.; die weitere Gleichsetzung mit da-

„vordringen, gehn", ai. duvah
,
mhd. zraven iiberzeugt nicht; ob hierher

auch germ. kelt. dtino „Zaun‘‘? s. u. *deu- „freundlich gewahren").

Auf Grund eines -(e)s-Stammes scheint hierherzugehoren : ai. dosa, jiinger

dosa-h „Abend, Dunkel", av. davsatara-, davsastara- ,,gegen Abend gelegen,
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westlieh", npers. dos ,,die letztvergangene Yacht" (Johansson IF. 4, 145 A. 4;

zum Formalen s. auch Brugraann Grdr. II 2 540; nach Bartholomae BB.

15, 205 f. ware der eigentliche Sinn dieser ar. Worte freilich nicht „Abend",

sondern „Dunkel, Dammerung, auch Morgendammerung", doch spricht die

Bed. „westlich" selir fur ,.Untergang, Abend" als Gdbed.); dazu nach Solm-

sen Unters. 87 f. (auch Ehrlich KZ. 40, 365) zunachst gr. Sefckog (richtiger

Setekog) „Abend" (metr. Dehnung fiir der/ldc aus *devaekog, ursprgl. Adj.

,.abendlich, wie noch in hom. deirkov y,uao).

2. (den- oder dou-) :du- etwa „freundlieh gewahren oder willkommen heiBen".

Yermutlich in altlat. Dnenos
,
dann ditonus, kl. bonus ..gut”' (Adv. bene.

Dim. bellus ,,hfibsch, niedlich"), wohl = air. (Pokorny KZ. 46, 151) den

„ttichtig, stark", Subst. „Festigkeit, Schutz" (s. u.), lat. beo, -Cire „beglficken,

erquicken'
,
beatus „selig, glficklich" (*du-eio, ptc. *du-enos); wozu wohl ai.

ilHvas- n. „Gabe, Ehrerweisung", duvasydti ,.ehrt, verehrt, erkennt an, be-

lohnt", duvctsyii-, duvdyu- „verehrend, ehrerbietig" (Darmesteter De conjug.

latini verbi dare 1876, 26 ff., Osthoff MU. 4, 370\
Vielleicht zur Wzf. *dou- von *do-

,
geben" (Hirt IF. 21, 169 ff.), wenn

,,durch Beschenkung ehren oder erfreuen" der alteste Bed.-Kern ist. Dann
laBt sich mit *du-eio allenfalls auch as. tmthon „gewahren“, mnd. twiden

,,willfahren, gewahren", ags. lang-twidig „langst gewahrt", mhd. ziciden

„gewahren“ (oder als *chuto- naher zu umbr. purd avitul s. u. do), md.

getivedic „zahm, willfahrig" in formantische Beziehung setzen
(
dii-ei-to ;

Wood Mod. Phil. 4, 499).

Es ist einzuraumen, dafl die Bedeutungsfarbung von air. den der von

lat. bonus nicht ganz entspricht und leichter von „fest“ oder dgl. aus zu

gewinnen ware. Doch fehlen fur eine solch e Wz. *deu- „fest“ anderweitige

sichere Stiitzen, trotz Fick I
4 457, II 4

150, III 4 165 (wo gr. dvvauai darauf

bezogen wird, doch s. u. *deiia „sich raumlich vorwartsbewegen")
;

gall.

-dtirom „Tor“ (zur Bed. s. zuletzt K. Meyer SBprAk. 1919, 3 7 7 f
. ,

nicht

„feste Burg", Yf. LEWb. 2 u. darns m. Lit.) ist zu dimer- „Tfir“ zu stellen;

mir. diir „hart, fest, sicher" usw. sind aus lat. dunis entlehnt (liber letzteres

s. unter *dereuo-); gall.
(
Cambo

-

u. dgl.) -dunum
,

air. dun „castrum, arx“,

cymr. din „Burg“ = anord. tFui n. „eingehegter Platz vorm Haus, Hofplatz,

Stadt", ags. IFtn m. „Zaun um das Haus, Garten, Hof, Dorf, Stadt", ahd.

zFin, nhd. Zaun gehn nach Ausweis des Germ, auf „Umfriedigung“, nicht

„Festung“ zurfick (ob zu *deu- „einsinken, eindringen, hineiuschliefen"?).

den(a)- 1. „sieh raumlich vorwarts bewegen, vordringen, sich entfernen",

2. „zeitliche Erstreckung".

Ursprfingliche Zusammengehorigkeit beider Reihen bestreitet Osthoff

IF. 5, 281 f., Par. I 1 1 4 f
. ,
MU. YI 106 f., verteidigt hingegen Persson Beitr.

391 f., da Worte fiir zeitliche Ausdehnung ganz haufig aus solchen fiir

riiumliche Ausdehnung flieBen.

1. Ai. dfi-ra- „entfernt, weit“ (meist ortlich, doch auch zeitlich), av.

dfirae-ca
,

ap. duraiy „fern, fernhin", av. diirat „von fern, fern, fernliin,

weit hinweg“, Komp. Sup. ai. ddvlyas-, davistha- „entfernter, -est“ (nicht

zu Wz. *deus- „ermangeln“); ved. duvas- „vordringend, hinausstrebend",

duvasana- „in die Feme dringend, vorwarts eilend" du- (davisani) „sich
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entfernen“, trans. av. (s. Bartholomae IF. 12, 126f. mit Lit., Wb. 688) duye

,,jage fort“, avi-fra-davaite „reiBt mit sich fort (vom Wasser)“; ai. data-,

av. duta- „Bote, Abgesandter“ (lat. dnutia
,
lantia „Bewirtung fremder Gaste

und Gesandter in Rom* £ hat damit nichts zu tun).

Dazu wohl (nach Fick I 4 240, 458, Falk-Torp u. to) md. ziiwen (st. Y.)

„sich voranbewegen, wegziehen, sich hinbegeben“, ahd. zawen „vonstatten

gehn, gelingen“, mhd. zouwen „eilen, etwas beeilen, vonstatten gehn, ge-

lingen", (ob mit ahnlicher Bed.-Entw. auch gr. dvvauai

,

kann ££

,
Hirt Abl, 104 ?

s. Boisacq 204 iiber das umstrittene Wort) zomve f. „Eile
£

,
zouwic .,rfihrig,

tatig
££

,
nhd. mdartl. sich zauen „sieh beeilen“, mnd. touwen „eilen, gliicken“

(iiber das von Wood Min. 16, 17 verglichene lit. doviju (slav. Lw.) ,,setze in

Bewegung" s. Berneker 181 f., Buga Kalba ir s. 35).

Davon ist (gegen Falk-Torp) dann zu scheiden germ. *taujan „maehen‘ £

(angeblich aus „*vorwartsbringen“) in got. taujan
,
taivida „maehen“, urnord.

tawido „ich machte, verfertigte“, ahd. zouuitun „exereebant (Cyclopes ferrum)“,

mhd. zonwen
,
zouwen „fertigmachen, zubereiten ££

,
mnd. touwen ,,zubereiten,

gerben“, wozu ags. getawa „instrumenta ££ (davon wieder (ge)taivian „zu-

richten', engl. taw ,,weifigcrben“) und (mit urspriinglicherer Praefix-

betonung im Yomen) ags. geattve f. pi. „Rustung, Schmuck, Waffen“ =
anord. gqtvar f. pi. ds., afries. tomv, tote „Werkzeug, Tau ‘, nfries. touw

„die groben Teile des Hanfes, Werg“, mnd. touice „Werkzeug, Webstuhl“,

tomve, ton „Tau“ (daraus nhd. Tan), ahd. gizawa ,.supellex‘ £ (aber auch

,,gelingen ££
(s. o.), mhd. gczbuwe n. „Gerat“ (daraus mit bair.-dial. Laut-

gebung mhd. sdwe), nhd. Gezcihe (s. iiber diese Formen Psilander KZ. 45,

28 If.; daB aus „zurichten, bearbeiterG die Bed. „sich beeilen, gelingen" der

erstgenannten Gruppe entwickelt sei — etwa fiber „vorwarts machen“ —
ist zwar nicht unmoglich, aber wegen md. zawen kaum vorzuziehen).

Dazu mit e (Psilander aaO. erklarfc vielleicht richtig auch das oben be-

handelte *taujan durch urgerm. Kflrzung aus* tceujan) got. tewa „Ordnung,

Reihe“, gatewjan
;
,anordnen“, ahd. zdiva „Farbung, Farbe, tinctura

££

,

langobard. zcLioa „Reihe, Abteilung von bestimmter Anzahl, adunatio -1

,

ags. cel-tcewe ,,omnino bonus, sanus“ (die Bed.-Ubereinstimmung mit ahd.

gizekon ,,in Ordnung bringen. herstellen“, zelidn „farben“ usw. weist auf

Entstehung von germ. *tewd aus *te^-wd, s. u. *dek- „nehmen££

); mit 6 got.

taui, g. tojis „Handlung ££

,
ubiltdjis „Ubeltater ‘, anord. to n. „ungereinigte

Wolle oder Lein, Zwirnstoff££ = ags. tow „das Spinnen, Weben £ in toiv-hus

„Spinnerei“, tow-erceft „Tuchtigkeit im Spinnen und Weben £

,
engl. tow „die

groben Teile des Hanfes, Werg“ (aus solchen Anwendungen eine ursprgl.

Wzbed. „ziehen“, woraus „den Faden ziehen" zu folgern, ist unstatthaft,

vgl. den Bed.-Umfang von dt. wirken), mit LSuffix anord. till n. „Werk-
zeug££

,
ags. till n. ds. (*t<hvula-), verbal nur anord. tpja, t~yja „nutzen,

frommen 1

,
eigentlich ,.ausrichten

££ (Noreen Urg. Ltl. 35, Denominativ zu

*touja- nach Psilander aaO., ivahrend Falk-Torp u. t$ie darin zu got.

tiuhan gehoriges *tauhjan, *tiuhjan sucht).

Gr. dovkog „Sklave“ nicht als „regsam, tatig“ hierher (Brugmann IF. 19,

386 ff., MU. YI 365 f.), s. Lambertz Gl. 6, Iff.

2. Apers. duvaistam adv. ,,diutissime“, av. dboistom adj. „Iongissimum“

(zeitlich) (s. Bartholomae IF. 12, 127, Altiran. Wb. 763 m. Lit., SBHeidel-
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bergerAk. 1919, X 22 f.; iiber ai. dvita, av. daibita, apers. duvita-paranam

s. u. *duou „zwei“).

Gr. dr'jv (el. d&v Hes.) „lang" (*dfav), Soar (Alkman) „lang" (Akkusative

von *Sja, *dofa „Dauer“), dqgov, dor. daqov „lange“ (*dfa-Qov), dqda

,,lange", dqdvvsir ,.zogern, lange verweilen", Saov • noXvyQoviov Hes.

(*dfa-iov);

lat. dii-dutn „lange schon, langst, yor geraumer Zeit" (zur Form siehe

Yf. LEWb. 2
s. v.; aber durare ,,ausdauern“ als „hart, widerstandskraftig

sein“ zu durus „hart“, s. *dereuo- „Baum");

air. doe „langsam" (Meillet Rc. 24, 170?); arm. teveni „dauere, balte aus,

halte stand, bleibe", tev „Ausdauer, Dauer", itev ,auf die Dauer, lange

Zeit liindurch“ (Osthoff IF. 5, 279 ff., wo weitere Lit. iiber die Sippe),

arm. tok „Dauer, Ausdauer" (zunachst aus *touoko-, Liden Arm. St. 114),

aksl. dave „einstmals", daman „antiquus“, sloven, dam „kurz vorher, heute

friih" (Bezzenberger BB. 12, 340, Fick I 4 458).

tleuk- „ziehen".

Lat. duco (altlat. douco
),

-ere, duxi
,
diictum „ziehen, schleppen; ffihren

(mit sich ziehen)" = got. tiuhan
,
ahd. ziohan

,
as. tiohan, ags. icon „ziehen“

(anord. nur im Ptc. toginn).

Wznomen: lat. dux, duds „Fiihrer“ (davon gloss, dttcare „Anfiihrer sein“,

educare „aufziehen, erziehen"; spraebgeschichtlicher Zshang mit dem formal

gleichen anord. toga, ahd. zogon „ziehen“ besteht nicht), tradux „(heriiber-

gefiihrte) "Weinranke"; im Germ, zum ew-St. erweitert: as. usw. heritogo,

ahd. herizogo „Heerfiihrer", nhd. Herzog.

ifi-St. : lat. ductim „ziehend, in vollen Ziigen“, ducti-o „Fiihrung“ (daneben

tu- St. ductus
,
-us „Fuhrung, Leitung“) = dt. Zucht (s. u.).

Im Gr.: dai-droaeodai • eXxeadai Hes. (*dai-dvy.-ifa mit Intensivredupli-

kation wie nai-cpaaow). Dazu sehr wahrscheinlich (s. Lagercrantz KZ. 35,

276 m. Lit., Boisacq 12) auch devy.ef cpQovxl^u Hes., wozu adevxqg ,.riick-

sichtslos" (zur Bed. s. Bechtel KZ. 45, 226, Lexil. 12), noXvdevxqg „der

vielsorgende" (aber AevxaXimv ist aus *AsvxaUwv dissimiliert, Bechtel),

und mit Tiefstufe ivdvxicog „eifrig, sorgfaltig". Die Bed. „sorgen, Riick-

siclit nehmen“ erwuchs aus „ziehen“ etwa iiber „aliquid in animo trahere,

in Gedanken mit sich fiihren oder herumziehen" oder iiber „sorgsam wie

ein Kind an der Hand fiihren“; ahnlich bedeutet anord. tjoa
(
Hetihon)

„helfen“ (s. Falk-Torp 1315 f.). Etwas andere geistige YVendung zeigt

lat. dticere als Jberechnen, schatzen", wobei z. B. aliquem poena dignum
ducere ursprgl. meinte „einen als strafwiirdig aus der Menge hervorziehen

und dadurch als solchen darstellen".

[Ir. dull „Geschopf, Element", diiilem „Scliopfer", wegen des palatalen

l von diiilem nicht aus duk-li- !]. Alb. nduk „rupfe, reiBe die Haare aus"

(G. Meyer Alb. Wb. 301).

Bes. reiche Formenentwicklung im Germ. (vgl. Fick III 4
1 66f Falk-

Torp unter taug, tugt, t0i, ttfic, t0ile, temme), so: Iterativ anord. teygia „ziehen,

hinausziehen" = ags. tiegan „ziehen“; ahd. zuckan
,

succhen, mhd. zucken,

ziicken ,,schnell ziehen, entreifien, zucken" (mit intensiver Konsonanten-
dehnung; davon mhd. sue, g. zuckes m. „Zucken, Ruck"); anord. tog n. ,,das
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Ziehen, Seil", mhd. zoc, g. zoges m. „Zug“, wovon anord. toga
,
-ada „ziehen",

ags. togian
,

engl. tow „ziehen“, ahd. zogon, mhd. sogen „ziehen (tr., intr.),

reifien, zerren“, vgl. o. lat.
(
[e)-ducare ; ags. tyge m. t'-St. ..Ziehen", ahd. zug,

nhd. Zug
;

ahd. zugil
,
zuhil, mhd. ziigil, nhd. Ziigel, anord. tygill m. „Band,

Riemen", ags. tygel „Strang"; anord. taug f. „Strick“, ags. leag f. ,.Band,

Fessel, Gehege" (davon ags. tlcgan „binden“, engl. tie), mit Tiefstufe anord.

tog n. „Tau“; anord. taumr m. „Seil, Ziigel", ags. team m. „Gespann Zug-
ochsen, Gebaren, Nachkommenschaft" (davon tleman „sich vermehren,

schwanger sein“, engl. teem), ndl. toom „Brut“, afries. turn „Nachkommen-
schaft", as. tom „lorum“, ahd. mhd. zoum m. ,.Seil, Riemen, Ziigel", nhd.

„Zaum" (germ. *tauma- aus *tau^-ma~, Grassmann KZ. 12, 133, erweist

also nicht als *taa{^-ma- Labiovelar der Wz., s. Yf. LEWb. 2
245); ahd.

giziugon „bezeugen, erweisen" (eigentlich „zur Gerichtsverhandlung gezogen

vverden", vgl. ags. teon auBer „ziehen" auch „anklagen“), nhd.
(
be)zeagen

,

Zeuge, mnd. betugen „bezeugen, beweisen", geiiich n. „Zeugnis“; ferner mit

der Bed. „producere, groBziehen, erzeugen" ahd. giziug „Zeug, Gerat,

Ausriistung", nhd. Zeag
,
mnd. tuck (-g-) n. „Zeug, Gerat" und „Zeugungs-

glied", mhd. ziugen, nhd. zeugen; got. ustaulits „Yollendung“, abd. mhd.
zulit f. „Ziehen, Zug, Erziehung, Zucht, Nachkommenschaft", nhd. Zucht

(= lat. ducti-m, -0 s. o.; davon nhd. zuchtig
,

ziichtigen), ags. tyht m. ,,Er-

ziehung, Lebensweise, Zug", afries. tucht, tocht „Zeugungsfahigkeit".

Bes. wegen Zucht „Nachkommenschaft“, bair. auch „Zuchtschwein“ u. dgl.

ziehen Ehrismann ZfdtPh. 32, 526, Pick III 4 151, Falk-Torp 1297 auch
ahd. zoha, mnd. to, nhd. schwab. zauche „Hundin“, neuisl. toa „Fuchsin“ zu

unserer Wz.; doch erinnert Fick aaO. auch an mhd. ziipe „Hiindin", norw.

dial, tobbe „Stute, kleines weibliches Wesen" und an germ. *tiko und *tibd

,.Hiindin“ (S. 162, 164).

Eine einfacheie Wzf. *deu- „ziehen" sucht Fick III 4
165, Falk-Torp 1316

(u. tftir) in anord. tjodr n.
(
*deu-trom) „Spannseil, Bindeseil" = mengl. teder,

teper ds., ahd. zeotar „Deichsel", nhd. bair. Zieter „Yorderdeichsel“ (auch ags.

tudor
,
tuddor n. „Nachkommenschaft“?), wozu wohl nach Liden Stud. 42 f.

ai. do-ra-ham „Strick, Riemen". Doch braucht diese Bed. „Seil, Riemen"
nicht notwendig auf die Anschauung des Ziehens zuriickzugehn.

Noch problematischer ist es
;
daB die Wz. *deu- „vorwartsdringen, hin-

ausstreben, sich zeitlich erstrecken" nach Falk-Torp 1267 (unter to I),

Fick III 4 165 (unter *tu IY) und 167 (unter *tut-, *tup
; dt. zaudern, Zotte)

mit solchem *deu- „ziehen“ urspriinglich eins gewesen sei.

Nicht iiberzeugend zerlegt andererseits Pedersen KG. II 475 du-co usw.

in *d-uco (: Wz. *etdc-).

[Lediglich als zufallige Anklange, die trotz Zupitza KZ. 37, 390 nicht als

alte Anlautwechsel zu werten sind, konnen gelten ahd. giziug : gr. xevyog

„Gerat“, und ags. team „Nachkommensehaft“ : ai. tokam ds.]

deup- „dumpfer Schall, etwa wie von einem Schlag".

Gr. hom. dovnog „dumpfes Gerausch, Getose; Schall der FuBtritte", dov-
neco „gebe einen dumpfen oder rassehiden Ton von mir"; der in eydov-

ngoav, paaiydovnov ... psyalogypv Hes., egiydovnog „laut donnernd" zu-

tage tretende urspriingliche Anlaut yd- ist vielleicht mit y.xvnog „Schlag“
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neben xvziog parallel oder ihm nachgebildet, so daB iiber sein Alter keine

Sicherheit zu erlangen ist; serb. diiptm, dupiti „schlagen, mit Getose

schlagen", sloven, dapam (
dupljem) dupati „auf etwas hohles schlagen,

dumpf rauschen", dupotdti „stampfen“, bulg. diipz, ,,gebe einem RoB die

Sporen" (usw., s. Berneker 23S), lett. dupetics „dumpf schallen" (bsl. d- aus

gd-1 oder alter als gr. yd-"!). Berneker aaO., Endzelin KZ. 44, 58, Mtihlen-

bach-Endzelin I 518.

1. (lens- „ermangeln, binter etwas zuriickbleiben".

Ai. doia- m. „Hangel, Pehler, Gebreehen";

Gr. (jon. att.) <5sco (fut. Sspaco, bom., d. i. aol. Aor. edevrjoe
,

lesb. devco)

„fehlen, ermangeln; bediirfen, entbehren", del pi rivog ,,es ist notig, muB -£

,

deopat
,
hom. dsvopai „ermangle, fehle, entbehre, bedarf", hom. „hinter

etwas zuriickbleiben, nachstehn", att. (aus „bediirfen“) „bitten, begehren",

emdetjg, hom. emdevgg „bediirftig, ermangelnd“, evdsyg „ermangelnd, be-

diirftig; jemandem nachstehend", diyaig „das Bitten", deypa „Bitte“ (urgr.

*dev[o]-m, -opai) ;
dazu Sevteoog „hinter etwas zuriickbleibend, es nicht er-

reichend, im Rang oder zeitlieh nachstehend, zweiter", demarog „der letzte"

(diese Formen haben alteres *<3£i>[a-<]coi\ *<5ev[a]-iazog abgelost, vgl. cpio-

reoog, -Tcnog neben alterem cpig-iazog).

Vgl. Brugmann KZ. 25, 298 f., GrGr. 3 212, Grd. II 2
2, 53, Osthoff Suppl.

34 f., 70 f. m. weiterer Lit. Aber ai. dura- „entfernt, weit (meist ortlich)",

av. durae-ca, ap. duraiy „fern, fernhin", av. diirat_ „von fern, fern, fernhin,

weit hinweg", Komp. Sup. ai. ddviyas-, ddvistha- „entfernter, -est“ gehoren

zu einer versch. Wz. *dett(8) „Erstreckung oder Yorwartsdringen im Raum“,
s. Yf. LEWb. 2 u. dadum (z. T. nach Osthoff IP. 5, 281 f.).

Ansprechend reiht Holthausen IF. 20, 324 ags. teorian „aufhoren, aus-

gelin, ermatten", engl. tire „ermiidenlt
an, aus germ. *tinzon eigentlicb „(beim

Wandern) zuriickbleiben" (nach Sievers zur germ. Wz. *terh-).

Aber anord. tjon „Schaden, Yerderben", ags. teona
,
teone „Schaden, Un-

recht, Yerhohnung" (Wood Min. 22, 121) nicht zu einer (eben auch durch

ai. dura-, ddviyas- nicht gestiitzten) kiirzern Wzf. *deu sondern vielleicht

zu dciu- ,.brennen", s. d.

2. deus- (oder dous-) „Arm\
Ai. dos- n. (m.), gen. dosmh „Yorderarm, Arm, unterer Teil des Vorder-

fuBes bei Tieren“, av. davs- m. ,Oberarm, Schulter", npers. dos „Schulter‘‘';

air. doe, gen. doat „Arm" ; lett. pa-duse (tiefstufig) „Achselhohle
;
Busen

des Kleides" ; sloven, pazduha, pdzdiha neben pazuha, pdziha „Achselhohle“,

und mit demselben rf-Verlust (ein Erklarungsversuch bei Berneker 233 f.)

abg. usw. pazucha „x6kiiog“. Lit. bei Berneker aaO., vgl. Trautmann Bsl.

Wb. 64, Miihlenbach-Endzelin III 19; die si. Worte verkniipft Bruckner KZ.

43, 309 abweichend mit slov. russ. paz „Fuge" (? ; slov. zd sei Neuerung fur

S', Wiedemann BB. 27, 256 f. mit russ. usw. pacha „Aehselhohle‘ (s. u.

pdg- „Achsel“).

dek- „nehmen; aufnehmen, begriiBen, Ehre erweisen '; nach Prellwitz u.

dexopai scheint wesentlich die Vorstellung der hingehaltenen Hande
(ob so auch *dehm „10“ verwandt?), sei es zur BegriiBung, sei es um
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zu gewahren oder zu nehmen. Aus der Bed. „annehmen, gern auf-

nehmen“ flieBt die Bed. „gut passend, geeignet, sich schicken, ziemen,

es jemanden recht machen; als annehmbar darstellen, etwas einem

gut scheinend machen, lehren, lernen".

Gr. (ion. dor. lesb.) Sexogai „nehme an :

‘, att. jon. Se.yo/mi (Entgleisung

nach Mustern wie t'fco : Sym), unthematiscb hom. 3. pi. Seyarai, ptc. dey-

juevog, aor. Sexto, ngoTtdeygat' ngoodeyouai lies.
;

doxdv)] ’ ih'jxrj („auf-

nehmend') Hes., Soxog „Dachsparre‘ (iibertragen „Balken“ liberhaupt; als

„die eigentliche Dacbung aufnehmend, tragend“ (yon Meringer IP. 17, 159

zu irriger Bestimmung der ursprgl. Wzbed. verwendet), detjajuevi) (eigent-

licb ptc. aor., mit Bewahrung der alten Betonung, s. Wheeler gr. Nominal-

akz. 67) „Wasserbehalter, Zisterne“.

Aksl. desit

i

„finden‘-, serb. desiti „treffen“, d. se „sich wobei befinden,

bei der Hand sein; jemand begegnen“, udesiti „richten, zurecbtmacben

;

treffen, auf jemanden stotlen", mit negierendem u- ii-des „Ungliick“ (usw.,

s. Berneker 188).

Abweichend stellt Pedersen IP. 5, 47 desiti zu gr. bi]o> „werde finden“

und laBt Jokl SB.Wiener Ak. 168 I 60 es aus beiden Quellen zusammen-

geflossen sein; auf *des- fiihrt Jokl alb. rules „antreffen“ zuruck, dessen

s sich nur aus idg. s erklaren lasse, sowie ndieh „befinde mich“ (ware

dann *des-sko ) ;
doch ist fur ndes Wbhl slay. Ursprung zu erwagen, so dab

ndieh als *dek-skd unserer Wz. *delc- zugeteilt werden konnte.

Av. ddsta- ,,erhalten, erlangt“ (dehnstufiges Ptc., Bartholomae Airan.

Wb. 740, wo aber got. tekan „beriihren“, anord. taka, tok „nehmen“ mndl.

taken „nehmen, greifen“ aus idg. *deg- mit Unrecht verglicben werden),

ay. dasa- n. „Gegenstand der fahrenden Habe, Vermogensstiick' (ebenda;

zur Bed. vgl. ai. vinddte ,,findet, wird habhaft“ : vedas- n. „IIabe“); ai.

daqcl „Zustand, Lage, Schicksal“ vielleicbt ags. tip (aus tigp) „Gewahrung“,

tigpian, tlpian „gewahren“.

Noch uusicherer die von Fick III 4 153 unter *teh-von „meinen, bestimmen,

anordnen" angereihten, in der Bed. dann niiher an decet
,
Soxeco anzuschlie-

benden ags. (ge)teohhian „meinen, bestimmen, anordnen“, teoh
,
teohhe „Verei-

nigung, Schar, Gesellschaft“, (
*teon) (*tehon) „bestimmen‘‘, ahd. gizehon „in

Ordnung bringen, herstellen zehan „farben“, mhd. zeche „Anordnung,

Reihenfolge, Zunft, Zeche, Gesellschaft“, nhd. Zeche, mhd. zesem (*tehsma -
;

ebenso Sverdrup IF. 35, 157) „ununterbrochene Reihe“, wozu wohl mit

Dehnstufe
(
[*te^-u§),

got. tewa „Ordnung“, gatewjan „anordnen“ (s. uber die

zu letzterem gehorigen grm. Worte Psilander KZ. 45, 281 f, und u. Wz.
*deu{a)~ „sich riiumlich vorwarts bewegen').

Ai. duqnoti, ddsti, ddcati
;/
bringt Opfer dar, erweist Ehre, gewahrt, ver-

leiht“, dagvams- ,,die Gotter ehrend, fromm“, dehnstufig wie hom. dt'jxvv/tiat

(nur ptc. Sgxvv/uevog, von L. Meyer BB. 2, 260 If. fur <5etxvv/uevog herge-

stellt) „begruBe“ = ai.dagnoti; normalstufig hom. Seixavocovro „sie begriiB-

ten“ (ei nach L. Meyer aaO., Bechtel Lexil. 96 metr. Dehnung fur e wegen

Sexavdzaf aozia^Ezai Hes., wahrend Wackernagel BB. 4, 268 f. Sgxavoiovro

bevorzugt), Intensiv SgSr/jitai (3. pi. praes.), SgSexio, dijdeyaTo (3. sg. und

pi. impf.) (fur iiberliefertes SeiS- einzusetzen) „begriiBen, bewillkommnen“

(8 . dazu Wackernagel aaO., Boisacq 181; Brugmann GrGr. 3 291, 4 33S halt
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die Schreibung beiy.vvuevog, dety.avocovro fiir vielleieht richtig auf Grund

eines Wzansatzes de[i]k- mit dek- als sekundarer Normalstufenbildung, was

ohne auBergriech. Stiitze ist), dgSioxo/iai (iiberliefert Seid-) „begriiBe" (fiir

*dt]de{>i)-ay.ojuai nach dem Praes. auf -10x00
,

s. Bechtel aaO.); ai. dagas-

yati „erweist Ehre, verehrt einen Gott, ist gnadig" (Denominativ eines

*dagas n. = lat. decus); Desiderativ dlksati „weiht“, diksa „Weihe“ (mit

sekundarer Dehnung des i aus *di-dk-s s. Giintert IP. 30, 98 f.); daksati

„ist tiichtig, macht es einem recht, ist gefallig", daksa- „tiichtig, geschickt".

Aber av. daxs- „lehren", sowie np. daxs- „Geschaft, Miihe" bleiben fern

(Gutt. ! s. TJhlenbeck Ai. Wb. 119), lat. deed, -ere „es ziemt sich, ziert,

pafit gut", decus
,
-oris „Zierde“, umbr. tigit „decet“ (s. Vf. 2 u. deed m. Lit.,

auch fur o. deketasiui
,
degetasis

,
vielleicht „ordinarius“), lat . dignus

„wiirdig, wert; wozu befiihigt" (*dec-nos

;

die Konstruktion mit dem Abl.

erklart Skutsch Gl. 2, 158 f. aus einer Gdbed. „womit geziert"; nicht

nach Osthoff MU. 4, 206, Pay AJP. 31, 45 zu anord. tTgenn „vornehm"

und Wz. *deik- „zeigen", s. Yf. LEWb.2
s. v.);

mir. deck „der beste, vorziiglichste" (= lat. decus-, Fickll 4
145); [aber

cymr. deivr „Held“ ist ags. Lw., wegen des g bleibt auch fern ir. dag ,,gut“,

cymr. da ds., gall. Dago-vassus
] ;

gr. agideixeTog „ausgezeichnet" (metr. ge-

dehnt fiir -dexerog, Schulze Qu. ep. 242)

;

lat. doceo „lehre"
(,
mache etwas einem gut scheinend“, s. Yf. LEWb.2 u.

decet),
gr. doxeT yoi „(es ist mir annehmbar =) scheint mir", doxeco (dofeo,

edoqe) „meine, scheme", dofa „Meinung; Ruhm“ (Suffix -oa, Solmsen Beitr.

241 f.), doxifiog „ansehnlich, erprobt", doyfia „BeschluB“, doxevco „fasse ins

Auge, beobachte", jigoodoxaco „auf etwas oder jeinanden warten, erwarten";

gr. diddaxco „lehre" (aus *did0k-sko, s. Giintert Abl. 45 ;
friihere Erklarungs-

versuche fiir das a s. bei Yf. LEWb. 2 223 u. decet, Boisacq s. y., Kretschmer

Gl. 4, 349 m. Lit.) ; lat. disco, didici ,,lernen"
(
*di-dk-sko allenfalls *di-d0k-skd;

eine Gdf. *di-dak-sko, s. Boisacq 185, ist wegen doceo nicht zu yertreten).

Zum es-St. ai. dagas(ydti), lat. decus stellen sich (nach Persson IP. 2, 244

Anna. 2, Persson IP. 5, 48, KZ. 38, 410) auch die auf einem loc. *deksi

„auf der tauglichen Seite" („auf der Seite der greifenden, fassenden Hand")

oder unmittelbar auf dem St. *dek-s- beruhenden Worte fiir „rechts“:

Ai. ddksina-, daksind- „rechts, siidlich, tiichtig, geschickt", ay. dasina-

„rechts“, lit. desine „die rechte Hand", aksl. desm ,,rechts“; gr. degi-

tsgog = lat. dexter, -tra, -trum (komp. dexterior, Sup. dextimus),
osk. destrst

(abgekiirzt fiir *destrust) „dextra est", umbr. destrame
;;
in dextram"; [fern

bleibt ir. Frauenname Decider — trotz Fick II 4 145, Brugmann II 2
1, 324];

gr. de£iog „rechts, gliickverkiindend, geschickt, gewandt" (yon deft- entw.

mit Formans -o-, oder -yo-, vgl. dann gall. Dexsiva dea, Brugmann II 2
1,

164); mit Suffix -no- (wohl nach *lai-uos, skai-uos „links“, Brug-

mann aaO. und schon II 1
129), air. dess „rechts, siidlich", cymr. deheu

ds., got. taihswa, ahd. zeso ,_rechts“, got. taihswl>, ahd. ses(a)wa „die rechte

Hand"; alb. djadte „rechts“ (G. Meyer Wb. 69, s. zur Form Pedersen KZ.

36,291; das von G. Meyer damit gleichgesetzte ksl. desls ist wohl Y er-

derbnis fiir desm, s. Berneker 187).

Ygl. Fick I 4
65, 66, 234, 452, 453, II 4 145, III 4 153, 154. — Uber Brug-

manns Wzansatz de{i)k- s. o.; auch Pedersens, KZ. 38, 410, Yereinigung
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von *dek- mit *deilc- „zeigen“ (ebenfalls mit ausgestreckter Hand) macht

dieselben Yoraussetznngen.

dek-, dek- oder (wegen des Aind.) dek- (: dole-, dek-) „reiBen, zerreiBen,

zerfasern".

Ai. daga „die am Ende eines Gewebes hervorragenden Zettelfaden,

Fransen"; got. tagl n. „einzelnes Haar“, anord. tagl n. „die Haare im
Pferdeschwanz" ags. tcegl (engl. tail) „Schwanz“, ahd. sagal „Schwanz,

Stachel, mannliches Glied, Rute“; got. tahjan „reiBen, zerren", distahjan

„zerstreuen“, isl. tceja, tabi „karden“, norw. mdartl. tceja (*tahjan) und taa

(*tahdn) „fasem, zerreiBen"; anord. tag
,

PI. tceger und tagar f. „Faser“,

mhd. zdeh, zahe f. „Docht, Lunte"; in anderer Bed. („zerrend — ziehend,

binausziehend") norw. mdartl. taag „langsam und andauernd", mnd. tege,

ostfries. tage „zahe“ (iiber ahd. zahi s. aber unter *denk- „beiBen“), und
ahd. zag „zogernd, unentsehlossen, zaghaft“, wozu zagen „verzagt und un-

entschlossen sein“;

vielleicbt hierher als „woran man sieh reiBt“ oder „abgerissenes, rissiges

Stiiek“, mhd. zacke m. f., nhd. Zacke

,

mengl. takke „fibula ‘, engl. tack „Stift,

kleiner Nagel", norw. mdartl. tagg, tagge m. „hervorragende Spitze, Zacke"

(von Lewy PBrB. 32, 148 Anm. 4, KZ. 40, 563 Anm. 1 wird Zacke mit lit.

dagys „Distel“ und got. tekan „nehmen“ verbunden; nicht besser; vgl.

Muhlenbach-Endzelin I 429 u. dadzis, wo Lit.).

S. Zupitza Gntt. 192 m. Lit. (unter anderer Abgrenzung gegenuber *denk-

„bei8en“), Fick II 4 152.

Ir. dual „Locke“ aua *doklo- ebenfalls hierher (trotz Zupitza aaO). —
S. noch *denk- „boiBen“.

dekm „zehn“.

Ai. daga, av. dasa, gr. dexa, lat. decern, umbr. desen-{duf) „(duo-)decim",

air. deich n., cymr. deg, corn. bret. dek, got. taihun (entweder fur *taihu

mit nach dem Ordinale aufgefrischtem -w, oder aus idg. *dekm-t), anord.

tiu, ags. tien, tyn, ahd. zehan, as. tehan, tian (zum -an s. Brugmann II 2
2,

20 f.) arm. tasn (zum a s. die Lit. bei Brugmann aaO., Boisacq s. v. dexa);

auf das Zahlsubst. dekm-t{{)- gehn zuriick alb. djete (Pedersen KZ. 36, 384),

lit. desimt[is
),

lett. desimt, desmit (Muhlenbach-Endzelin I 459), aksl. desgtb,

ferner ai. dagat
,
dagati-h „Dekade“, got. taihunt- (: dexad-) in talhunte-hund

(s. Brugmann II 2
2, 35 f.) „hundert“ (eigentlich „ein dekadisches Hundert"

im Gegensatz zum GroBhundert = 120), ahd. zehanzo (scil. hunt) „100“;

auch got. tigjus pi. „Zehner“, dt. (zwan)zig usw. ist aus dem d. pi. tigum =
*tigun{d)mi(s) — *dekmt-mi(s) herleitbar; auf

(
d)kmt-, (

d)kom-t(o)- mit Schwund-
stufe der ersten Silbe beruhen auch die Zehnerzahlen wie gr. fi-xau, xqi-

axovxa
,

lat. vlginti, trlginta usw., s. Brugmann aaO. 29 ff.

Ordinale ai. dagama-, av. dasarna -, lat. decimns; air. dechm-ad; gr. Sexarog,

lit. desimtas, apr. desstmts
,
aksl. desgtb, russ. desjdtyjb. as. tegotho, ags. tcogeda

,

(dagegen mit Anfangsbetonung oder wenigstens dem h der Grundzahl
:)

got.

aihunda, as. tehando
,
ahd. zehanto.

Genaueres bei Brugmann aaO. passim. Glottogonische Spekulationen

kniipfen teils an dixouai an (die beiden hingehaltenen Hande), teils an
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dt. Hand , wobei de-kmt entweder als „zwei Hande“ oder „Hand“ seiber als

*(d)komt aufgefaBt wird, s. z. B. Thurneysen KZ. 26, 310 Anm. t, Brug-

mann aaO. 4, Pedersen KZ. 38, 410, Hirt IA. 8, 59 f., Zupitza Gutt. 183,

Stewart BB. 30, 229, v. Blankenstein IP. 21, 109 (auch unter *kom)

.

Hierher idg. *km t 6m „bundert“ aus **(d')kmtom : ai. eatant, av. satam,

gr. E-xazuv
,

lat. centum
,

air. cet, cymr. cant
,
bret. leant, corn, cans, got. hund,

ahd. hunt „100‘ c

,
anord. hund-rad ,,Gro61mndert“ (120), lit. Simtas, lett. simts

(Miihlenbach-Endzelin III 841), aksl. szto (zur Entlebnungsfrage s. Brugmann
41, Einzelheiten ebda. 40—46). — Dazu eine r-Ableitung in lat. centuria

,

anord. hundari
, ahd. huntari n. „Hundertschaft, Gau“, aksl. sztorica ,,Hundert-

schaft“, lit. simteriopas „hundertartig“, s. zur Bildung Brugmann Distr. 26 f.,

auch iiber lat. decu-riu, d. abl. semenies, umbr. teqtiries und gegen Schulzes

aaO. Ansatz eines idg. *cleku- fur decu-ria

,

got. tigu- (umbr. tekvias
,
osk.

dekkviarim ist unklarer Bed., s. zu ersterem Laird Cl. Phil. 1, 334).

deg- „packen“?

Got. tekan „beriihren“, anord. taka, engl. take „nehmen“; lit. dagf/s, lett. dad-

zis „Klette“ („*die packende, nicht loslassende“?), auch „Distel“ (nicht zu

*dhag- „wetzen“; auch kaum zu dheig- „stechen“ mit sekundarem Abl. *dh;>g-

auf Grand von *dhe[i]g-, Reichelt KZ. 39, 12). Lewy PBrB. 32, 148 Anm. 4,

KZ. 40, 563 Anm. 1 (lat. digitus ist fernzuhalten, s. Yf. LEWb. 2
s. v., des

gleichen dt. Zackc usw., s. u. dek- „rei6en‘-); unsicher. Gehort lit. dagijs zu

d'egti „brennen“? Ygl. Wz. clheg"h~ „brennen“ u. Miihlenbach-Endzelin I 429.

Zupitza KZ. 37, 390 halt *deg- fiir eine idg. Anlautvariante neben *teg-

oder *tag in lat. tango usw.: alb. ndod, ndodeni „befinde mich gerade, zu-

fallig" (G. Meyer Alb. Wb. 301, zwischen beidenWzln schwankend) ware, da

dem Yelar von lit. dagf/s widersprechend, dann der letztern \Vzl. zuzuteilen.

tekan nicht zu tango mit Riickverwandlung von p zu t in der Zs. *at-pekan

(Hirt Abl. 30; lautlich zwar unanstoBig trotz Uhlenbeck PBrB. 27, 132).

deg(h)- oder dheg(h)- „eintauchen, trinken"??

Air. deug, mir. nir. deoch „Trank“ (zl-St. nach Pedersen KG. II 88, vgl.

auch I 366, 503) : lit. dazas „Tunke, Farbe“, dazyti „eintauchen, netzen,

farben"? B. bei Fick II 4 146.

deph- „stampfen, stoBen, kneten“.

Gr. deyco „knete, walke“, mit s-Erw. deyxo (aor. ptc. deyr/aa?) „knete;

gerbe“ (daraus lat. depso), deya „gegerbte Haut“ (dapdega „zubereitete Tier-

haut £
‘? Boisacq 191 m. Lit.; formantisch sehr bedenklich); arm. top'el (-etn ,

-eci) „schlagen“; serb. depam, depati „stoBen, schlagen' 1

,
d'epiti, d'epnuti pf. ds.

(Petersson IvZ. 47, 285).

Die von Fick I 4 453 mit decpco verbundenen anord. Ufa, mhd. zipfett

„trippeln“, ahd. zispan, zabalon, nhd. zappetn (die auf eine Gdbed. „mit

dem FuBe stampfen" wiesen) siehe vielmehr u. dai-, da-p-, dd-s- „teilen“

(Fick III 4
155, 160, Falk-Torp u. taahe, tip, tasse).

dem-, deiua- „bauen“, ursprgl. wohl „zusammenfiigen“.

Die Bed. „fiigen, passen“ in got. gatiman, as. t'eman

,

ahd. seman „ge-
ziemen, passen“ (Fick I 4 66, 454

;

nicht nach Kluge 8 u. ziemcn, zahm erst
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eine Folgerung aus dem Kaus. zdhmen), wozu dehnatufig got. gatemiba

Adv. „ziemend“, mnd. betame „passend“, ahd. gizdmi „ziemend, angemessen"

und tiefstufiges Abstr. ahd. zumft, mhd. zumft, zunft „Schicklichkeit, Regel,

Yerein, Zunft“.

Gr. depco „baue“, von der set-Basis ppp. dedpppevog, dor. (Pindar) veo-

dpaxog „neugebaut", depag n. „Kdrperbau, Gestalt"
(/usao-dpr) ,

att. inschr.

-pvt) „der die Mitte des Gebaudes iiberspannende Querbalken" konnte auch

fem. eines -dm-os sein).

Aber depviov, meist PL, „Bettgestell" (Meister BB. 11, 176) wohl mit

xQtj-de/ivov „Kopfbinde“ zu deco „binde" (Pedersen KG. I 167 ;
von den

verbindenden Brettern oder Gurten?)

ro-St. aisl. tirnbr ,,Bauholz“, as. timbar
,
ags. timber „Bauholz, Gebaude",

ahd. zimbar „Bauholz, Gebaude, Wohnung, Zimmer“, wovon got. timrjan

„erbauen“, anord. timbra, ahd. zimberen und zimbaron „erbauen, zimmern“

;

dagegen ist gr. dapag „Hausfrau“ nicht nach Bezzenberger BB. 27, 153 f.

auf ein nahestehendes *demor n. „Gezimmer“ zuriickzufuhren, sondern Zs.

des St. *dem-, s. u., mit *ar-t als „des Hauses waltend", s. *ar- „fiigen,

passen"; ein mit dem r-St. unter einem r/n-St. vereinbarer en-St. vielleicht

in lat. dominus „Herr“ als „der im Hause, der zum Hause wesentlich ge-

horige", Ableitung von Loc. *domen (Johansson GGA. 1890, 708) und in

ad/uLsvideg dovlai Et. Magn., wenn nach Danielsson Gramm, u. et. St. I 34

Anm. 2 auf Grund von *n-dmen „im Hause" (? ; auch dominus konnte nach

v. Bradke IF. 4, 85 mit -no- vom o-St. *domo~, allenfalls selbst nach Solm-

sen Gl. 1, 77 wie ai. damu-nas- „zum Hause gehorig" vom w-St. *donvu-

abgeleitet sein)

;

Wznomen *dem-, *dom-, dm-, dm- (s. bes. J. Schmidt PI. 221 f., Brug-

mann Grdr. II 2 136 m. Lit.)

:

Ai. pdtir dan, av. dong paitis „Gebieter (*IIerr des Hauses)" mit gen.

*dem-s
,
wie auch gr. bea-rtoxrjg ,,Herr“ (Ostholf Pf. 591; gegen Yerbindung

mit aksl. gos-podb, ai. jas-pati-h s. Berneker 335 f. m. Lit.), ai. dam-pati-h

„Gebieter“ (vielleicht mit Loc. ar. *dam als „Herr im Hause", wenn nicht

Umwandlung von patir ddn zu einer echten Zs.), av. Loc. dqm ,,im Hause £‘

(*ddm), nom. -dd aus urar. *-das in usi-dd Name eines Gebirges (,.sein

Haus bei der Morgenrote habend"), wozu wohl auf Grund eines *sa-dm-

am n. „dasselbe Haus" av. ha-domoi loc. „im selben Haus"; arm. tun n. a.

„ Haus"' (
*dom), instr. tamb (*dm-bhi), wonach gen. dat. tan; tanuter „Hausherr“

(vgl. Hubschmann Arm. St. I 53, Arm. Gr. I 498 m. Lit.); gr. ev-dov loc.,

urspr. ,.innen im Hause" (auch umgebildet zu evdo-di, --dev. evdot; s. Brug-
mann GrGr. 3

256, Grdr. II 2
2, 723 m. Anm. 1), vielleicht auch da> (Vojm])

als nom. acc. sg. n. (J. Schmidt aaO.) oder loc. (Bartholomae Grdr. I 124),

wenn nicht ein mit lat. de ablautendes altes Ortsadverb = as. to ,zu“ (Lit.

bei Boisacq 206 u. dm) : drnjua, dcbpazog faBt Brugmann als ursprgl. acc. sg.

masc. *ddm-m mit Uberfuhrung ins Neutr. nach orgcbjua u. dgl., was un-

sicher, aber doch begrundeter ist als J. Schmidts Annahme von Ausglei-

chung einer Flexion *dd> : dobjuaxog ;
Ableitung Apia, Mvia

,
Aaula („Haus-

herrin"; Danielsson Eran. 1, 79 f.); als 1. Zsglied in dap-ag „Ehefrau“(s. o.),

dduiedov „FuBboden“ ^ursprgl. des Hauses)" aus *dm-pedom (Ebel KZ. 6,

79; Ccmedov daraus nach dem Nebeneinander von da- und £a- als Inten-

Walde, Etymologischefi WSrfcerbuch. I 51
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sivpraefix, Solmsen Rh. Mus. 60, 500 f.; so vielleicht auch jon. £dxogog

„Tempeldiener, -in" fur *8a-xooog, Solmsen IP. 31, 455) = schwed. tomt

aisl. topt „Platz fiir Gebaucle" in norw. Mdarten „Lehmboden“ (grm. *tam-

fetiz
;
Bugge PBrB. 21,42, weitere Lit. bei Falk-Torp u. tomt Nachtr.),

vgl. auch lit. dim-stis „Hof, Gut-, Hofraum“ (Mikkola BB. 25, 75, Bezzen-

berger BB. 26, 167
;

2. Glied *sto-s zu *sta- „stehn“).

o-St. *domo-s : ai. dama-h „Haus, Bau“, gr. doyog „Haus“ (dour/ „telyog

usw.“ Hes.), olxo-doyog (-*doyog) „Baumeister“, lat. loc. domi „zu Hause"
= ai. dame „im Hause, zu Hause";

?t-St. *domu-s (Brugmann Grdr. II 2
1, 180 vermutet einen adv. loc. *domii

als Ausgangspunkt i : lat. domus, -us f. „Haus“ (daraus ist mir. dom-, dam-
liacc „domus lapidum", aur-dam „prodomus“ zugleich mit der Sache iiber-

nommen, Thurneysen bei Yf. LEWb.2 241 u. domus)-, aksl. doim m. „Haus“

(russ. doma „zu IIause“, *domovb, russ. domoj „nach Hause", s. zur Form Ber-

neker 210 m. Lit.); vorausgesetzt auch durch ai. dama-nas- „Hausgenosse“

;

ein St. *dmdu (Breal Msl. 7, 448 f.) in jon. dycog, gen. dycoog „Kriegsge-

fangener, Knecht", S/uoi) „Magd", kret. avoid f. „leibeigene Bevolkerung"

(nicht zunachst zu dapdco, s. Boisacq 193 m. Lit.):

ar. *dm-dna- in av. domSna-, nmana- n. „Haus“, auch ai. mana-h „Ge-

baude, Wohnung" (v. Bradke GGA. 1890, 911, IF. 4, 88 Anm. 3).

Dad lit. ncimas
,
namai „Haus, Wohnung"

(
namd-n „nach Hause", namie

„zu Hause") Umbildung von *damas nach Tiefstufenformen mit nm- aus

dm- sei (J. Schmidt aaO., Kretschmer KZ. 31, 406) ist ebenso unwahr-
scheinlich, vrie seine Yerbindung mit ai. amd „zu Hause" (Bezzenberger

BB. 21, 303 Anm.; 26, 167J oder Gleichsetzung mit gr. vo/uog „Weide, Wohn-
sitz" (Fickl 4

97, Trautmann Bsl. Wb. 193, Miihlenbach-Endzelin II 692 f.).

Lat. materia nicht als *dma-teria hierher s. u. mCiter. Air. danmae „Material“,

cymr. defnydd, mbret. daffnez (Fick II 4 141) hat nirgends die engere Bed.

„Bauholz" und ist daher kaum verwandt (Pedersen KG. I 167, aber mit

unrichtiger Ankniipfung an lat. damnum
,
dare).

Eine alte Abzweigung unserer Wz. ist dema
,
zahmen", das aber nicht

als „sich fiigen machen" auf die Gdbed. „fiigen" zu beziehen ist, sondern

erst aus der Bed. ,.Haus“ erwachsen ist: „ans Haus fesseln, domestizieren".

Trotz Fick II 3 123 f., Prellwitz s. v. bdfxog
,
Uhlenbeck Ai. Wb. u. damah

ist nicht umgekehrt von „unterwerfen, zahmen" als Gdbed. auszugehn, so

dad *domo-s usw. als „das unterworfene, Bereich der Gewalt des Haus-

herm", sowie „bauen“ erst aus , Haus" sekundar entwickelt ware. — Zum
Ablaut der Wz. dem-, dema s. Kretschmer KZ. 31, 406 f., Hirt Abl. 96.

Persson Beitr. 648, 675. — v. Grienberger SBWienerAk. 142, YIII 93f.

vermutet, dad idg. *dem- aus *de- „binden" erweitert sei („Bauholz, Steine

verbinden" und „passend verbinden, passen, ziemen"; „zahmen" dann =
, ;
anbinden“? s. dazu u. *dema- „zahmen“.

(dema-) doma-, doma- „zahmen, bandigen", wohl alte Abzweigung von

*dem- „bauen, Haus" als „domestizieren“, s. u., und daher kaum (was

an sich erwogen werden darf, s. Kretschmer KZ. 31, 406) als idg.

*dama : *doma zu fassen.

Ai. damyati „ist zahm; zahmt"
(*deni9-ieti), danta- „gebandigt“

(*deim-tos);
kaus. damdyati „bandigt, bezwingt" (*domeid),

ptc. damita -, damitar- „Ban-
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diger“; damayati ds.
(
*do»iG-jo = lat. domo); dama-h „bandigend“, dama-h

„Bandigung“; osset. domun „zahmen££

,
npers. dam „zahmes Tier";

gr. kdduaaoa, daudoj (fur *bdua-ui) „bandigen“, ddd/iarog „unbezwungen

= unbezwinglieh", ddyaoig (schol. Pind
)

„Bandigung, Ziihmung", navba-

yarcoQ „AUbezwinger“, dafiasco „bezwinge, binde unters Joch, verheirate

ein Madcben", dduvrjiu, dayvdio (bei Ilesych auch dduvw) „bandige“;

S/ugtog (Hesych), dor. duurdg „gebandigt“ (*

d

etno-tds), duaxki • dayaatea

Hes., abjuijs, -grog „ungebandigt, unverheiraiet", jon. Pf. dsdurjuai, 6/rrjzrjg

„Bandiger‘ £

,
d/ufjoig „Bandigung, Zahmung"; Pormen mit Wzvokal o feblen

dem Gr.

;

lat. domo (
%doma-io = ai. damayati ),

domat (*doma-ti = ahd. znmot) „bandige,

zahme“, ptc. domitus (= *domo-tos1 oder eber vom Kaus. *domoio, wie ai.

damita-), domitor „Bezahmer£< (dann = ai. damitar-);

air. damnaim „binde (fest), bandige (Pferde)“, inf. damned und domnad
(wohl = gr. ddfzvrjjut; nach Strachan Yerbal-System 61 spielt lautliche

Yermisehung mit damnaim aus lat. damno herein, der wohl auch das un-

lenierte m des Ptc. dammainti entsprungen ist, Pedersen KG. I 168); air.

dam

-

„sich fiigen, erleiden, gewahren" (z. B. daimid „gesteht zu££ wohl = ai.

damyati, konjunkt. ni daim „non patitur
££

; Pf. damair aus Dehnst. *dom-),

mit ad- „gestehn“ (z. B. 3. pi. ataimet), mit fo- „erleiden“ (z. B. 1. sg.

fodaimim ;
Formenbestand bei Pedersen KG. II 503 f.), cymr. addef,

bret. afisav „gestehn££

,
acymr. ni coin guodeimisauch gl. „non bene

passae ££

,
ncymr. goddef „leiden, erlauben££

,
corn, gothaf „ertragen“, bret.

gouzauv, gouzav ds. (aber cymr. doji „ziihmen“, acymr. dometic „gezahmt ££

,

ar-domaul „gelehrig<£

,
cymr. dof, bret. doff „zahm“ stammen wohl nach

Thurneysen aus lat. domare
,
so daS einheimische Formen mit o dem Kelt,

fehlten)

;

got. gatamjan, anord. temja, ags. temian
,
ahd. zemmen „zahmen“ (*do>ne>5

= ai. damayati
), ahd. zamBn ds. (= lat. doma-re), anord. tamr, ags. tam,

ahd. zam „zahm“ (unklar, ob Riickbildung aus dem Yerbum, oder ob die

pass. Bed. aus „Zahmung = Gezahmtes" erwacbsen ist, so dafi in ge-

schichtlichem Zusammenhang mit ai. dama-h „Bandigung“).

Wegen ai. damya- „zu ziihmen££ und „junger Stier, der noch gezahmt
werden soll“ und wegen gr. dafifoyg einerseits „bezwingend, bandigend“

{"Eqcos, Anakreon), andrerseits „junger (noch zu zahmender) Stier", wozu
baf.ia.Xg „junge Kuh“, bayaXig „ds.; auch von einer jiaoiXivog ab

:

u>]g'\

ba/uaXog „KaIb ££
(s. z. B. Fraenkel KZ. 42, 115) ist wohl auch air. dam

„Ochse £<

(
*damos

), dam allaid „Hirsch“, corn, da „dama££ sowie cymr. dafad
,

acorn, dauat
,

bret. dahvat „Schaf' £ (dann = gr. a-bajuaro;) anzureihen (ur-

sprgl. Bezeichnungen gezahmter Horntiere; Zweifel itulBerte Yf. LEWb. 2

u. damma oder datna
,
das wohl aus dem Kelt, oder anderswoher entlehnt

ist; germ. Lehnformen s. bei Falk-Torp u. daadyr m. Lit.); entsprechend

niederosterr. zamer, zamerl ,.junger Ochs" (Much ZfdA. 42, 167; vorgerm.

*a oder *ot).

Curtius 5
232, usw.

Zusammenhang mit dem- „(bauen), Haus“ als „ans Haus gewohnen,

domestizieren" ist sehr wahrscheinlich ; nicht als „binden“ zu xQrj-dejuvov,

da andere Spuren einer solchen Wz. dem- fehlen (gegen Curtius aaO.,

51*
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y. Grienberger SBWienerAk. 142, YIII 93 f., der Hem- „bauen“ auch als

„verbinden“ fafit, Falk-Torp u. tam ; siehe Yf. LEWb. 2 u. redimio, Boisacq
U. ?cQrjdefivov).

demel- „Wurm"?
Epidaur. de/ieXeas f. acc. pi. (GDI. Ill, 1 56, Nr. 3339, 98), defifikeTg • fidel-

Xai Hes. : lat. lumbncus ,,Eingeweidewurm, Spulwurm; Regenwurm", wenn
dissimiliert aus *lomllcos, und dieses mit „sabinischem“ l aus d fur *dom-
llcos (Prellwitz GDI. zur Stelle, weitere Lit. bei Osthoff IF. 27, 165, Boi-
sacq s. v.).

Doch ist die Zugehorigkeit von lumbncus recht unsicher; zwar ist der
Yergleich mit cymr. llyngyr pi. „Eingeweide-, Erdwtirmer" mbret. lenc-

quernenn
,
nbret. lenkernenn „Eingeweidewurm“ (Bezzenberger BB. 16, 257,

weitere Lit. bei Osthoff aaO.) nach Osthoff nicht haltbar, da letztere ur-

spriinglich -nk- voraussetzen, wobl aber konnte es als *(s)londhro- + For-

mans -ico- (wie formica
),

zu Wz.
(
s)lendh- „kriechen“ in alter holl. slinderen

,

ndd. ablaut, sliinnern „gleiten, kriechen", lit. lendit „krieehe“ gehoren.
Zu den gr. Worten aber vielleicbt alb. demje „B,aupe“ (kann fiir *demlis

stehn), dsmize
,

dintize „Fleischmade“ (freilicb ist idg. d anlautend im Alb.

meist durch d-, blofi seltener durch d- vertreten, vgl. Bgm. I 2 530. Die
Anknfipfung an ghdem- „Erde“ bei G. Meyer und Pedersen KZ. 36, 335
befriedigt in der Bed. nicht).

denk- „bei8en"
(
*dank

-

?).

Ai. ddgati „beiBt“ (*dwketi), Pf. dadqga (danach auch ein Praes. dqgati),
Kaus. dqgdyaie „macht beiBen", dqca-h ,,BiB, Bremse", dqgana-m „das
BeiBen", dqstra-h, dqsfrU „Spitzzahn, Fangzahn" = av. tizi-dqstra- „mit
scharfem GebiB, Gezahn" (fiir -dqstra-, s. Bartholomae Airan. Wb. 653)

;

gr. ddy.voj „beiBe" ( *dnl-no), aor. edaxov (= Impf. ai. adagani), wozu fut.

bg^oyai (aber jon. ba^erai), Pf. bebrjyyai, bebyxd>g, sowie bfjy/ua „Bi8" (aber

bdyfia Nic.) mit Ablautneubildung; baxerov, to baxog „beiBendes Tier"
(iiber dddf usw. s. *dengh „greifen, beriihren, drficken");

ahd. zangar „bei8end, scharf", mnd. tanger „ds., bissig, kraftig, frisch“;

anord. tgng (gen. tengr und tangar), ags. tang
,

tange, ahd. zanga „Zange“,
d. i. „die zusammenbeiBende"; mit weiterer Yerschiebung zu „zusammen-
kneifen, zusammendrucken" und „zusammendrangen, verbinden" (wie ai.

sam-dag- „beiBen, zusammendriicken, dicht auf etwas liegen") wobl as.

bitengi ,,nahe an einen rfihrend", ags. getang ds., getenge „nahe anliegend,
bedrangend", ahd. gizengi „reichend bis, nahe rfihrend an", Adv. gizango

,

wozu anord. tengja
(Hangjan) „verbinden“, ags. tengan „angreifen, drangen,

vorwarts streben", getengan „haften machen, fiigen" (ags. intinga m. ..matter",

sam-tinges „at once“, getingan
,
st. Y., .,driicken an" nach Fick III 4 152 Neu-

bildung? anders fiber bitengi usw. unter dengh- „wohin reichen") ; daneben
germ. *tanhu- „fest anliegend, anhangend, zahe" in ags. tbh „zahe“, mnd.
ta „festhaltend", ahd. zahi. nhd.zah (mit dem zu Heh- ,.reiBen, zerren, ziehen"
gehorigen mnd. tegr, ostfries. tage „zahe“ = „*sich ziehend" nicht ursprfing-
lich zusammengehorig) und anord. ta n. „festgestampfter Platz vor dem
Hause" (finn. Lw. tanhua „Pferch“);



alb. (nach Jokl SBWienerAk. 168, I 12) geg. dans, tosk. dare „Zange“

(nach Jokl aus *dak-na
,
was aber durch *donk-ncL ersetzbar ist).

Vgl. Curtius 5 133, Zupitza Gutt. 192 m. Lit., Fick III 4 152; yielleicht

urspriinglich verschieden von der Wz. *dek~, dok ,,zerrei8en", obwohl *denk

(oder *dank) als nasalierte Form zu *dek und „bei8en' als „mit den Zahnen
zerreiBen" gefaBt werden konnte.

1. deugh- „wohin reichen, wonach greifen", aueh „fest oder derb zugreifend,

fest, kraftig".

Ai. daghnoti „reicht bis an, erreieht", -daghnd- „bis an etwas reichend"

(*dngh-
;

mit dh- anlautende Formen wie aor. dhak sind Neubildungen
nach Wurzeln mit zwei Aspiranten, Uhlenbeck Ai. Wb. 1 20 1

;
gr . oda£ (

3

-

Praefix „an“) „(nach dem Erdboden) greifend, sich einkrallend" (von zu

Tode getroffenen; erst an jiingern horn. Stellen „mit den Zahnen greifend,

beiBend" durch EinfluB von Saxvm, mit welehem oda£ also nicht, etwa als

Kreuzung von *<5a| mit odovs, ursprgl. zusammenhangt; s. Prellwitz und
Boisacq unter odaf und aSay/iog m. Lit., und bes. Bechtel Lex. 241), ddafco,

add£m (a- durch Assim. ans folgende -a-), aday-sm, -dm „kratze, jucke"
(ebenfalls mit der Yorstellung der zum Greifen gekrallten Finger); un-
sicher ist Zugehorigkeit der Sippe von ags. getingan ,.driicken an“, ahd.

gizengi „reichend bis, nahe ruhrend an“ usw. (Uhlenbeck, Bechtel aaO.,

Berneker 2 1 7 f
. ;

eher im gramm. Weehsel mit *tanh-, ahd. zcLhi „zahe“,

s. *denk- „beifienrt

);

air. daingen ,,fest, hart“ = cymr. dengyn „roh“ (zum a Erwagungen bei

Zupitza KZ. 36, 73, vgl. jetzt zur Sache Giintert Ablautprobleme); sehr

unsicher air. dingim „supprimo“, pf. dedaig
,
fordingim „unterdriicke“ (Bezzen-

berger bei Fick II 4 146; arutaing „erquickt, stellt her“, conutgim „baue, er-

richte“ gehoren jedenfalls zu lat. fmgo usw., s. u. dheigh- „Lehm kneten“,

wie vielleicht auch dingim
,
fordingim selber nach Bgm. II 1 999, II 2

3, 279;
von Zup. G. 99, Pedersen KG. II 505 f. werden hingegen letztere mit lit.

dengiii „decke“ und dt. Dung unter *dhengh- „deckend worauf liegen“

vereinigt; aus dem Slav. (vgl. bes. Berneker 190, 217) *dqg* in abg. nedqgb

„Krankheit“, russ. dvzij „stark, kraftig‘‘ (daneben djuzij „gesund, fest,

stark, solid", djnzitb „aushalten, dulden", mdartl. „tragen“ und „iiber-

waltigen" djuzjatb „stark werden, wachsen" mit dj- wohl nach *djag- —
*deg-), poln. dazyc „wohin eilen, streben, trachten" (iiber poln. duzy „groB,

stark" und andere auf ursl. u, nicht q weisende Formen s. Berneker 21 7 f.

und andrerseits Bruckner KZ. 42, 342 f.), mit der Bed.-Entw. „reichen = sich

spannen" (doch s. u.) russ. duga „Bogen", alt und mdartl. „Regenbogen“,
bulg. dzgd „Regenbogen", serb. duga ds., poln. mdartl. dega, dqga ,,Regen-

bogen", mdartl. dega „Streif, Striemen", ferner ursl. *degz in russ.-ksl.

djagb .,(Zug)riemen", russ. djdga
,
lederner Gurt“, djaglyj „kraftig, gesund,

tiichtig", djdgnutb „wachsen, gedeihen, stark werden", sloven, dega ..Joch-

riemen, Tragriemen" (wieviel von diesen slav. Bed. selbstandig innerhalb

der Wz. entwickelt ist und wieviel erst der reimenden Sippe von poln.

tqga „Regenbogen", tegi „stark", tqzyc „sehnen"' usw., Wz. slav. teg- ,,ziehen,

spannen", Bruckner aaO., verdankt wird, ist kaum zu entscheiden; alt ist

jedenfalls die zum Kelt, stimmende Bed. „kraftig", wohl auch ,.wohin
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streben, trachten“): aus dem Lit. vielleicht (Berneker 217 f.) dingstii
,
dingau

,

dingti „wohin geraten, wohin versehwinden“, dang'intis ,.sich wohin begeben“,

die mit dengti ,,decken‘', Leskien Abl. 323, nicbt wobl in der Bed. vermittelt

werden konnen
;
auch Bernekers Yersuch, die Bed. ,.decken‘ aus „driicken‘'

herzuleiten und fiir *dengl>- daher „driicken, dringen, drangen“ als Bed.

zu erschlieBen, woraus aucb ..gedrungen = stark !
‘ und ,,wohin gelangen,

gelingen“, iiberzeugt nicht
;
vielmehr s. Wz. dhengh-.

Obwohl nach Ausscheidung von ags. getingan
,
ahd. gisengi gr. d<5d£ der

einzige eindeutige Hinweis auf idg. d- bleibt, ist die Verbindung mit gr.

zayvs .,schnell‘ unter idg. *dheng- aus Griinden der Bed. nicbt vorzuziehen;

Lit. bei Berneker 21 7 f., Osthoff MU. 6, 49 f.

2. dengh- „scheinen, leuckten“.

Got. faggl n. „Gestirn“, anord. himintungl n. .,Himmelskorper“, tungl

n. „Mond“, ags. tungol n., as. tungal, ahd. himilzungal n. „Gestirn“; lit.

dinga (man) „i niichj diinkt, (mir) scheint", d'tngaus, dingotis „sich diinken“

(dingsfis .,Einbil«lung'‘, dmgsc id ,.Diinkel“), apr. padingti „gefallen“. Pick

I 4 453 (wo didaoxw auszuscheiden hat), III 4 168.

Unsicher, da die bait. Worte auch anderer Anschauung als der des Ein-

leuchtens entspringen konnten (Prellwitzens, BB. 22, 129, Deutung *dhim
*gat *moi „es kam mir in den Sinn“ iiberzeugt freilich nicht!.

dnghu, dnghua „Zunge“.

Altlat. dingun
,

cl. lingua (mit sog. sabinischem /, das nach lingere fest

wurde) „Zunge", germ. *timgdn-, got. tuggc
>,

anord. as. iunga
,
ags. timge,

ahd. zunga ,,Zunge“ (als Ablautneubildung dazu vielleicht anord. tangi m.
„in den Griff zuriickgehendes Stuck der Klinge“, mnd. tange „Sandriicken

zwischen zwei Siimpfen“? Pick III 4 168, Falk-Torp u. tange);

abg. (usw.) jczylcz, „Zunge; Sprache, Yolk“ (mit unerklartem rf-Abfall,

woriiber bes. J. Schmidt Krit. 77 ; iihnlich lit. ilgas : slav. dhgz unter

del- „lang“), apr. inzuwis „Zunge“, lit. lieziivis ds. (fiir *jziiuis nach lieziii

„lecke“).

Unklar ist der Anlaut von air. tenge, cymr. tafod
,
mcymr. tafawt

,
acorn.

tauot, mcorn. tares , tavas
,
mbret. teaut

,
nbret. teod „Zunge“ (Zupitza KZ. 37,

390 nimmt idg. Wechsel t- : d- an, Johansson IP. 2, 1 ff. idg. Anlaut zrl-,

wie auch Pedersen KG. I S8; wenn corn, tava, mbret. taffhaff

\

nbret. tanva
,.kosten“, Loth Re. 18, 95, Henry Lex. bret. 260, 263, nicht etwa erst vom
Worte fiir Zunge ausgegangen sind, konnten allenfalls sie das t- statt d-

hervorgerufen haben). Noch hoffnungsloser scheint Yermittlung mit ai.

jihvft, juhu
,

av. him:a, hizii „Zunge“ aus ar. sizhun
,
sizhu (s. Bartholomae

KZ. 27, 207 ff., Grdr. d. iran. Phil. I 104, IA. 12, 23, Altiran. Wb. 1815 mit
neuerer Lit.; Johanssons aaO. Ansatz *zdnglma

,
woraus ar. *zizhua geworden

sei, befriedigt nicht i. Ebenso mit alb. ghihe
,
geg. g'ghe „Zunge“ (Peder-

sen KZ. 38, 301, Pron. dem. 341: fiir einen Ansatz *dl- ist trotz Collitz

BB. 29, 105, Schrijnen KZ. 46, 380 lat. lingua kaum als Stiitze verwert-
bari. — Ir. ligiir „Zunge“(?) und arm. lezu ds. (Hiibschmann Arm. St. I 32,
Arm. Gr. I 452) sind wohl urspriingliche Bildungen von Wz. *leigh- „lecken“
aus, lassen wenigstens keinen Rest von idg. mehr durchblicken.



dens-, dent- 793

1. dens- „hohe Geisteskraft, weiser RatschluB; verbal: lehren, lernen".

*densos n. : ai. damsas n. „Wunderkraft, kluge Tat“ = av. danhah- „Ge-

schicklichkeit, Gewandtheit" (dazu ai. datiisu- „wunderkraftig“, damsistha-

„sehr wunderkraftig" = av. dqhista- „sehr weise, der weiseste"); im Griech.

nach tiefstufigen Formen mit *<5a[c]- = *dns- zu *davoo? umvokalisiert

(Brugmann BSGW. 1897, 187): hom. df/vea n. pi. „Ratschlage, Anschlage",

sg. dfjvog bei Hesych, (dor.) adaveg (-a) * dngovor/zov Hes. = (jon.) adrjvrjg

'

ay.axog, Adv. adr/vecog Chios (SGDJ. 5653b 12); ai. purudamsas- „reich an
Wundertaten", gr. nolvdf/vea ' noAvfiovlov Hes.; ai. damsana-m, dams&nd
„Wunderkraft“.

*dns-ro-s „verstandig, hochweise“ : ai. dasrd- „wundertatig“ = av. dtmra-

„geschickt, kundig"; vgl. auch gr. ddeiga Beiname der Persephone, etwa

„die wissende oder wunderkraftige“. daicpgcov
,
klugen Sinn habend" ver-

hielte sich als *da[a\i-(pgcov zu ai. das-rd-, wie y.vdt-dveiQa zu y.vd-go-g

(Brugmann Grdr. II

2

1, 78), wenn es nicht urspriinglich allein ,.den Sinn

auf den Kampf gerichtet" bedeutet hat (vgl. dai-y.zapEvog „in der Schlacht

getotet", ev dai „in der Schlacht'; s. zuletzt Bechtel Lexil. 92) und erst,

nachdem diese Bedeutung vergessen war, durch miBverstandlichen An-
schlufi an dafjvai, s. u., im Sinne von „klug“ zur Yerwendung kam.

Ai. dasma- „wunderkraftig (von Gottern)" = av. dahma - „in religiosen

Fragen wissend, eingeweiht".

*dnso, z. T. redupliziert, „schaffe Wissen, lehre“ : av. dldamhe „ich werde
uuterwiesen" (dazu hochstufig dqstva f. „Lehre, Dogma") vielleicht gr. dedae

Aor. „lehrte“, Aor. pass, dafjvai
,
daf/pevai „lernen“, Ptc. pf. bedacbg „gelehrt,

kundig", deddaa&ai n 316 „ausforschen“, adagg (Soph.) „unkundig, worin

unerfahren"; dazu daf/pcov (Hom.) „verstandig“, ddaf/pmv „unkundig“

worin unerfahren", daf/pevai ' epnEiooi yovabceg Hes. Bei Archilochos

frg. 3, 4 Bgk. ist daipcov bessere Uberlieferung als dafj/ucov
,
das jedenfalls

nicht durch Ficks — bei Hoffmann GrD. 3, 39 — Konjektur eines kontra-

hierten bapcov zu ersetzen ist; Schulze KZ. 29, 261, Qu. ep. 249 fiihrt wegen
dieses daipcov auch daf/pcov, daf/pevai auf *dai-f/pcov

,
-r/pevog zuriick und

vergleicht baifjoai • didagai Hes., das auf *dai-$-o- weise. Doch konnte

letzteres als Denominativ eines *<5a[a]-/a „Lehre“ ebenfalls unserer Wz.
entstammen und des Archilochos daipcov eine Umbildung von daf/pcov

nach daipcov „gottliches Wesen“ und allenfalls nach diesem daifjaai, *daiaco

sein. Wenn hingegen gr. -aa- aus -ns- lautgesetzlich o bewahrt (siehe

dariiber u. *dens- .,dicht“), so sind die obigen gr. Formen mit Schulze

einer verschiedenen Wz. *dai- zuzuteilen, fur die weitere Ankniipfung

fehlt.

Lit. bei Boisacq s. v. dedae, abaf/g, di/vea. Das von Fick II 4 143 an-

gereihte ir. dan m. „Kunst“ ist als „Begabung“ dasselbe Wort wie dan
„Gabe ,£ = donum (Pedersen KG. I 48, 177).

2. dens- (und dent-?) „dicht ££

.

Lat. denseo
,

-ere (Pf. dense nur bei Charisius Gr.-Lat. I 262, 4) „dicht

machen" (wegen seiner trans. Bed. ein primares Yerbum wie ccnseo
,
augeo

u. dgl., Brugmann BSGW. 1901, 1 06 f., nicht Denominativ von:) densus

„dicht“ (*densos oder *dnsos
,
kaum nach Osthoff MU. 4, 214, Sommer
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Hdb.

2

387 alter «-St., wofiir lat. *densuis zu erwarten ware; gegen *dnt-to-

,

-so- spricht die primare 3S
T
atur von denseo).

Mir. dese (n. sg. deis) „Trupps, Yasallen“ (Stokes KZ. 41, 384)?

Gr. daav? „dicht“, lautlich strittig; Bezzenbergers BB. 3, 136 Gleichsetzung

mit lat. densns (doch s. o. hinsichtlieh der Stammbildung) stiitzt Schulze

SBBerlinerAk. 1910, 793 hinsichtlieh der Bewahrung von -a- hinter n
durch die an sich ansprechende, doch nicht sichere Yerbindung am? : ai.

dsita - (s. *nsi), der aber dafjvai zu *dens- „hohe Geisteskraft“ mit hinter

a = n verhauchtem s doch mindestens die Wage halt. Andrerseits setzt

Brugmanu aaO. daav? = darv? , wofiir zwar die Namen phthiot. Aazvov,

delph. Aarv? keine verlafiliche Stiitze sind, aber auch das bewahrte -rv-

von xgarv?, nXarv? keine Widerlegung bietet (es kann hier xgaro?, nXmo?,

nlart] erhaltend gewirkt haben, wahrend neben daav? keine solchen Yer-

wandten lagen, denn daao? ist erst spat von daav? aus geschaffen). Das
gewohnlich (z. B. Curtius 5 233) auf *dnsu-lo-s zuriickgefiihrte davXo? oder

davXo? „dicht bewachsen“ begegnet literarisch zuerst bei Aeseh. Suppl. 97

in Verbindung mit daoxio? (diss. aus *t,a-axio? = *dta-oxio?, siehe Solmsen

Rh. Mus. 60, 499f.) und kann als *Sa-vXo? (: vXrj) gerade nach da-axio?

gebildet sein (siehe Yf. LE Wb. 2
228), welchenfalls die phok. Ortsnamen

Aav/.i?, AavXia (Curtius aaO., Fick BB. 23, 198) fernzuhalten waren. Sollte

daijvai usw. nach Schulze (s. unter dens- „hohe Geisteskraft“) als *Sat-rjvai

auf eine Wz. *dai~, nicht *dns-
,
*dens- zu beziehen sein und als Gegen-

beispiel gegen die Zuriickfuhrung von Sat?, daav? auf -ns- ausscheiden,

so konnte vermutet werden, da8 AavX-t?, -ta, davXo

?

durch eine jungere

Sonderbehandlung vor v das a verloren, wahrend vor anderen Yokalen
{dot?; daa-eo?, -eia usw., wonach dann daav? analogisch ebenfalls mit be-

wahrtem a) s nicht mehr verhaucht wurde. Fiir ursprgl. -s- scheint immer-
hin daaxov ' daav und daoneraXov' noXXvcpvXXov zu sprechen.

Wenn alb. dent „mache dicht. walke, stopfe voll", dendem „bin iiber-

satt“, dsndure „dicht, gefullt, haufig“ anzureihen ist (G. Meyer Alb. Wb. 65,

Bartholomae IF. 1, 300 Anm. 1), was sehr unsicher ist, so hatten *dens-

und *dent- als Erweiterungen eines *den- zu gelten.

1. der- (: dor-, d er-) oder dor- : dor- „Spanne der Hand *.

Gr. dmgov (Hes.) „Spanne der Hand 1 (LangenmaS), dgdodcogov „der Ab-
stand von der Handwurzel zur Fingerspitze ‘, hom. ixxaidexddcogo? „1 6 Spannen
lang", tiefstufig ark. dagiv ' oju&ajur/v Hes., lak. ddgsig- to and tov /ueyaXov

daxTvXov ini tov uixgdv didonjua Hes.

Beziehung zu *dcr- „schinden, spalten 11
(Curtius 5 235) wird durch die

Bed. nicht empfohlen (..Spaltflache — Handflache — Spanne '??)

Nur unter einem Ansatz ducr- : dur- oder duor : duor : dvr lautlich zu

rechtfertigen ware Yergleich mit kelt. dur-no- in air. dorn ..Faust, Hand *,

no-m-durni ,,ut me colaphizet", cymr. dtvrn „Hand <

,
dyrnod (meymr.

dyrnawt) ,.Ohrfeige‘, dyrnaid (meymr. dyrneit

)

„Handvoll“, bret. dorn

„Hand -, dournek „wer groBe Hande hat“ (Fick II 4 148 zw.); doch stehn

diese Worte auch in der Bedeutungsfiirbung „geballte Hand, Faust, Faust-

schlag“ so weit von den gr. ab, daB sie eine Yereinigung mit ihnen nicht

heischen.
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Fur kelt. *durno- erwagt Fick aaO. andrerseits Yerwandtschaft mit lett.

dure, dtiris ,,Faust"; dieses ist weder nach Bezzenberger BB. 21, 315 als

*dun-re- mit gr. -devag zu vergleichen, noch nach Bechtel Lexil. 1 06 mit

ur als Tiefstufe einer zweisilbigen Wz. (: gr. Sage-) mit ddjgov usw. zu

verbinden (it!), sondern zu lett. duru
,

diiru, durt „stechen, stoBen" zu

stellen (vgl. pugnus :
pungo)

;
ob so aueh kelt. dur-no-1 Ygl. Mfihlenbach-

Endzelin 1 529.

2. (der-), redupl. der-der-, drdor-, gebrochen redupl. dor-d-, dr-d, Schall-

wort ,,murren, brummen, plaudern".

Ai. dardura-h „Frosch, Flote"; ir. deirdrethar „tobt“; bulg. dvrddrs

„plaudere, schwatze; murre, brumme", serb. drdljati ,.plappern", sloven.

drdrdti „ratschen, klappern, schnarren", drdra ,,Ratsche"; mit gebrochener

Reduplikation lit. dardeti, lett. dardet
,
dardet „knarren, schnarren", ir. dord

„BaB", fodord „Brummen, Murren, BaB", andord ,helle Stimme, Lied",

cymr. dordd „sonitus, strepitus" (auch tordd, s. Pedersen KG. I 494, II s
,
wo-

von godwrdd „Murren, Larin"), ir. dordaim Jbrfille" (vom Hirsch)
;

gr. dag-

da' ppXiaaa Hes. — Die kelt. und bsl. Worte konnten auch zu idg. dher-,

gr. zev-'&ggvT] usw. gestellt werden (Fick II 4 147).

Fick II 4 147, Uhlenbeck Ai. Wb. 121 f., Berneker I 254. Miihlenbach-

Endzelin I 447. Nicht iiberzeugend sucht Wood KZ. 45, 62 weitern An-
schluB an die unter *(der-), drem- „laufen, treten" behandelten Sippen

(s. dort auch fiber L drmotiti „plaudern").

3. (der-) dra-, dreu-, drem-, dreb- „laufen, treten, trippeln ".

*dra-

:

Ai. drati ,.lauft, eilt", Intens. darulrdti „schweift umher, ist arm",.

dari-dra- „umherschweifend, bettelhaft"
;
gr. dno-didodorjo „laute weg“, aor.

edgav, dgaouog, jon. dgrjapos „Flucht“, ddgaazog „nicht zu entfliehen suchend",

dganeTrjg „Fltichtling“, dganetevco „laufe davon, reiBe aus", vgl. zum -n-

ai. Kaus. drapayati „bringt zum laufen", aor. adidrapat
,
lief" (und s. u. lit.

stripinys). — Ahd. sittarorn {*di-dr(l-mi) ,.zittere", aisl. titru „zittern, zwinkern"

(ursprfinglich etwa „unruhig trippeln, zappeln"; ahnlich lit. drebeti „zittern,

beben" : nhd. trappeln
,

trippeln, trampeln
,

s. u.). — Vielleicht ir. cundrad

„Handel, Yertrag, Yerkehr", wenn ursprgl. ,,Zusammenlaufen, convenire"

(*com-dra-tu-s

;

Stokes IF. 12, 187).

*dreu- (z. T. mit u als Tiefstufe, wohl auf Grund von *dreuax-, nicht

von *dreu-):

Ai. drdvati ,,lauft, auch zerflieBt", drutd- „eilend", av. drclvaya- ,,laufen"

(von daevischen Wesen), draoman- n. „Angriff, Ansturm", aesmv-drCit(a)-

„von Aesma her anlaufend, zum Angriff entsendet"' (ob auch ai. dravina-m
,

dravinas- n. ,.Gut, Yermogen", av. draonah- n. ,,bei der Besitzverteilung

zufallendes Gut, Vermogensanteil" etwa als „fahrendes Gut"?); gall. FluB-

name Druentia (Fick II 4 157); anord. trudr ,,Gaukler“, ags. trud ,,Possen-

reiBer ‘ (freilich auch ,,Trompeter"') = ir. druth „Narr" (Gdbed. etwa „Sprfinge

machend"; Lagercranz KZ. 37, 176 f., Persson Beitr. 574 A. 2; aber gr.

dgvdoai ,.y.aTay.olviifh]oar, devdgveiv „untertauchen", bevdova'Qeiv — s. Boi-

sacq 176, auch *dereuo- — liegen in der Bed. zu weit ab: ..laufen — da-

vonlaufen — sich ducken — untertaucben"?).
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Auf *dreu-, Ptc. *dru-to- beruht vielleicht (s. Osthoff Par. I 372 f. Anm.;

kaum ware eine idg. Wzf. *dre-t- zugrunde zu legen) got. trudan „treten“,

anord. troda
,

trad ds. ; as. ags. tredan
,
ahd. tretan „treten“ (bei Osthoffs

Anschauung Ablautneubildung), ahd. trata „Tritt, Spur, Weg, Trift“, as.

trada ,,Tritt, Spur 1

,
ags. trod n., trodu f. „Spur, Weg“ (engl. trade „Handel“

ist nord. Lw., vgl. zur Bed. oben ir. cundrad), ahd. trota, mhd. trotte f.

,,Weinpresse
",

Intens. ahd. trotton „treten“.

Auf ein mt-Praes. *dru-mi-o, germ. Hrunno beziehn Streitberg Urgr. Gr.

296 und Osthoff aaO. (hier Lit. fiber die andrerseits zu erwagende Yer-

bindung mit *der- „spalten“ als *dr-nu-o

)

auch ahd. aba-trunnig „flfichtig“,

nhd. abtriinnig
,
mhd. triinne f. ,,laufende Schar, Zug, Schwann; Woge‘‘,

mit Ablautneubildung ahd. in-trinnan
,

nhd. entrinnen ,.entfliehen“, mhd.
trinnen ..davongehn, sich absondern, entlaufen“ (kaum falsche Trennung
von ent-

~f-
rinnen), wozu Paktitivum ahd. mhd. nhd. trennen („sich wovon

absondern lassen, von etwas absondern").

Hierher auch die grm. Wz. *tru-s- in ostfries. triiseln ,.taumeln, stolpern,

unsicher oder wankend gehn", triisel „Taumel, Schwindel", ndl. treuzelen

„trendeln, trodeln", westfal. triiseln, trunset

n

„langsam rollen", mhd. trollen

(Hruzlon) ,
sich in kurzen Schritten laufend fortbewegem

,
nhd. trollen, schwed.

mdartl. trosale „Kobold"‘, norw. mdartl. trusal ,.Tor, Narr“, trusk „verzagter

und beschrankter Mensch“, sowie (als *truzla-) anord. troll n. ,.Unhold“, mhd.

trot, trolle m. „Kobold, Tolpel, ungeschlachter Mensch“ (vgl. unser Tram-
pel in gleicher Bed.; die Wandalen nannten die Goten TqovXovs, Loewe
AfdA. 27, 107); in gleicher AYeise steht neben grm. tre-m- (s. u.) anord.

tramr ..UnholdA

Sievers IF. 4, 339 stellt troll als *trod-ld- zu treten
,
wegen trosale usw.

minder wahrscheinlich. — Im Germ. auBerdem mit i-A
T
okalismus mnd.

trlseln, westfal. trioseln ..rollen, taumeln‘ :

,
holl. trillen „zittern“ (woraus ital.

trillure „beben, Triller schlagen“) usw. (s. Falk-Torp 1 282 L). Gegen Yerbin-

dung von ai. dravati mit av. dvaraiti ,.geht ‘ s. unter *dheu-, *dheuer- „stieben‘\

*dretn-:

Ai. dramati ,,lauft", Intens. dandramyate „lauft hin und her"; gr. edga-

jxov, dedqofia ,,laufen‘‘, dgo/uog ,,Lauf ‘

; ags. trem, trym ,,FuBtapfe“, an.

tramr
;
,Unhold‘" (s. o.), mhd. tremen „schwanken“, dan. trimle „rollen, purzeln",

schwed. mdartl. tnmila ds., mnd. trame ,,Sprosse einer Leiter, Treppe“;
unsicherer ist Woods KZ. 45, 62 Anreihung von serb. drmati .,schfitteln“,

d'rmnuti „erschfittern, erbeben lassen", sloven, drmati ..schiitteln, rfitteln",

drdmiti „aus dem Schlaf rfitteln", drdmpati „unsanft rtitteln", cech. drmlati

„fitzen, wirren
;

die Lippen bewegen, als ob man sauge“, drmoliti „kurze

Schritte machen" (dies in der Bed. gut passend; „schfitteln“ aus „mit dem
FuBe anstoBen"?), drmotiti „plaudern“ (wohl Bedeutungskreuzung mit der

Schallwurzel *derd(e>’)-, s. d.

*(1 reb-

:

Lit. drebii, -eti ,.zittern, beben“, poln. (usw.; Miklosich EWb. 49) drabina

„Leiter“; ags. treppan,
(
*trapjan

) „treten“, mnd. ndl. happen „stampfen“,

ndd. trippen
,
nhd. (nd.) trappeln , trippeln

,
mhd. (nd.) treppe, trappe f„ nhd.

Treppe, ags. trceppe f. „Falle“, nhd. Trappel, ostfries. trappe, trap rFalle,

FuBbrett“.
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Nasaliert (vielleicht durch Kreuzung mit germ, trem-, s. o.): got. ana-

trimpan „herantreten, bedrangen", mnd. trampen „stampfen“, mhd. (nd.)

trampeln „derb auftretend sich bewegen", engl. tramp
,
trample „treten“

(nord. Lw.?), mhd. trumpfen ,,laufen, trollen".

Formen mit beweglichem s- siebt Siebs KZ. 37, 310 vielleicht richtig in

lit. stripinys „Leitersprosse“, strypiii
,

strypti ,,heftig treten, trampeln, trip-

peln“, strdipsnis (vgl. Buga Kalba ir s. 162, 179) .,Leitersprosse" (s. o. ai. drd-

payati), mnd. strampen „heftig auftreten", nhd. stramptln (strenger hochd.

strampfeln
)

„heftig treten" (ganz anders liber letztere Schroder IF. 18, 521

:

*ster-p- „steif“), nicht einleuchtend auch in bair. strodeln ,,mit den Fiitien

strampeln", strotten „eilen, iibereilt verfahren".

Ygl. Curtius Gdz. 5 237 f., Fick I 4 71,241, 460f., II 4 157, III 4 164, 169 f.,

170, 172, Falk-Torp 1282 (
trille

),
1283 ( trin), 1291 und 1568 {trade). 1286

und 1568 (
trold), Pedersen IF. 2, 308 f. (sucht dtdgdaxm und drdvati aus der

Wzf. *drem- zu gewinnen, nicht iiberzeugend), Persson Wzerw. 68 f., Beitr.

572 f., Osthoff Par. I 162 Anm. (wegen lat. andruare).

4. der-, set-Basis dere- „schinden, die Haut abziehen, abspalten, spalten".

Ai. dar- „bersten machen, spalten, sprengen", anit-Praes. ddrsi
,
adart,

dart
,
n-Praes. der set-Basis

(
drndti

),
opt. drmynt

,
Pf. dadilra

,
Ptc. (anit)

drta -, (set) dirnd-, Kaus. ddrayati, Intens. dardirat, dardarti (vgl. av. dar idar-

„spalten“; cech. drdam
,
drdati „rupfen, abrupfen" Berneker 254), dardanti

„zerspaltet“; dara- m., dart f. „Loch in der Erde, Hohle“ (: gr. dood?

„Schlauch“, lett. nuodaras ,,Abfall von Bast", ksl. razdorz
),

drti- m. „Balg,

Schlauch" (= gr. dagaig, got. gataidrps
,
russ. dertd), danndn- m. „Zerbrecher“

(: gr. degpa n.), woneben die set-Form darlman- „Zerstorung“; -dari „zer-

spaltend" (= gr. dfjgig), dcira- m. „Rifi, Spalte, Loch“, daraka- „zerrei6end,

zerspaltend", dan- in dardari-ti, dan-man- mit 7 fur i = a, kaum nach

Persson Beitr. 779 (nw.) von der i-Basis (s. u); np. Inf. dirldan
,
dun dan

,

jiid.-pers. dartn-isn ;

av. darddar- (s. o.) „spalten“, Inf. ddronqm (: ai. drndti
),

Iter, dctraya -,

Ptc. danta- (= ai. drta-).

Arm. terem „haute ab, schinde, mache Bchwielig" (Meillet Msl. 8, 165,

Zweifel bei Hiibschmann Arm. Gr. I 497; wegen r wohl zur Wzf. *der-s
,

Persson Beitr. 779 Anm. 1); vielleicht arm. tar „fremd(es Land)", iara-

„au6er, ohne, fern", taray Aor. „nahm ReiBaus" (s. Pedersen KZ. 39, 3 7 2 f
.

,

Persson Beitr. 778a 2; anders Hiibschmann Gr. I 496f., gr. dsgco „haute

ab, schinde", deigto ds., Aor. pass, eddorjv
,
Ptc. dgaxog

,
dagrog {— ai. drta-)-,

dogog „Schlauch“ (= ai. dara-, lett. nud-daras); dagotg „das Abhauten"

(= ai. drti-), woneben mit (geneuerter) Hochstufe att. deggig, -scog „Haut,

ledernes Kleid, Decke"; degigov, diss. dergov „Haut im Korperinnern";

degag, -axog n. „Fell“ (set-Form), degog n., deoya n., dogd „Fell ‘; dehnstufig

drjgig, -log (poet.) „Streit, Kampf" (= ai. -dari--, Ostboff Pf. 1 18, 607 m. Lit.);

[alb. djer „vernichte, verliere" (G. Meyer Alb. Wb. 70) ist nach Peder-

sen KZ. 36, 325 f. vielmehr *dz-bier, zu bher- „tragen“;j

cymr. corn. bret. darn ,,Stuck, Teil" (= ai. dirnd--, Fick II 4 149); aber

mir. drcnn „Streit“, drennach ,,ziinkisch", abret. ardren gl. „praepugnus“ nicht

aus *drn-uo-

,

ibd. ;
vgl. dt. Zorn, sowie ai. drndti).
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Auch ir. dretell „Liebling“ (Fick II 4 155) bleibt fern, s. Pedersen KG. I

131, 160.

Got. dis-tairan (= gr. dioco) „auseinanderreiBen“, gatairan „zerreiBen,

zerstoren", ags. teran „zerreifien“, ahd. zeran
,

ftr-zeran „zerrei£ien, zer-

storen“; as. farterian

,

mnd. tercn, mhd. (ver)zern,
nhd.

(
ver)zehren „ver-

zehren, verbrauchen“, mengl., mnd. terren „zanken“, nd. terren
,

tarren

,,reizen, necken“, ahd. zerren „zerren“; got. dis
-,

ga-taurnan „zerreiBen

(intr.)“ (: ai. drndti

,

ir. drenn
),

holl. tornen „sieh auftrennen“, ygl. nominal

ags. as. torn, ahd. zorn „Zorn, Streit, heftiger Unwille" und in urspriing-

lichster Bed. holl. torn „Spaltung, Scheidung“ (= ai. dirna
-, cymr. darn-,

auch dirna- heiilt auBer „gespalten“ auch „verwirrt, in Yerzweiflung be-

findlich“; s. u. lit. durnas „rasend, dumm“), woneben hocbstufig anord. tjqrn

f.
(
*derna

), tjarn n.
(
*dernom) „kleiner See“, ursprgl. wohl „Wasserloch“

(vgl. ai. dara dart „Loch in der Erde“) ; zu qataurnan trat kausatives

(iteratives) gatarnjan „beraaben“, (aber ahd. uozurnen „verachten“ ist

Denom. von *uoeorn, trotz Holthausen IF. 14, 340, Grienberger SB.

WienerAk. 142, YIII 92); got. gafaura m. „RiB“, gataurps f. „Zerstorung“

(= ai. drti-, gr. dagatg)-, anord. tord- in Zs., ags. tord n. „Kot“
(
*dr-tom

„Abseheidung“, vgl. lett. dbstu
,
d'irst „cacare“, difsa „der Hintere“, Miihlen-

bach-Endzelin I 470 — nicht zn Sgoao?, Prellwitz 2
122, 387 —

,
und von einer

Gutturalerweiterung mhd. znrch, ziirch m. „Tierexkremente“, Fick III 4 156f.);

daneben von der set-Basis anord. trod n. „Latten, Unterlage aus Stangen“

(
*dro-to-m), mhd. truoder f. „Latte, Stange, daraus gefertigtes Gestell“; ahd.

tr&da „Franse“ (nhd. Troddel), mhd. trodel (fur *tradel

)

„Holzfiber“ (Falk-Torp

u. trave II): anord. tra-ni m. „Riissel“; hierher wenigstens z. T. (soweit nicht

zu *der-, *dreu- „laufen“, s. d. m. Lit., gehoriges *dr-nu-d zugrunde liegt,

was fur mhd. triinne f. ,,laufende Schar, Zug, Schwarm; Woge“ besonders,

aber auch fiir ahd. abe-trunnig, ab-trunne „abtriinnig“, ant-trunno „Fliicht-

ling“, und schlieBlich auch fiir die dann als Ablautsn.eubildung zu erklarenden

trinnen,
trennen in Frage kommt) mhd. trinnen

,
trann „sich trennen von,

fortlaufen“, nhd. entrinnen (*ent-trinnm), Kaus. mhd. trennen „schneiden“,

nhd. trennen, holl. (mit Umstellung) tarnen, tornen „trennen“ (letztere jeden-

falls unmittelbarer aus *der- „spalten“ zu gewinnen; das nn von germ.

*trennan aus -nu-); sicher hierher schwed. mdartl. trinna, trenta „gespalte-

ner Zaunstander“, ferner mit der Bed. „abgespaltens Stammstiick als Scheibe,

Rad“ (nicht als „laufende, rollende Kugel“) ahd. trennila „Kugel“, trennilon

„rollen“, mnd. trint, trent „kreisrund‘‘, trent m. „Rundung, ringsumfassende

Liriie“, ags. trinde f. (oder trinda m.) „runder Klumpen“, mhd. trindel
,
trendel

„Kugel, Kreisel“ u. dgl. (s. Falk-Torp u. trind).

Mit gebrochener Redupl. oder formantisckem -d- (vgl. cech. drdati) und
aus „rei8en, unfreundlich zerren“ erklarbarer Bed. wohl hierher germ. *trat-,

*trut- in ags. teart „streng, scharf, bitter“, mndl. torten, holl. tarten „reizen,

herausfordern, trotzen“, mnd. trot „Trotz ;

‘, mhd. traz, truz
,

-tzes „Wider-
setzlichkeit, Feindseligkeit, Trotz“, tratzen, tretzen „Trotz bieten“, nhd. Trotz,

Trutz, trotzen

,

bair. tratzen ,,nccken“; mit der Bed.-Entw. „zerfasert“ —
„diinn, fein, zart“ vielleicht mnd. tertel

,
terthi: ..fein, zierlich. verzartelt",

dan. tcertct ,,zimperlich“ (vielleicht auch norw. mdartl. tert, tart „k!einer

Lachs", terta „kleine Spielkugel“); ahd. nbd. zart (letzteres aus *dor-to-,
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vgl. mpers. dart ,.geplagt", npers. derd „Schmerz“; Fick III 4 158, 169, Falk-

Torp u. trods
,
tertefn

,
Wood KZ. 45, 70);

lit. dirti „schinden, Rasen oder Torf abstechen“ (set-Form gegeniiber

ai. drti-, gr. daoaig, got. gataurps; zur Praesensform s. v. d. Oaten-Sacken

IF. 33, 203), nudhrtas „geschunden“, lett. nuodara „Stange mit bekappten

Aaten; Schnitte Brot“, pi. -as „Abfalle, bes. von Bast" (: Muhlenbach-End-

zelin II 772 ai. dara-, gr. dogog), lit. derna „Brett, Boble“; mit M-farbiger

Tiefstufenform lit. dariu
,

durti „stechen“ (praet. dilriau) — serb. ii-drim

(ii-driti
)
„schlagen“ (russ. u-dyrih „schlagen“ mit Iterativstufe zu *dvr-, vgl.

lit. duriau, Berneker 179 f.)

.

4
)

Dagegen sind lit . dufnas „rasend, dumm",
lett. durns aua dem Slav, entlehnt; vgl. Miihlenbach-Endzelin I 519.

Aus dem Slav. (a. bea. Berneker 185 und die dort verwiesenen Worte)
akal. dera, dvrati „reiBen, sehinden", u-darjq

,
u-dariti „schlagen“ (*dor

vgl. *der- in gr. drjgig), mit Iterativstufe razdirati „zerreiBen", aerb. izdirati

„aich abmiihen (sich scbinden); ReiSaua nehmen" (dazu akal. dira „RiB";

a. liber auf andern Ablautstufen atehende slav. S-St. Berneker 201, wo
auch iiber die Bed.-Entw. der wohl verwandten Sippe serb. dira „Weg,
den ein Heer gezogen ist oder zieht", bulg. dir’a „Spur einea Menscben
oder Tieres, oder von Radern", dir’z „suche, spiire, verfolge") ; iiber *dbr-

in serb. iidrim s. o.;

an Nomina z. B. mit e-Stufe slov. u-der „Schlag“, mit o-Stufe akal. raz-

don „Rifi, Spaltung" (— ai. dara-, gr. Sogog, lett. nud-daras), serb. ii-dorac

„Angriff“, mit Red.-Stufe serb.-ksl. raz-drbtb
,
zerrissen", klr. deriyj ,.ge-

rissen, geschunden" (= ai. drta-), russ. dertb „Uberbleibsel von geschro-

tetem Getreide, Kleie; Rodeland" (= ai. drti- usw.), russ. (usw.) derm
„Rasen“ (: ai . dlrna- usw., Bed. wie in lit. d'trti ,.Rasen abstechen"; Solm-

sens, KZ. 35, 474 f., Yergleich mit lat. frons „Laub", gr. bom. doora viel-

leicht „Krauter, Blumen" ist daher nicht vorzuziehen), russ. derma „Lumpen-
zeug, Untaugliches, Kehricht, Schmutz" (*Abfall beim Spalten, Abschalen),

d'erkij „rasch, geschwinde", dram f. „Daehschindel, Latte", drjam = „dervio“,

draka „Schlagerei", dracz „Nagelzieher“, o-driny pi. „Spreu“ usw.

Mit l- erweitert lit. nu-dtrlioti „die Haut abziehen", serb. drJjam
,
drljati

„eggen“, drljlm
,

drljiti „entbloSen“ (Berneker 255).

Wzf. *d(e)rt- (: *d ereiT) nur spiirlich belegt (a. bes. Perason Bei-

trage 779f.):

iiber ai. dart- s. o.
;

gr. dol-uvg „(schneidend, zerspaltend) durchdringend,

scharf, herb, bitter" (wobl nach opvg umgebildet aus *dgi-fiog oder -ojuog),

lett. drisme „Ri6, Schramme", vielleicht (wenn nicht Ablautsentgleisung zu lit.

dreskiu auf Grand von dessen Tiefstufe drisk- aus) lett. driksna (*driskna
)

„Schramme“, draiska ,.Zerreifier", vgl. Muhlenbach-Endzelin I 488 f., 500.

Gegen Yerkniipfung von lat. tristis und aksl. dreseh, drechh „traurig“

mit dgiyvg s. Yf. LEWb. 2
s. v

,
Berneker 222 f., Persson aaO. — Wegen

der Bed. sehr fraglich gr. dgilog „Regenwurm ; Beschnittener" (s. zur Bed.

Diels IF. 15,4 f.), dgikaxeg' fddelXai. ’HleZoi Hes., Fick BB. 12, 162, Wb. I4

') Abweichend verbindet Ehrlich Unt. 143 durti „stechen‘' mit ags. darop, ahd. tart

,.Spiels'
1

, weiter auch mit (dem bei ter- „durchdringen, durchbohren" zu belassenden)

gr. TEodfjor „Spitze, Oberstes", TE&grjdwv xqcoosvs Hes., revdQtjSwv „Breinse“ (angeblich

,,mit Stachel versehen").
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455 zw., der darin aber ein mit ags. tcors, ahd. zers „penis“ ablautendes

*dnslos sucht (eine — allerdings bestrittene — Parallele ware xgiftrj : Gerste);

ist die Bed. „Glied • ursprfinglieh, so ist sie mit der Bed. „Wurm“ unter

„schlauchartiges, bautiges Gebilde" zu vereinen, vgl. dogog, deg/ua. Ahd.

zers nicht zu lett. dirsa „Hinterer“, Lewy IP. 32, 158).

Mitp-Erw. (vgl. u,*drep~, *dru-p~) bulg. dripa „Lappen, Fetzen; vertragenes

Kleid“, dr'tpav ,.zerrissen, verlumpt“, sloven, dripam
(
drtpljem), drlpati ,,zer-

reiBen; auch: Durchfall haben£i

,
cech. dfipali „reiBen, zerreiBen££ (Bern. 224).

Wzf. *dereu~, deru- (s. Persson Beitr. 780 m. Lit.):

Mpers. drun, drudan „ernten ££

,
npers. diravad, durudan „ernten, mahen,

schneiden"; hierber (nicbt zu *der(o)ua „Getreideart!t

)
auch lit. dirva, lett. dirva

.,Acker, saebares Ackerland ', direonas ,.ehemaliges, jetzt als Wiese benutztes

Ackerland“ (vgl. zur Bed. russ. mdartl. dorz„Neubruch, Rodland“, rozderth „ur-

bar gemacbtes Land“), lett. druva „der bestellte Acker, Saatfeld' 1 (Miihlenbach-

Endzelin I 470, 505), russ. (s. Berneker 186 1 derevnja „Dorf (obne Kircbe);

Landgut", mdartl. „Stiick Feld“, pasetz derevnju „bestellt das Feld“; mit

der Bed. „Hautausschlag -
'£ („sich absplitternde Hautschuppen, rissige Haut :<

)

;

ai. dar-dru- m. „Art Hautausschlag", dar-du- m. (unbelegt), da-dru- m.,

da-dru-ka- m. ,,Aussat'/-‘, cymr. tarwyden, tanvden (pi. tarwed
)

'fur *dar-

wyden durch Einflufi der Praefixgruppe t-ar-, Pedersen KG. I 495), mbret.

daroueden
,

nbret. dervoeden
,
Fleehtenubel“

(
*deru-), germ. 'He-tni- in ags.

teter „Ausschlaga
,

ahd. sittaroh (*de-dru-ko-s = ai. dadmica-), nhd. Zitle-

rich „Ausschlag“, lit. dedervinS „flechtenartiger Ausschlag“ (Trautmann Bsl.

Wb. 47, Muhlenbach-Endzelin I 450, s. auch Yf. LEWb. 2 u. derbiosus; vgl.

in ahnlicher Bed. von der Wzf. *der- cech. o-dra, pi. o-dry „Friesel, -n“,

poln. o-dra „Masern“, von der ^-Erweiterung bulg. drigm-se
;
,reibe mich,

jucke mich, werde kratzig').

Ferner anord. trjona f.
(*dreu-n-on-) „Riissel des Schweins !< („aufreiBend,

wiihlend£<

),
trljni m. ds. (vgl. o. von der Wzf. *dere- anord. tra-ni ds.), mhd.

triel (*dreu-lo~) m. ,,Schnauze, Maul, Mund, Lippe“, norw. mdartl. mfde-

trjoslc, -traslc
(
*dreu-sko -) „Pferdemaul“ (Falk-Torp u. tryne). Wegen der

Bed. unsicherer („bersten“ zu ,,mangeln, eingehen '?) ist Falk-Torps u. trflg

und trygle Anreihung von anord. trauda „mangeln, zu kurz kommen, im Stich

lassen“, traudla Adv. „kaum“, traadr „verdrossen“ (ahnlich Wood Cl. Phil.

5, 303 f.) und — mit g'-Erweiterung — ags. trUcian ,,fehlen, ermangeln, zu

kurz kommen" (nengl. dial, to truck „to fail
11

,
mnd. triiggelen „betteln, betrii-

gen“), lett. drugt „sich mindern, zusammensinken' 1

(ir. droch
,
cymr. drwg „karg,

schlecht 1 von eine ^-Erw.??, Muhlenbach-Endzelin 1505, allerdings kaum
nach Pedersen KG. I 36 zu dt. trocken, fur das Falk-Torp u. drcene erwagens-

werter eine Gdbed. ,.fest“ vermutet
;
fiber das mit droch verglichene lat. trux

s. aufier Yf. LEWb. 2 noch Ehrlich Unters. 144, Persson Beitr. 179).

Mit p-Erweiterung (vgl. o. slav. dri-p-, und u. *drep-), gr. dgvmw „zer-

kratze", dnobgvnxm
,
-dgvpco (mit sekundarem q> statt n, s. Persson Wzerw.

163, 224 Anm. 1, Beitr. 859) „kratze ab, schinde die Haut ab“, dgvcpy „das

Zerkratzen, Abstreifen", bovmg „eine Dornenart"; vielleicht lett. drupt „zer-

fallen, in Trfimmer gehn“, drupi, drupas „Trfimmer“ (oder als *dhrup-

eine Variante zu *dhreu-bh- in gr. &qvjizcd, s. Persson Beitr. 859 Anm. 2,

Boisacq 1112 gegen 354 Anm. 1, Mfihlenbach-Endzelin I 505).
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Wzerw. *der-gh - (s. Persson Wzerw. 26, Berneker 254 und 212 m. Lit.):

Ags. tiergan „necken, reizen“, mnd. tergen, targen
, zerren, reizen", holl.

tergen
,
nhd. zergen „ziehen, zerren, argern, qualen", achwed. mdartl. target,

„mit den Zahnen oder einem schneidenden Werkzeug zerren", norw. mdartl.

terga „necken“; russ. d'ergatb „zupfen, ziehen, reiBen" (usw.), su-doroga

„Krampf" (eher zu anord. druga „ziehen", idg. dherag- gehort dagegen
serb.-ksl. draga ,.Tal“, russ. doroga „Weg, Reise" usw.).

Mit idg. g *dreg- die Gruppe (Wooda s Nr. 10, Mod. Phil. 5, 286 f. Yf.

LEWb .
2 u. traho

),
mndl. treken st. Y. ..ziehen" und „schaudern", ahd. treh-

han ,,schieben, stoBen, stoBweise ziehen, scharren, scharrend verdecken",

Hrdkjan in innd. treken „ziehen (tr. intr.)“ (Fick III 4 169, Falk-Torp u.

treekke), ags. treeglian „to pluck" (anders dariiber Kluge -Lutz u. trail), wo-
mit wegen der gleichen Vokalstellung vielleicht lett. dragdt ..zerren, reiBen,

erschiittern, schiitteln", draguls „Fieberschauer", draga „eine starke zornige

Person, die viel leistet und viel verlangt ‘ zu verbinden ist. Lett, drigelt-s,

drigants
,

lit. drigantas sind Lw. aus poln. drygant „Hengst“
;

vgl. Buga
Kalba ir s. 128, Miihlenbach-Endzelin I 498. — Idg. *dreg(h)- in lit. drgz-iu

,

-ti ,.rei£icn'‘? (von Trautmann GGA. 1911, 249 zu ai. dhraj- gestellt; vgl.

Muhlenbacb-Endzelin I 498 u. drest).

Wzerw. dre-p- (vgl. o. dri-p, dru-p
,
u. s. bes. Persson Wzerw. 51, 163

m. Lit., BB. 19, 266 Anm. 4, Beitr. 859, auch Berneker 220, 256. Als
Erweiterung zu der- bereits von Pott Et. Forsch. II 2 464 erkannt);

russ. drjdpa-ju
,

-th (mit unklarem ja), mdartl. drdpatb
,
drapatb „kratzen,

reiBen“, serb. drapdm, drapljSm, drdpati „zerreiBen, abnutzen; kratzen -',

poln. drapac „kratzen, schaben, reiben; ReiBaus nehmen“
(
*drdp-), bulg.

dbrputn
,

perfektiv dnpm „reiBe, ziehe, schleppe“, serb. drpam
,
drpat i und

drp'tm
,
drpiti „reiBen“ (

*drp-, ursl. dwp-);

gr. dgenco „brecbe ab, schneide ab, pfliicke“, dgenavov, dgenavy „Sichel“
lein aus ngr. Dialektformen erschlossenes altgr. *dganavov — vielleicht

durch Assimilation von dgenavr] zu *bgandvrj aufgekormnen, sonst Ablaut
scheint die Quelle von alb. drapen „Sichel‘‘ zu sein, s. Bugge BB. 18, 1 88 f.,

Thumb IF. 26,13), o-stufig dgdmiw diaxomm Hes. (= serb . drapljem),
dgojnaf, -y.og „Pechmiitze, um Haare auszuziehen“, dgamay.ita> „reiBe Haare
aus"; aus dem Germ, hierher nach Falk-Torp u. /rare II anord. trqf n. pi.

„Fransen“, trefr f. pi. ds., trefja „zerfasern“, mhd. irabe „Franse“.
Gr. n wohl nicht aus g

u
,
von einer sonst nicht belegbaren Wzerw. *dre-q*.— Sehr erwagenswert ist aber eine Wzf. *der-q'i- mit idg. g

u oder -k- -f
formantischem -uo- fur gr. dognov, bognog m., dugnr] „Abendessen“, dogneco
„esse zu Abend" wegen alb. darks „Abendessen, Abend" (aus *dor-*y“"oder
*dor-k-), woneben dreke „Mittagessen“ (dies ablautlich nicht klar; Peder-
sen BB. 20, 231 setzt *dro-qu

,
Hirt A.bl. 126 dem gr. Sgmm in der Yokal-

folge entsprechendes dre-qu- als SproB eines zweisilbigen **dereq“- an;
*drqu- hatte wohl nur *drik- ergeben konnen), s. G. Meyer Alb. Wb. 61,
Bugge BB. 18, 189, Pedersen, Hirt aaO. Zwar ist Persson Beitr. 289 zu-
zugeben, daB auch bloB parallele Bed.-Entwicklung „abgerissenes Stiick —
Portion — Mahl" einerseits von der(e)-p-, andrerseits von dere-k- aus vor-
liegen konnte, sowie daB fiir Labiovelar in letzterer Wzform auBer dognov
(das aber eben auch *dork-uo-m mit formantischem u sein kann!) sonst
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Dichts beizubringen iat; doch ist die Uberzeugungskraft der in zwei be-
nachbarten Sprachen vorliegenden Gleiehung Soqjiov : darks immerhin so

gro8, dafi ich der Zuriickfiihrung des erstern auf *dor-p- widerstrebe. zumal
dies auch andere Yokalfolge als Sqsjico aufwiese. Uber andere Yertreter
der &-Erweiterung s. u.

Aus dem Kelt, nicht hierher air. driss „vepres“ (dristenach „dumetum“ s. zur
Bildung Pedersen KG. I 80), cymr. drysi-en „tribulus, dumus“, acymr. drisi

gl. „tribulis“, „spinis“, „dumos“, acorn, dreis „vepres“, bret. drez-en
,
dreiz-en

„Brombeerstrauch“, da eine Gdf. *drp-si- unmoglich
;
-s- aus -ps- nimmt irrig

auch Fiek II 4 156 an; das dort von B. zw. verglichene mhd. trefs „Trespe“
bleibt aber fern, s. Falk-Torp u. draphavre. — Pedersen KG. I 80 stellt die

kelt. Worte alsFormen mit Formans -st- richtig zu gr. Sgiog „Gebusch“ (doch
s. *dereyp- „Baum“), obgleich es der Bed. „Dorn“ (*,,Zerrei6er“) weniger
entspricht.

Anord. trqf n. pi., trefr f. pi. „Fransen", trefja „zerfasern", irefill m. „Faser,

Lumpen", mhd. trabe f. „Franse“ (Falk-Torp u. trave II
;
nicht als *drobh-,

drebh- zu slav. drobiti „zerrei8en", das zu got. gadraban „aushauen“, idg. dh-).

Mit der Bed. „abgerissenes Stuck Tuch, Kleid" (vgl. u. cech. drasta

^Splitter, Fetzen, Gewand" zu drasati „ritzen, kratzen") ai. drapi- m.
„Mantel, Kleid", drapsa- m. „Banner“ (diese Bed. von Geldner Yed. St. Ill 57

bestritten) = av. drafsa- „Fahne, Banner", lit. drapanos f. pi. „Wei£Szeug,

leinene Unterkleider der Frauen", allenfalls auch die noch nicht be-

stimmte (s. Korting LRWb. 367 m. Lit., Meyer-Liibke RomEtWb. Nr. 2765)
Quelle von ital. drappo „Tuch", drappello „Fetzen, Fahne", frz. drap „Tuch“,

drapeau „Fahne“.

Uber ein in slav. *dwba vielleicht ein gemischtes *der-bli- s. u. derbh-

„winden“.

Wzerw. der-k, dre-k-

iiber dognov, alb. darks s. o. unter *dre-p-
; Aosy.avov Name eines Yorge-

birges in Kos (wie Aosjiavov mehrfach als Name von Yorgebirgen, Cur-

tius° 493, Bugge BB. 18, 189), bony.ai ' xovideg, dsQxvlkeiv alponoxsiv (eigent-

lich „die Haut aufrei8en“ wie gleichbed. Ssguv/dsivj Hes. (Fick BB. 28, 99;

„ob dgdy.mv wirklich vom Blicken <5egneo'dai benannt ist?“); sloven, drkarn
,

drcem, dfkati „ gleiten, glitschen, auf demEise schleifen; rennen, Trablaufen“

(wold aus „Rei[:jaus nehmen“), cech. drkati „stofien, holpern“, bulg. dircam,

dncm „ziehe, riffle Flachs, Hanf“ (Berneker 255, Persson Beitr. 85, 359).

Wzerw. der-s- und dre-s -, dre-sk-
vermutlich ags. teors, ahd. zers „penis“ (s. o. unter d(c)rf-); auch anord.

tjasna f. „Art Nagel" aus *tersnon-1 (Fick III 4 158); arm. terem (s. o. unter

der-)\ ir. dorr „Zorn“, dorrach „rauh, grob" (s. Persson Beitr. 779 Anm. 1,

auch Fick II 4 152.

Norw. trase „Lappen, Lumpen", trasast „zerfasert werden", tras „Reisig“,

trash „Abfall, Plunder". [Aber anord. tros n. „Abfall von Baumen" =
afries. tros „Baumstumpf, Bruchstiick", anord. trys n. „wertloses Ding",

norw. trosa
,
trysia, truska „zerbrechen, krachen, larmen", ags. trus „abge-

fallene Blatter und Zweige", ne. trouse
,
got. ufar-trusnjan „iiberstreuen“

ursprgl. „mit Abfallen uberdecken", gehoren zu ags. treow „Holz, Baum",
s. u. S. 806].
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sloven, drasati „auflosen, trennen", drasta „Runse“, eech. drasati „kratzen,

ritzen, streifen", drasta, drasta ^Splitter, Fetzen; Gewand", draslavy „rauh,

holprig", tiefstufig drsen „rauh“, drsnaty „holprig !
‘ (vgl. oben ir. dorr. Fick

II 4 152).

Berneker 220 f. erwagt Entstehung von si. dras- aus *dras(k)-nq (s. u.)

oder aus zu *drep- gehorigem *drap-s-

;

wegen der germ. s-Formen ent-

behrlich, Persson Beitr. 779 Anm. 1.

Mit sk bulg. draskam
,
drasta (*drascq

)
„kratze, scharre; liege an, sorge

um“, perfektiv drasm (*drasknq); draska „Kratzer, RiB“, sloven, draska

ds. ; cech. alt z-drieskati und (mit Assimilation des Auslauts an den tonenden

Anlaut) z-driezhati „zerbrechen", drieska, driezka ..Splitter, Span'-, heute

dfizJia „Span“, drizhati „schleiBen, spalten, in Stiicke reifien", poln. drzazga

Splitter"; lit. sti-drysku
,

-driskati, -dnksti „zerrei6en“, dreskiu
,

dreskiau
,

-drZksti „reifien“, draskaii, draskyti iter. „zerreiBen“, lett. draskdt ds., draska

„Lumpen“, lit. drekstine lentd .,gerissene Latte, diinn gespaltenes Holz"
(Leskien Abl. 325, Berneker 220, 224; Bruckner KZ. 45, 316 will hierher

auch aksl. drqzga „WaId“ usw. — s. Berneker 222 — stellen, ohne die

Nasalierung und den Auslaut zu rechtfertigen).

dera- „arbeiten“.

Gr. dgdco „mache, tue", hom. dgymyg „Arbeiter, Diener", dga/ua „Hand-
lung“, Sgavog • egyov, ngagig . . . dvva/uig Hes., adgavrjg „untatig, unwirk-
sam, schwach", hom. ohyodgavecov „nur wenig zu tun vermogend, ohn-

machtig"; hom. und jon. (s. Bechtel Lexil. 104) dgatvco „tue“;

lit. darau, darifti
,

lett. dant „tun, machen".

Curtius 5 238. Lit. drobe „feine Leinwand" Ilirt Abl. 82) bleibt fern.

Lit. darbas „Arbeit“ wiirde sich zwar mit -Suffix gut zu daryti fiigen,

aber d'trbu, d'irbti „arbeiten“ erweist das b als wzhaft, s. dhcrbh- „derb‘

und vgl. Persson Beitr. 959 gegen 566, Miihlenbach-Endzelin I 440 f.

(deraxk(-es)-) : der(a)k-es- : draxk-es- „Beere“.

Ai. draksa „Weinstock, Weintraube", air.derc, n. pi. derce (s- St.) „Beere“
(Stokes KZ. 33, 78, Fick II 4 149).

derep- „sehen“.

Ai. darpana- m. „Spiegel“; (mit Dehnstufe der 2. Silbe ? ?) gr. dgama&iv,
dgdmreiv „sehen“ Hes. (Zupitza Gutt. 17; spatahd. zorft „hell“ ist aber

nach Braune Ahd. Gr. 3,4 137 alteres zor(a)ht : *derk-).

*der(e)ua „Getreideart“.

Ai. durvci „ein bestimmtes Hirsengras, panicum dactylon", mndl. tarwe
,

tenoe
,

holl. tarwe „Weizen“, engl. tare „Unkraut, Lolch, Wicke"; delph.

Sagma, thess. dagarog m. „Brot“. Fick I 4 68, III 4 158, Hoops Waldb. 345,

Hirt Idg. II 653.

Das von den genannten angereihte lit. dirvd „Acker“ (schleiftonige Wz-
silbe

!),
lett. d'irva „Saat-, Getreidefeld“, wohl nach Persson Beitr. 780

Miihlenbach-Endzelin I 470, zu der- „schinden“.

Walde Etymologisches Wdrterbuch, I. 52
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dereu(o)- „Baum“, wahrscheinlich ursprgl. und eigentlich „Eiche“, siehe

zur genauern Begriffsbestimmung Hirt IF. I 478, Osthoff Par. I 169 f.,

Hoops Waldb. 1 1 7 f . ; dazu Worte fur verschiedene Holzgerate, sowie

fiir „kernholzartig hart, fest, treu“
;

ausffihrlichste Behandlung der

Sippe bei Osthoff aaO. 98—180 m. Lit.

Ai. darn n. „Holz" (gen. droll, drvnah
,

instr. druna, loc. daruni
;
dravya-

„vom Baum"), dm- n. m. „Holz, Holzgerat", m. „Baum, Ast", av. dctum
„Baumstamm, Holzstiick, Waffe aus Holz, etwa Keule" (gen. dravs), ai.

daruna- „hart, rauh, streng“ (eigentlich „hart wie Holz, klotzig“), dm- in

Zs. wie dru-pada- „klotzffi£Sig“, dm-ghm „Holzaxt" (-schlagerin), su-dru-h

„gutes Holz“
;
dhruva- „fest, bleibend" (dh- durch volksetym. AnschluB an

dhar- „halten, stfitzen", Osthoff 119) = av# drva-, ap. duruva „gesund, heil"

(vgl. si. sr,-dravr>); av. drvaena- „holzern", ai. druvaya-h „holzernes Ge-

fat!, Holzkasten der Trommel", drunci-m „Bogen, Schwert" (unbelegt; mit

u np. duruna
,
baluci drIn „Regenbogen“), drum „ Wassereimer". dro-nam

„holzerner Trog, Kufe"; drumd-h „Baum“ (vgl. unten dgvfiog )

;

ai. darvi-h, darvi „(holzerner) Loffel"

;

arm. tram „fest“ (*druramo ; Bugge Lyk. St. 172, Osthoff 1 1 3 f., Pedersen KZ.

40, 208) ;
wohl auch (Liden Arm. St. 66) targal „Loffel“ aus *dru- oder *deru-.

Gr. dogv „Baumstamm, Holz, Speer" (gen. hom. dovgdg, trag. dogog aus

*dogfog, dovgazog, att. dogazog aus *dogynzog, dessen n mit ai. drunah
vergleichbar ist, J. Schmidt KZ. 25, 52; 26, 17, Meillet Msl. 9, 368);

kret. doga (*dogfa) „Balken“ (= lit. lett. darva) ;

sizil. dayjdoogog „Eber“ (nach Kretschmer KZ. 36, 267 f. *m’-axe-dogfog
oder -dcogfog „dem Speere standhaltend"), ark. dor. Acogt-xkfjg

,
dor. boot.

Arngl-payog u. dgl., Acogievg „Dorer“, das nach Schulze SBpr. Ak. 1910,

805, KZ. 45, 137 Kurzform eines Acogl/iayog (fiber die Frage, ob aus dopy-
— vgl. jon. Aovgig

,
Aovglgg — oder aus dcepy-, das sich zu dogv verhalte

wie ymvla : yovv, s. die Lit. bei Boisacq s. v.), dogv, dgvg, dgvog „Eiche,

Baum" (aus dem n. •dru oder *deru, *dom g. *druuos nach andern Baum-
namen zum fern, geworden, womit Nominativdehnung Hand in Hand ging),

axgo-dgva „Fruchtbaume", dgv-zdfiog „Holzhacker“, dgv-cp\*g]axzog „hoI-

zerne Einfriedigung, Schranken", dgvivog „von der Eiche, von Eichenholz",

Agvag „Baumnymphe", yegdvdgvov „alter Baumstamm", Sdgva ' nkdla fiovo-

£vla • Kvngioi Hes. (*sw-, Lit. bei Boisacq s. v.), evdgvov ‘ xagdla devdgov Hes.

Hom. dgvfia n. pi. „Wald“, nachhom. dgvpog ds. (letzteres nach Stolz

IF. 18, 457 f. mit erst nach dgvg geneuerter Lange?) devdgeov „Baum“
(Horn.; daraus att. devdgov, s. Debrunner GGA. 1910, 17 m.Lit.), ausredupl.
*dev (= deg)-dgefov, Demin, devdgvzpiov (aher devdgva^eiv • zaneivwg vnd
rag dgvg nagapevyeiv xal ro xad 1

vdazog dveo&ai xal dnoxgvnzeiv eavzov

Hes. enthalt im ersten Teile der Erklarung nur eine Volksetymologie)

;

dgof- in arg. dgoov ' loyvgov. lAgyeioi Hes., evdgoia ' xagdla devdgov xal

ro peoov Hes., Agovdog
(*Agof-v&og'', dgo'mq „holzerne Wanne, Trog, Sarg"

(wohl aus *dgofha, vgl. etwa lat. pituita : ai. pitu- „Harz“ oder das i zum
j von ags. trig = Hrauja- ; Holthausen IF. 17, 294, Liden IF. 18, 413 f.

;

Osthoffs, S. 1 46 f. Gdf. dgov-atra : lat. situla fiberzeugt mich nicht)
; dohgov ’

nveXov oxaprjv Hes. (diss. aus *dgofitgov), woneben *druio- in dgaiov
paxrgav. nvekov Hes. (Fick BB. 28, 110);
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im Yokalismus noch nicht sicher erklart Sgiog „Gebiisch, Dickichtu
,
boig '

dvvayiq Hes. (s. Osthoff 156 f. ;
nach Giintert Abl. 25 *dreuo wohl nach

Pedersen KG. I 80 zu air. driss „vepres u
,

s. oben S. 802 Z. 5), maked. Sa-

gvDog „Eiche“ Hes. (*deru-, ygl. air. daur);

alb. dru f. „Holz, Baum, Stange“ (*druua

,

yielleicht slav., ygl. aksl.

drzva n. pi. „Holz“; Lit. bei Jokl IP. 36, 101 )
aus dem Lat. yielleicht

durus „hart; abgehartet, kraftig; derb, roh, rauh, streng, gefiihllos“ (wo-

von durdre „ausdauern, dauern“, s. Persson Beitr. 47), wenn nach Osthoff

1 1 1 f. als „baumstark, fest wie (Eichen)holz“ dissimiliert aus *dru-ro-s
(
*dreu

-

ro-st); anders Solmsen IP. 26, 108 f. (zu *dau- „brennen“, Svegog, so dafi

durum vinum
,

d. frlgus u. dgl. die alteste Anwendung darstellten)

;

aber lat. larix (Stokes BB. 9, 88
s

)
„Larche“ nicht mit „sabin.“ l = d hier-

her; sondern nach Jud AfneuereSpr. 121, 95 Alpenwort, da der Baum
siidlich des Po fehlt (weshalb Reichelt 46, 350 abzulehnen ist; mit si. lett

„Wald“ verwandtes *los-ik- ware hochstens als illyr. Wort — o zu a —
zu rechtfertigen

; s. noch las-). — trim
,

iridia, truella „Sch6pfkelle, Riihr-

kelle“, von Osthoff 165 angereiht, eher zu tuer- „drehen, riihren, quirlen"

(s. Yf. LEWb. 2
s. v.); trulleum „Beeken, Waschbecken“ (

a

konnte dafiir

hochstens aus altitalien. trulla „Weinfafi“ gefolgert werden, das aber

Meyer-Liibke RomEtWb. 680 wegen der Bed. fernhalt) wird davon nicht

zu trennen und nicht auf *dreu-no-lo- (: ai. drona-m) zuriickzufuhren sein.

Air. derucc (gg), gen. dercon „glans“, cymr. derwen „Eiche“ (pi. derw),

bret. deruenn ds., gall. Ortsn. Dervus („Eichenwald“), abrit. Derventio
,

Ortsname, Dervaci u. dgl.; air. derb „sicher“; reduktionsatufig air. daur
,

gen. daro „Eiche“ (deru-), auch dair, gen. darach ds.
(
*deri-), air. daurde

und dairde „eichen“ (s. Pedersen KG. I 340); schwundstufig *dru- im
Yerstarkungswortchen (? anders Thurneysen ZcPh. 16,277: „Eichen- u

) dru-,

z. B. gall. Dru-talos („*mit grofier Stirn“), Druides, Druidae pi., air. drui

„Druide“ („der hochweise", *dru-uid-), air. dron „fest“ (*drunos,
vgl. ai. dru-

na-m
,
ddru-na-, dro-na-m), mit Gutturalerweiterung (ygl. u. dt. Trog

;
Stokes

ZfceltPh. 3, 468 f., BB. 25, 255, siehe zur Form auch Osthoff 154) mir. dro-

chta „(*hdlzernes) FaB, Tonne, Kufe“, drochat „Briicke“.

Germ. Tervingi
,
Matrib(us

)
Alatervis, anord. tjara (fur *tjqrva). finn.Lw. terva

,

ags. teoru n., tierwe f., -a m. ,Teer, Harz“, mnd. tere „Teer“ (nhd. Teer); anord.

tyrvi, tyri „Kienholz“, tyrr „Fohre“ (unsicher mhd. zirwe, zirbel „Pinus Cembra"
Schrader BB. 15, 285, da yielleicht eher zu mhd. zirbel „Wirbel“, wegen der

runden Zapfen, Osthoff 137); *dreu{o)- in got. triu „Holz, Baum“, anord. tre,

ags. treow (engl. tree), as. trio „Baum, Balken“
;
in iibtr. Bed. „fest — fest ver-

trauend“ (wie gr. w/vooq „fest“ : loyvQiCo/jai „zeige mich fest, verlasse mich

worauf, vertraue“, got. triggws (*treuuaz) „treu“, ahd. gitriuwi „treu“, an. tryggr

„treu, zuverlassig, sorglos“, got. triggwa „Bund, Bundnis, ags. treow „Glaube,

Treue, Wahrheit“, ahd. triuwa, nhd. Treue, vgl. mit ders. Bed., aber andern

Ablautstufen anord. tru f. „religioser Glaube, Versicherung", ags. truwa m.,

mnd. truwe f. ds., anord. tmr „treu“, mnd. triiwe (= as. triuwi) ds.
; abgeleitet

anord. trua „trauen, fur wahr halten“ = got. trauan, und ags. trimian, as. truon,

ahd. tru(w)en „trauen“ (ygl. n. apr. druwis); ahnlich anord. traustr „zu-

verlassig, stark, fest, sicher“, traust n. „Zuversicht, Yertrauen, worauf man
sich verlassen kann“, ahd. trost „Yertrauen, Trost", got. trausti „Yertrag.

52*
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Biindnis", ablautend engl. trust „Yertrauen“ (mengl. trust), mlat. trustls

7
,Treue -<

in den afrank. Gesetzen, mhd. getriiste „Schar“ (die st-Bildung

ist alt wegen np. durust „hart, stark", durnst „gesund, ganz“, eigentlich

*drii-stos „in robore stans“, germ. *drou-sto- .,firma constitution, Osthoff 122f.,

wo auch gegen Gleichsetzung mit mir. druit aus d(hV)rusdi-)
;
hierher afries.

tros „Baumstumpf usw., s. oben S. 802. *drou- in ags. trig
,
engl. tray „flacher

Trog, Schiissel", aschwed. fro „ein bestimmtes MaBgefaB"
(
*trauja -, vgl. o.

dQohrj
,
Holthausen IF. 17, 294, Liden IF. 18, 41 3 f.), anord. treyju-sqdull

(aucb trJ/jH-sqdoll) „eine Art trogformiger Sattel";

*dru- in ags. trim „fest, kraftig, gesund"
(
*dru-mo-s), mit fc-Erweiterung

bzw. Formans -ho- (vgl. o. mir. drochta, drochat), abd. nhd. trog
,
ags. trog

,

troh (m.), anord. trog (n.) „Trog" und ahd. truha „Truhe“, norw. mdartl.

trygje n. „eine Art Saum- oder Packsattel“, trygja „eine Art Fischkorb",

ahd. trucku „Kiste“, nd. triiyge „Trog“ und mit der urspriinglichern Bed.

„Baum, Holz" ahd. hart-trugil „Hartriegel“.

Lit. derva „Kienholz“, darva 1 . ds., 2. „Pech, Teer“, lett. darva „Teer £

,
aksl.

drh'o, russ. dcrevo „Baum“ (usw., s. Berneker 185f., Trautmann, Bsl. Wb. 52f.,

Miihlenbach-Endzelin I 441 f.); dehnstufiges *dorti-ia- (wie gr. Acoqi-1 s. o.)

wohl in lett. ditoris, dime „ein in einen Waldbaum gehauener Bienenstock

;

HolzgefaB aus einem Stiicke" (s. Osthoff 1 58 f., Miihlenbach-Endzelin 1 534 f.),

lit. drav'is f. „Waldbienenstock‘-, drave, drevt, dial, ostlit. drev

8

„Loch im
Baum, Waldbienenstock", lett. druva. dreve, apr. drawine ,,holzernes Bienen-

fali" ! Buga Kalba ir s. 45 ff., Trautmann Bsl. Wb. 60, Miihlenbach-Endzelin

I 493); aksl. sz-dravz, russ. zdorovz, ,,gesund";

aksl. dnvd pi. n. „Holz‘, russ. drovd ds. (iiber dnkoh
,
richtiger drzlcoh

,
£vkov‘- s. aber Berneker 232), *dnmz, russ. drorm Dickicht, Urwald" usw.

(= ai. drumd-li
,

gr. bovuog, adj. ags. trim); lit. sudrus, siidrus (s. Berneker

214) .,iippig, fett (bes.vom Wuchs der Pflanzen)“ ( : ai. su-dru-h „gutes Holz“)

;

lit. drutas
,
driutas „stark, fest" (verschieden von drill'das, s. Osthoff 1 16

m. Lit.); mit dem dt. treu, trauen nachstliegender Bed.:

apr. druwis „Glaube“, druwlt
7
.glauben“ (*druiveti : ahd. truen), na-po-

druwlsnan
;
,Vertrauen, Hoffnung".

Lit. drova „Befangenheit, Scheu", drovus „blode“ (Lewy IF. 32, 161)

drovetis „sich genieren“ weiB ich in der Bed. nicht zu rechtfertigen, auch

ware es der einzige Beleg der Ablautstufe drdu-. Vielleicht deutsches Lw.,

vgl. Miihlenbach-Endzelin I 494 s. v. dravSt.

Beziehung unseres Stammes zu *der- „schinden“ (Kuhn KZ. 4, 86f.,

neuerdings wieder Lewy KZ. 40, 562 Anm. 1) lehnt Osthoff 1 68 f. (m. Lit.)

wohl mit Recht ab.

derk- „blicken ;

‘, punktuell, weshalb im Ai. und wesentlich im Ir. mit einem
kursiven Praesens anderer Wz. suppletivistisch verbunden.

Ai. [Praes. ist pdryati] Pf. daddrga ,,habe geseheir' !

,
Aor. adargat

,
adraksit

(ddrak), Ptc. drstd-, kaus. dargdyati „macht sehen"; av. daras- „erblicken",

Pf. dadarosa
,
Ptc. dorosta- ; ai. drg- f. „AnbIick“, ahardrg- „den Tag sehauend",

upa-drg- f. ,,Anblick“, drsti- f. „Anblick“, av. aibldardsti- ds. (Inf. hoch-
stufig darstois), ai. darrata- „sichtbar, ansehnlich", av. darasa- m. „Er-
blicken, Anblicken, Blick";
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gr. Segxopai „blicke“, dedogy.a, edgay.ov, degtgig „das Sehen“ (mit ge-

neuerter Hochstufe gegeniiber ai. drsti-), degypa „Anblick“, begypog „Blick,

Blicken“, dvo-degyeiog „schwer zu erblicken“ (= ai. dargata-), vnodga Adv.
„von untea aufblickend“

(*-dgay. = ai. d%g~, oder aus *-dgax-i)
1

doay.cov,

-ovTog „Drache, Schlange" (vom bannenden, lahmenden Blick), fem. doaxaiva;

alb. drite „Licht“
(
*d?-kta

,
G. Meyer Alb. Wb. 74); air. [praes. ad-ciu]

ad-con-darc „habe gesehen“ (usw., s. Pedersen KG. II 487 f.; als Praes.

kommt nur die Form adrodarcar „kann gesehen werden“ in Betracht),

derc „Auge“, bret. derch „Anblick“, abret. erderc ,evidentis“, tiefstufig

ir. drech f. (*dried) „Gesicht“, eymr. drych m. (*drkos) „Anblick, Spiegel“

(zum ch statt g s. Pedersen KG. I 122; oder aus *drk-so-sl
),

cymr. drem
,

bret. dremm „Gesicht“ (*drk-sma
), mir. an-drocht „taeter, dunkel“

(an

-

neg.

+ *drecht = alb. drite; Stokes KZ. 38, 459), got. gatarhjan „auszeichnen“
(= ai. dargdyati), ags. as. torht, ahd. zoraht „hell, deutlich“.

Vgl. Curtius 5 134, Fick I 4 68f., 236, 455, II 4 148, III 4 157. — Das durch
den r-Ausfall immerhin auffallige arm. tesanem „sehe u

,
tes „das Sehen“

(Hiibschmann Arm. Gr. I 497) -will Pedersen KZ. 38, 410; 39, 358 auf ein

neben *deik- „zeigen“ stehendes *dek- zuriickfiihren ;?).

Vielleicht mit derep- entfernt verwandt. Fiir *derk- ist die Entstehung
aus *dere-k- nieht erweislich (ai. adraksit, Inf. dra$tum ist kein isolierter

Typus; dgoxrdteig ' negifikeneig Hes. ? dt. betrachten ist romanisch).

dergh- „fassen“, nicht als Erweiterung von *der- „dicke Haut abziehen“
auffaBbar, obwobl letztere auch Bedd. wie „reiBen. zerren“ zeigt,

woraus fiber „mit der Hand zupackend reiBen“ eine Entw. zu „fassen“
wenigstens nicht undenkbar ware.

Gr. dgdooopai, att. SgazTouai „fasse an“, dgaydgv „ergreifend“, Sgayjua
„Garbe“, dgaypexxn „binde Garben“, bgaypg, ark. el. dagyjid, gortyn. dagy.va

(d. i . dagyva; s. auch Boisacq 109) „Drachme“ (*„Handvoll Metallstabe,
o/?oAo«“), dga^, -yog f. „Hand“, pi. ddgxeg deopai Hes.;

arm. trcak „Reisigbiindel“ (wohl aus *turc-ak, *turc.- aus *dorgh-so-,
Petersson KZ. 47, 265);

ahd. zarga „Seiteneinfassung eines Raumes, Rand“, anord. targa f. „Schild u
,

ags. targe f., targa m. (nord.Lw. ?) „kleiner Schild“ (eigentlich „Schildrand“,
wie ags. rand, rond „Schild“ : ahd. rant „Rand“), elsass. (s. Siitterlin IF.

29, 126) (kas-)zorg m. „GefaB, Napf auf drei niedern FiiBeu“ (= gr. dpa^-);

unsicherer mir. dremm, nir. dream „Schar, Abteilung von Menschen“, bret.
dramm (fiir welches Pedersen KG. I 87 einen Nasal vor dem Gutt. voraus-
setzt;) „Bundel“ (Fick II 4 149, Boisacq 1107 m. weiterer Lit., unter einer
Gdf. drngh-smo-t).

Noch fraglicher slav. *dorga in abg. po-draqr, „Saum, Rand eines Kleides u
,

cech. alt po-drahy pi. „fimbria w
, osorb. po-drohi pi. „unterer, innerer Saum

des weiblichen Kleides, Saum“ als „Einfassung“ (Zupitza Gutt. 181; Ber-
neker 213 unter Anreihung an drezati „haltenu

, doch s. *dher-, dheregh-
„halten“, aber richtiger Trennung von dem zu *der-, der-gh- „schinden,
reiBenu gehorigen russ. dergah „zupfen, reiBen“, Torbiornsson Liqu.-Met.
II 21, Meillet 6t. 217, was „zerzupftes, ausgefranstes“ als Gdbed. voraus-
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setzte); aber „unterer Kleidsaum“ kann auch als „das nachgezogene,
nachgeschleifte", allenfalls (so Persson Beitr. 492) auch als „Streifen“

aufgcfaBt sein und zu der durch anord. draga „ziehen“, russ. doroga „Weg“
usw. (s. auch unter der-, der-gh- „die Haut abziehen“) vertretenen Wz.
*dheragh- „ziehenu gestellt werden.

derbh- ,,winden, zusammendrehen", dorbho-s „Zusammengedrehtes, Gras-
biischel, Rasen".

Ai. drbhdti „verkniipft, flickt zusammen, windet", ptc. sandrbdha- „zu-

sammengebiischelt", drbdhi- f. „Windung, Yerkettung", av. ddrowba- n.

„Muskelbiindel“, pi. ,,Muskelfleisch“, ai. darbha- m. „Grasbuschel, Gras",

darbhana- n. ,,Geflecht"; arm. (Petersson KZ. 47, 258) torn „oyoivlov, funi-

culus, laqueus" (*dorbh-n-); ags. tearflian (*tarbalon)
„sich rollen", ahd.

zerben, prat, zarpta refl. „sich drehen, sich umdrehen", e-stufig mhd. zirben

schw. V. „sich im Kreise drehen, wirbeln", nhd. mdartl. schweiz. zirbeln ds.,

nhd. Zirbeldriise, Zirbelwind (wohl auch Zirbel „pinus cembra", s. u. *dereuo-),

schwachstufig ags. torfian „werfen, steinigen" (ygl. drehen : engl. throw), wie
anord. tyrfa med grioti ok med torfi; anord. torf n. ,,Torf", torfa f. „Torf-

scholle", ags. turf f. „Torf, Rasen", ahd. zurba, zurf f. „Rasen" (nhd. Torf
aus dem Nd.); ags. ge-tyrfan „to strike, afflict'

1

;

Wruss. dorob ,,Korb, Schachtel", russ. alt. u-dorobh f. „Topf“, mdartl. u-doro-

ba „schlechter Topf' (*„mit Lehm bestrichener Flechtwerktopf"), wruss. do-

rob'ic „krummen, biegen1
', schwachstufig *dsrba in russ. derba ,,Rodeland, Neu-

bruch", derbovath „vom Moos, vom Rasen saubern; den Anwuchs ausroden",

derbith „rupfen, zupfen, raufen", serb. drbacati „kratzen, scharren", tech.

drbam und drbti, drbati
,
kratzen, reiben; priigeln" (mit Hochstufe russ. de-

rebitb „zupfen, reifien" (vielleicht hat sich in letztere Sippe eine bh-Erw. von
der- „schinden“, slav. derq dvrat i eingemischt). S. Berneker 211, 254 m. Lit.

1. del- „es worauf abgesehen haben, worauf zielen", teils feindlich „nach-
stellen oder listig schadigen", teils ,.zielen, berechnen, rechnen, zahlen

(erzahlen)".

Gr. boXog „List" = lat. dolus, oak. dolom, dolud acc. abl. „dolus“, lat.

doldsus „listig“, gr. SoXoco „uberli8te", boXcov „Stockdegen, kleiner Dolch
der Meuchelmorder" (Yermischung mit einem zu *del- „spalten“ gehorigen
boXcov „*Stock, *Segelstange, kleines Segel"?); anord. tal n. ,,Rechnung,

Anzahl, Rede", ags. tcel n. „Berechnung, Anzahl, Reike", as. gital
,
Zabl,

Anzahl", fern. ahd. zala „Zahl, Zahlen, Bericht, Sprache", mnd. tale „Rede,
Rede vor Gericht, GeldbuBe", holl. taal „Sprache, Rede", ags. talu ,,Er-

zahlung, ProzeB, Reihe" (engl. tale), anord. tala „Rede, Zahl, Rechnung",
abgel. Yerbum anord. telja „herrechnen, zahlen, erzahlen, sagen", ags.

tellan (engl. tell) „erzahlen“, ahd. zellen „zahlen. rechnen", nhd. zahlen, er-

zahlen usw., und anord. tala „reden, sich unterhalten", as. talon „berechnen“,
ahd. zalon, mhd. zaln „berechnen, zahlen, bezahlen", nhd. zahlen (usw.,

8. z. B. Falk-Torp u. tal), mit starker abgewichener Bed. got. talzjan „be-

lehren" (von *taliz- n.), untals „ungelehrig, ungehorsam" und ags. getcell

,,schnell, prompt", ahd. gizal „schnell, behend" ( aber ags. tealt „schwankend,
unstet", Wood Cl. Phil. 3, 75, s. unter del- „wackeln“), dehnstufig anord. tal

f. „Betrug, Arglist", ags. tail f. „Tadel, Yerleumdung, Spott" (vgl. zur Bed. ags.
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tellan „einem die Schuld woran geben", anord. telja a e-n „tadeln, vorwerfen"),

ahd. zala ,.Nachstellung, Gefahr", salon „wegreiBen, rauben" (Pick BB. 2, 209,

Curtius 5 237, Pick I 4 456); unsicher arm. tol „Linie, Reihe", totem „reihe

aneinander" (Scheftelowitz BB. 29, 28, Pedersen KZ. 39, 372).

Urspriingliche Gleichheit mit del- „spalten“ (s. die Lit. bei Falk-Torp

u. tal) ist unsicher; etwa vom Abzielen des Beils auf das zu spaltende

Holz, oder vom heimlichen Abspalten, Abzwacken, z. T. vielleicht auch

nach Bed.-Yerhaltnissen wie teilen = rechnen, teilen — mitteilen?

Engl, tell from auch „unterscheiden von etwas" ist keine Stiitze fiir

solch alte Zusammenhange.
Nicht einleuchtend halt Siebs KZ. 37, 307 stehlen fiir eine s-Vorschlags-

form unseres del-.

Einer i-Wz. entspringen hingegen got. gatils „passend“, ags. til „tauglich,

gut", anord. u-tile „Schaden“, til „bis zu“, aldr-tile „Lebensgrenze, Tod“,

ahd. zil „Ziel", got. gatilon „erzielen, erlangen“, ahd. zilen, zilon „sich be-

eilen, abzielen", nd. telen „zeugen, schaffen", ags. tilian „sich beeifern, das

Feld bebauen" (vgl. auch ahd. zlla „Zeile“, wenn nicht wegen nhd. mdartl.

Seidel aus *tul-ld-, Sievers IP. 4, 340). Die von Uhlenbeck Got. Wb. 142,

Falk-Torp u. til, tid dafiir angesetzte Wz. *dei- „sich ausdehnen, er-

strecken" hat sonst keine Stiitze, auch nicht an den wohl zu *dai- „teilen"

gehorigen ags. as. tid, ahd. zit „Zeit“, anord. time, ags. tima ds., engl. time.

Eine Yereinigung mit *del- versuchen Persson Wzerw. 115, Pedersen KZ.

39, 372, indem sie von dai-, da- „teilen" ausgehend *d-el- und *dai-l~,

dt-l- als parallele Erweiterungen fassen.

Gegen Yerbindung von gatils usw. mit aksl. pro-dbliti ,./xrjxvvai
‘ siehe

Berneker 252 f., iiber noch anderes Falk-Torp 1565 u. til.

2. del- „wackeln, schwanken".

Ai. dula f. „die schwankende", mit sekundarer Hochstufe o dolayate

„schaukelt, schwankt", -ti „sehwingt, wirbelt auf‘, dolita- „schwankend“

in Schwingung versetzt"; lit. delsti . saumen, zogern“, dulineti „schlendern,

faulenzen";

mit d-Erw. vermutlich ai. dudi- f. „eine kleinere Schildkrote" („watschelnd“

;

nicht besser von Fick spater, Wb. I 4 459, mit dan. tudse „Krote“ verbunden,

woriiber siebe Falk-Torp s. v.), sowie ags. tealt „unsicher, schwankend,

wackelnd", tealt(r)ian „schwanken, wackeln, unsicher sein", engl. tilt „vorn-

iiberfallen", mndl. touteren „wanken, wackeln, schaukeln", norw. mdartl.

tylta „leise, wie auf Zehen, treten", schwed. tulta „mit kleinen, unsichern

Schritten gehn, wie Kinder"; mit i-Erweiterung ahd. zeltari, mhd. seller,

md. zelder „PaBganger", nhd. Zelter, anord. tjaldari ds. (EinfiuB von lat.

tolularius „PaBganger“, vgl. isl. tolta „im PaB, im Schritt gehn „aus *ta-

luton; das Yerhaltnis zu dem von Plinius erwahnten span. Worte thieldo-

nes „PaBganger“ ist unklar), anord. tjaldr „Haematopus ostralegus, Austern-

fischer', („der Stapfer"), wozu wohl mit -U- aus -Ip- anord. tolla „lose

hangen", tyllast „trippeln". Ygl. Fick BB. 12, 162, Wb. I 4 69, 456, III 4

160, Falk-Torp u. Icjeld, tulle.

3 . del- „spalten, schnitzen, kunstvoll behauen". Ygl. an Lit. Fick I 4 456

und bes. Liden Stud. 80 fF., sowie die Zusammenstellungen bei Yerf.
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LEWb. 2 238 f. {doleo, doliuni, dolo), Boisacq 161, 182, Berneker 206f.

(*dol’a, *-dolejq, *dolga, *dolnh).

Ai. dSldyati „spaltet, macht bersten", dalati „birst“ (Bed. von phalati

beeinfluBt, Giintert Reimw. 48\ dalita- „gespalten, auseinandergerissen,

aufgebliiht", dala-rn „Teil, Stuck, Halfte, Blatt", dali-h f. „Erdscholle“,

data, -l „Ast" (s. dazu Charpentier IF. 29, 389), wohl auch danda-h
,
-m

„Stock, Priigel, Strafe" (aus *dol-ndo- oder *del-ndo-
,
Liden aaO.);

arm. wohl tat „Einpragung, Eindruck, Zeichen, Yera", tatem „prage ein,

brenne ein" (Scheftelowitz BB. 29, 27; *dtl-);

gr. datdaXog
,

daidaXeog ,,kunstlich gearbeitet", daiddXXm „arbeite kunst-

voll, verziere"; dehog fablautend kypr. daXrog
)
„Schreibtafel“ („Spaltholz,

glatt zugebauenes Holzbrett", s. Boisacq 174 m. Lit., und zur Bed. bes.

Schulze KZ. 45, 235; nichtsemit., auchtrotz Solmsen BPhW. 1906, 757 f
. ;

zur

Form ygl. unten dt. Zelt); ganz fraglich hingegen Sav-daX-lg
,

devdaXig

„Kuchen vom Mehl geroateter Gerste", dev-daX-ideg • legal xgidat ala

,,geachrotet" (= *„gespalten“?? Prellwitz 2 104 zw.); dehnstufig dgXeoyai

„zerstore, beachadige", lesb. £a-dr]Xog „zerrissen“ (reduktionastufig jon. nav-

daXrjzog „vernichtet“, (pgevo-daXrjg Aesch.
;

el. xa-SaXy/uevoi mit el. a aus r] ;

a. Boisacq 182; dagegen Wackernagel Gl. 14, 51); mit der Bedeutunga-

wendung „(daa Herz?) zerreifien, miBhandeln, Schmerz verursachen" gr.

daXXei • xaxovgyei Hes., vgl. auch lett. delit „qualen, martern" und lat. doleo

„empfinde Schmerz", dolor „Schmerz"; (Yanicek LEWb.2 112, Prellwitz BB.

21, 162, Johansson De der. verb. 198 Anm. 3, G. Meyer GrGr. 3 SOf.);

lat. dolo, -are „behauen, bearbeiten", dolabra „Hacke“, dehnstufig doliuni

„FaB" (wie si.dbly „FaB" a. u.); doleo, dolor a. o.
;

(aber deleo iat wegen
des Pf. dclSvi wohl Neubildung von de-levl „habe ausgewischt, getilgt",

s. Yf. LEWb. 2 225; hochstens konnte ein mit dyXeo/ucu gleichzusetzendes

deleo, pf. *delui dies sein Pf. durch Kreuzung mit de-levl aufgegebenhaben).

Air. delb „Gestalt, Form", acymr. delu, ncymr. delw „imago, figura, effi-

gies", corn, del „wie“, mit Kauaativablaut air. dolb(a)id „formt", doilbthid

„figulus“ (zu kelt. *delud, *dolu-,
vgl. den fl-St. si. dbly); vielleicht air.

fodalim „discerno, sejungo" (usw., a. Pedersen KG. II 502 f.), acorn, didaul

„expers“ (vgl. die ai. und balt.-sl. Worte fur „Teil“), cymr. gica-ddol „a

portion or dowry" ala o-Formen neben drjXeo/uai (ebensogut aber ala *da-l-

auf *da(i)- „teilen“ zu beziehen); wohl mir. del „Stab, Rute" (ala „ab-

gespaltenes Stuck Holz"), corn, dele antenna" (Liden aaO.; oder zu

tddXXm idg. *dhdl-, dessen aicheres Zubehor allerdings nur a-Vokalismua

zeigt? Fick II 4 149 1
); mit Bed.-Ubertragung alb. djal’e „Kind, Jiing-

ling"? s. u. dhdl-)

;

mnd. tol, tolle ,.Spitze einea Zweiges, Zweig", holl. foZ„Kreisel“ (*„Pflock‘‘),

mhd. zol(J) m., zolle f. „zylindrisches Holzstiick, Klotz, Knebel", zol ala

LangenmaB „Zoll“, Is-zolle ,,Eiszapfen", anorw. horntylla „das die Horner

zweier im Gespann ziehender Ochsen verbindende Holzstiick"
(
*dl-n

Ehriamann PBrB. 20,59, a. Falk-Torp u. tol II, told, bes. 1566 m. Lit.

;

aber mhd. zulle, sidle, nhd. Ziille „FluBschiff, Kahn" iat wohl trotz Pera-

*) Das von Liden hierher, von Schrader KZ. 30, 472 zu OdXi.Oi gestellte lit. dlles

,RuderpflQcke, Stecksel am Bootsrande, zwischen denen die Ruder liegen“, ist nach
Leskien Bild. 269, Berneker 252 wohl entlehntes nd. dullen.
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son Beitr. 174 nicht echt germ., sondern Lw. aus dem Slay., s. Kluge und
Weigand-Hirt s. v.); weitergebildet holl. folk „Stabchen", schwed. folk

„Keil“, mhd. zolch „Klotz, Liimmel" (ob aueh anord. talkn n. „Fischkiemen“

als „das Gespaltene"? Falk-Torp u. tokn); mit -d nd. talter „Lumpen,
Fetzen" (Holthausen AfneuereSpr. 121, 292);

mit t-Suffix (: gr. dehog) anord. tiald ,.Yorhang, Decke, Teppich, Zelt",

ags. teld n. „Zelt", abd. nhd. self
,

eigentlicb „ausgespannte Decke' -

,
ahd.

zelto
,
nhd. Zelten

,
Zeltkuchen.

Letztere Worte bereiten die Schwierigkeit, dab dann das at. Yerbum
ags. beteldan „uberdecken, umhiillen" als Denominativ zu teld betrachtet

werden mu8; die Bed. ware wohl niebt aus „glatt gespalten oder be-

hauen — eben ausgebreitet", sondern eher aus „abgespaltene, als Dachung
oder Unterlage verwendete Rinde" zu verstehen. Ags. beteldan ist aber

kaum als Ausgangspunkt der Sippe (dA-Praesens ?) zu betrachten und fur

eine Gdbed. „ausbreiten“ geltend zu machen; unter einer solchen wurde
teld mit gr. doXcov „kleines Segel", aksl. dlam, lit. deina „flache Hand"
auf eine eigene Basis *dela

-

„ausspannen, entfalten" bezogen von Yerf.

LEWb. 2 182, s. auch Boisacq 174, Fick III 4 159; doch sind die bsl. Worte
aus ,.glatt behauen, glatt hobeln, abschleifen" („glatte Handflache") ver-

standlich, doXcov als „*Segelstange“ — „kleines Segel" (so daB mit doXcov

,,Stockdegen" — s. *del- „worauf abzielen" yerkniipfbar?), und spricht die

(allerdings nicht bis auf den Akzent sich erstreckende) Ubereinstimmung
von germ. *telda- ,,*zum Aufbreiten verwendete abgespaltene, abgeschalte

Rinde" mit gr. deXrog „*Spaltholz oder *Rinde als Schreibstoff" doch sehr

fiir Zugehorigkeit zu unserer Sippe. — Aus dem Germ, reiht Liden aaO.

noch aschwed. tialdra
,
ticeldra „Grenzmal" an

(

!Hel-prdn- oder -dron „*Stange,

Pflock als Grenzzeichen"?);

lit. dylii, d/dti
,

lett. delu, dilstu
,

dilt „sich abnutzen, sich abschleifen"

(aus „*abhobeln“), lit. pus-dylis (menuo) „Mond im letzten Viertel", delcia

„abnehmender Mond", lett. deldet „abnutzen, tilgen, vernichten", diluot „ab-

schleifen"; der daraus geflossene Begriff des Glatten rechtfertigt wohl

(s. o.) die Bed. von lit. delna (bei Juszkiewicz auch ddlna), lett. deina

„innere flache Hand", aksl. dlam „Handflache“, russ. alt dolom
,
heute um-

gestellt ladom „Handflache; ebener Platz auf der Tenne, Dreschboden"

(Leskien Abl. 323, Berneker 208, Trautmann Bsl. Wb. 51, anders Miihlen-

bach-Endzelin I 454; bsl. *deln-, *ddl-n- oder *deld-n
:
*doh-n--, delna

,
dlam

nicht nach Persson Beitr. 889 zu del- „lang“;

lit. dalts, dalid „Teil, Erbteil; Almosen" (= ai. dall-li „Erdscholle“), daliju
,

dalyti „teilen", lett. dal’

a

„Teil, Anted", dalit „teilen“, apr. dellieis „teile!",

delliks „Teil“ (e aus a, Trautmann Apr. 100), russ. (usw.) dolja „Teil,

Anted ‘ (dazu aksl. odoldti „besiegen" = ,
*den bessern Ted haben, be-

kommen", Berneker 206). Vgl. Miihlenbach-Endzelin I 454.

Unsicher aksl. d'eh „Teil“: entweder als *delo-s hierher, oder eher mit

idg. ai als *dai-lo- zur Wz. da(i)~ „teilen“ oder mit got. dails, dt. Tell, die

doch nicht wohl aus dem Slav, stammen konnen, zu einer verscbiedenen

Wz.*dhai-; s. Falk-Torp u. del, Berneker 195.

Russ. ksl. delvi {*dbUvi) loc. sg.. n. pi. „FaB“, mbulg. dbli (*dbly), loc. sg.

dblbvi „FaB", nbulg. delva(*dbhva) „groBer tonerner Topf mit zwei Henkeln";
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alb. daloj
:
,ich scheide, teile" (Jokl SBWienerAk. 168, I 12).

Erweiterung * del-gh -
,
*dl-egh-

:

Air. dlongid ,.er spaltet“, dluige „das Spalten", mir. dluigim „spalte"

(Pick II 4 158, Pedersen KG. II 507; -lu- aber nicht nach Pedersen KG.
I 43 aus l, s. Thurneysen IA. 26, 25) mit derselben Yokalfolge vielleicht

ahd
. pfluog usw. „Pflug“ (wenn germ, pi- aus tl-, van Wijk IP. 23, 367 f.;

andere Deutungen s. bei Falk-Torp u. plog); anord. ielgja „behauen, zu-

schneiden, schnitzen", taiga „das Schneiden, Schnitzen", talgo-knlfr „Schnitz-

messer", auch anord. tjalga „diinner Zweig, langer Arm", ags. telga m.

„Zweig, Ast", telgor m. f., telgra m. „Zweig, SchoBling", mhd. zelge, zelch

„Ast, Zweig" (nicht zur Zweizahl wie dt. Zweig, trotz ahd. zuelga „Zweig“,

Solmsen PBrB. 27, 361 ff., da dessen zw- wohl erst aus zwig iibernommen ist;

Yf. LEWb. 2 239, Lewy PBrB. 32, 148); serb. dlaga „Brett zum Schienen

gebrochener Knochen", poln. mdartl. dlozka „FuBboden aus Brettern“,

cech. dldha (dlaha)
„Schiene, FuBbrett, Unterlage des Bodens“, dldziti

(
dlasiti

),
dlazditi „pflastern, Estrich schlagen“ (Berneker 207); lit. dalgis,

lett. dalgs, apr. doalgis „Sense“ (Fick II 3 582, II 4 158, Berneker Pr. Spr. 287,

Zupitza Gutt. 181, Vf. LEWb. 2 269, Miihlenbaeh-Endzelin I 434 f; oder mit

idg. dh *) nach Mikkola BB. 25, 74 zu lat. falx „Sichel, Sense, Winzermesser“,

das nach Niedermann Essais d’etym. 1 7 f. aus einem ligur. dal-kla entlehnt ist).

Aber lit. dilgiis „stechend, brennend“, ckilge, dilgeU „Ne8sel“, dilgstu
,

chlgti „von Nesseln verbrannt werden" kaum hierher (Leskien Abl. 323,

Berneker 207; „stechen“ aus „schneiden“ ?), sondem wohl eher zu anord.

dalkr „Nadel, um den Mantel liber den Achseln zu befestigen, spina dor-

salis piscium, Dolch, Messer" unter einer Wz. *dhelg- „stechen“ (der aber

nicht auch lit. dalgis zuzuteilen sein wird; s. Fick II 4
150, Pedersen KG.

I 106, Yf. LEWb 2 269). - Arm. atalj „Bauholz“ (Bugge KZ. 32, 27), das

-gh- yoraussetzte, hat auch wegen des Anlauts fernzubleiben.

Wie fur *del- „es worauf abgesehen haben" ist auch fur das damit viel-

leicht ursprgl. gleiche *del- „spalten“ die Moglicbkeit gegeben, daB d-el- eine

Erweiterung von dd[i\- „teilen“ sei (s. Fick II 4 142, Prellwitz 1
68,

2 106,

Pedersen KZ. 39, 372, W'ood MdN. 21, 39, a x Nr. 318, Persson Beitr. 575).

4. del- „lang“, verbal „in die Lange ziehen", zuversichtlicher nur furs

Slav, einzuraumen, aber wohl Basis fur die verbreitete Erw. delegli-

und (d)longho- (s. zuletzt Persson Beitr. 889, 903 Anm. 1).

Aksl. pro-dbliti „jugxvvai“, russ. dlitb „hinziehen, zogern" (usw., Ber-

neker 252, wo gegen Yerbindung mit got. gatils usw., s. unter *del- „es

worauf abgesehen haben")

;

vielleicht vt> dalje „weit, fern" (Persson Wzerw. 221, Meillet Msl. 14, 373;

Berneker 177 neben andern Erganzungen).

Yiel zweifelhafter anord. talma „aufhalten, hindern", mnd. talmen ,,trodeln,

im Reden und der Arbeit langsam sein, dumm reden", norw. mdartl. tfla

„zogern, warten", tfle „Tropf, Tor" (Persson Beitr. 889; aber von Falk-

Torp u. m als Erw. *dhd-l- der Wz. *dd{i)- aufgefaBt, von welcher andere

Erweiterungen, z. B. mnd. toven „aufhalten, zogern, hindern", gleiche Be-

') Hierfiir spriiche die Annahme eines iran. *dhargas „Sichel“ auf Grund von
mordwin. (areas ds. durch Paasonen.
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deutungswendung zeigen). — Fernzuhalten ist (gegen Persson) akal. dicing
,

lit. aeina „Handflache“, s. *del- „spalten“.

* delegh-, *d eUgh6- (sog. *d\gh6-) : ai. dlrghd- = av. daraga-, daraya-,

ap. darga- ,.lang“, Komp. Sup. draghiyas-, drdghistha- ,
danger, langst", av.

drajyo Adv. „weiter“, drajistam Adv. „am langsten", npers. diras (eigentlich

Komparativ) „lang", ai. draghiman-, draghman- m. „Lange“, av. drajah-

n. „Strecke, Lange"; aksl. dlbgb, serb. dug „lang“ (= ai. dlrghd- \ dhgota

„Lange" = ai. dlrghata), bait, mit unerklartem d- -Verlust (s. u.;_vgl. For-

tunatov AfslPh. 4, 586 Anm., J. Schmidt Krit. 32f.) ;
litAlgas, lett. ilgs „\ang",

apr. ilgi, ilga Adv. „lang“
;

gr. evdeAexy? „fortdauernd“ („*sich in die Lange

ziehend"), ivdeu'/jco „dauere fort", dohxog „lang“ (zum i s. u.), dokr/og

„die lange Rennbahn";

lat. vermutlich indulgeo „gehe einer Sache nach, frone ihr; bin willfahrig"

(: evdehxrjg, Gdbed. dann „bin langmiitig jemandem gegeniiber, halte geduldig

aus", Havet Msl. 6, 234; Persson Beitr. 130 sucht wenig iiberzeugend Ver-

bindung mit lett. legens „schlaff" usw., gr. hgyco als ,.jemandem zuliebe nach-

lassen, schlaff sein", Gdf. *end[o\ -f- Ige-, wofur auch *endo-l[a][e]ge- mit lat.

Synkope einsetzbar ware; etwas klarer ware die Geltung der Praep. bei

einem Ansatz *endo-l(e)ghe- : lectus als ,.sieh worauf verlegen, einlassen");

got. tulgus „fest, standhaft" (,,*lang ausdauernd"), as. tulgo Adv. „sehr“,

ags. tulge, Komp. iylg „lieber“, Sup. tylgest „best"; cymr. dal
,
dala

,
daly

„halten", bret. dale'll „Besitz“, derc'hel „halten" (r diss. aus l, vgl. Ptc.

dalc'het
)
vermutlich mit ders. Bed.-Entw. wie nhd. „wonach langen" zu „lang"

(Gdf. *del(a)gh-; Zupitza BB. 25, 90 f., Pedersen KG. I 52, 106; dazu kaum
ir. delg „Tuchnadel" u. dgl., s. unter *dhelg- „stechen").

Ygl. im allgem. Curtius 5 191 f., Fick I* 456, Hirt Abl. 88 setzt als Basis

deldxgh- an, und vermutet fiir Sohyog eine urspriingliche ei-Basis, ahnlich

Persson Beitr. 889 eine mit *delegh- wechselnde Basis delei-gh- (vgl. slav.

dbli-ti) ;
unbegriindet geht Reichelt KZ. 39, 77 durchaus von *delaxigh- aus;

idg. *(d)longho-s : a) mpers. drang, npers. dirang „lang"; alb. gl'ats
,

g'ate, gqt „lang“ (zunachst aus *dlang-te
,
Pedersen KZ. 33, 545 f.); b) lat.

longus
,
got. laggs. ahd. nhd. lang (ahd. langen „lang werden, lang diinken,

verlangen" usw.), air. usw. long (Entlehnung aus dem Lat. ist trotz Som-
mer Krit. Erl. 68 wegen des gall. Aoyyo-oTahgzcnv, Fick II 4 245 nicht

sicher, Zw. auch bei Yendryes De hib. voc. 152; fiber air. folongim „halte

aus" usw., Zupitza BB. 25, 90 f., s. vielmehr Pedersen KG. II 569 f.); viel-

leicht gr. Xoyxg „(lange?) Lanze" (s. Yf. LEWb. 2 u. longus
,
Boisacq 586).

Die Gruppe b) wird bes. wegen des Kelt., wo dl- sonst bleibt, als selb-

standige Gruppe abgelost und ferngehalten von Curtius, Hirt aaO., van

Wijk IF. 23, 375; es wird aber eine bereits gemeinsamwestidg. Yerein-

fachung vorliegen, die mit dem d-Yerlust von bait, ilgas zusammenhangen
dfirfte (Zupitza BB. 25, 90 f.) ; wie weit EinfluS anderer Wortsippen ihn

veranlaBt hat, ist unklar (Masing Pad. Anzeiger f. RuBland 1911, Nr. 12

verbindet Honqhos mit *legh- „sich legen", was allenfalls eine Bed.
,
der

Lange nach ausgestreckt', ergabe, aber ganz problematisch bleibt; nicht

einleuchtender Fick I 4 537). Gegen Abtrennung von b) auch Persson

Beitr. 903 Anm. 1.
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des- oder des- „finden? nachspiiren ?“.

Horn, drjco „werde finden“, i'dijev • evgev Hes. = ai. dssati „verfolgt“ in

abhi-dasati „feindet an, befehdet“? (de Saussure Mem. 173; oder letzteres

Denominativ von dasa- „Nicht-Arier, Feind“? z. B. Uhlenbeck Ai. Wb. 125).

Unsicher ist auch der Yergleicb mit slav. desiti „finden“, alb. ndes „an-

trelfen“, ndieh „befinde mich“ (s. unter *delc- „nehmen“), wobei die Wz.
als *des

,
dehnstufig des- anzusetzen ware.

dik-, dig-, digh-? ,,Ziege“.

Ahd. ziga ,.Ziege“, mit Konsonantenscharfung (*tipi~) ags. ticcen
,
ahd.

zicki, zickin
,
Zicklein“ (dt. Zeclce „Holzbock“, Kluge s. v., vielleicht besser

nach Weigand-Hirt s. v. zu lit. dygiis „stachelig“ ?) weist auf idg. *dik- oder

*digh-; gr. bi'Qa • a??. Aaxcoveg Hes.
(*digja ,

Stier KZ. 11, 210; nur zicki

vergleicht damit Bezzenberger BB. 27, 165; Yereinigung mit Ziege unter

idg. digh- sucht Fick KZ. 42, 148 unter der nicht unbedenklichen An-
nahme, dad Ady.eoveg in Kavxcoveg zu andern und die Glosse thrakisch

sei, vgl. den thrak. PN. Ai^a-zekfug, wie ’Efigov-reX/uis zu t.figog • zgdyog

Hes.; gh widersprache dem arm. tile. s. u.); arm. tile „Schlauch aus einem
ganzen Tierfelk' (wenn ursprgl. „Ziegenfell‘', vgl. ai. mesa

-

„Widder, Schaf;

Fell-' : slav. m?chi> „Schlauch, Sack“; Liden Arm. St. 10 f.
;
ware idg. *dig-,

kaum *dik~, wofiir wohl *tilc zu erwarten ware).

Alb. dl „Ziege“ ist eher als *ad1 mit ai. aja- ,.Bock“ lit. ozys „Gei8bockCf

zu verbinden (G. Meyer BB. 8, 186, Pedersen KZ. 36, 320, 325), als unter
*dighiT mit Ziege (von G. Meyer Alb. Wb. 85 zur Wahl gestellt). — Unklar
und wohl fernzuhalten sind norw. mdartl. tileka

, ;
Mutterschaf‘ (Liden aaO.

erwagt Kreuzung vou schwed. mdartl. takka „Mutterschaf ‘ mit einer nord.

Entsprechung von Zicklein
),

tiksa „Schaf, Hiindin“, tikla „junges Schaf
oder Kuh“, sowie anord. t?k f. „Hiindin“ = mnd. tike ds. (eine Gdbed.
„Weibchen“ fur diese, sowie fur Ziege vermuten Falk-Torp u. tik, Wei-
gand-Hirt u. Ziege unter Verzicht auf auBergerm. Yergleichung; doch wider-
spricht ticcen

,
zickin dieser Annahme. Gegen die Annahme. germ. *ti^a sei

aus *$ita (: *ghaidos ,.haedus“) umgestellt, s. Liden aaO. u. o. S. 527. Kaum
ist (nach Zubaty AfslPh. 16, 390, zw. Berneker 199f.) Beziehung zu russ.

dikij „wild“, lit. dijkas „ubermutig, mutwillig, unbeschaftigt, mu6ig“, lett.

dlks
;
,frei von Arbeit“ vorhanden (eine andere, ebenfalls ganz unsichere

Wzankniipfung fiir letztere bei Berneker, s. Wz. *deia- „sich schwingen";
vgl. Trautmann Bsl. Wb. 54, Muhlenbach-Endzelin I 478.

do- „geben“.

Ai. d&duti (fut. dasyati) „er gibt“, av. dadaiti ds., ap. imper. dadcUuv,
ptc. ditd- (enklit. *d-ta- in d-tta-, deva-tta- wie in lat. Consus

,
siehe Yf.

LEWb. 2
s. v.), 3. sg. aor. adita (= gr. edozo); arm. etu

(
*e-dom = ai. a-da-m)

j ta-mk ,,damus“, tam „do“ (Hiibschmann Arm. St. I 52, Arm. Gr. I

496); alb. dase (*<fo-) „ich gab“ (G. Meyer BB. 8, 188, Alb. Wb. 83); gr.

didcogu (Fut. dcoacd) „gebe“, dozog (= ai. ditd-), edozo (s. o.) do/isvai (: ai.

damane); lat. do ,.gebe“ (d3-io, s. zuletzt Kieckers IF. 37, 235), damns,
ddtis

,
ptc. datus vest, data „data“ usw. (= ai. ditd-), pf. dedit, alat. osk.

deded, u. dede, redupl. Praes. (: gr. didco/u) in lat. re-ddo (*re-dido
), vestin.



didet „dat“, pal. dida „det“, u. dirsa ,,det“ (davon fut. osk. didest „dabit“)

;

lit. duoti
(
duomi

,
di'iodu

)

,,geben“, lett. duot, apr. dat ds., lit. ptc. pf. act.

daves ; aksl. dati (darn* aus *dad-mb = lit. duomi
, 3. pi. dadgtz)

,
geben“, im-

perfektiv dajq, dayati (: ai. ptc. med. a-ddya-mana-)
;

ai. datar-, datar- „Geber‘ ;

,
gr. dcbicog ds., schwachstufig doryg, dorsiga,

lat. dator
,

datrix. —- Ai. datra-, av. dadra- n. ,.Geschenk“. — Ai. *dati-

..Schenkung, Gabe“ in dati-vara- ,,gern verteilend, freigebig“, havjyei-dati-

,,die Opfergabe besorgend, das Darbringen des Opfers“, av. daiti- „Geben,
Schenken, Gewahrung'', gr. dcozi-vr] (und kons. St. *do-t in dcbg) „Gabe“,
Acooi-dsog, -<pqcov, lat. dos, -tis „Mitgift!t

,
lit. duotis ,,Gabe“ (nicht ganz sicber,

s. Leskien Bild. 554), inf. duoti (s. o.), slav. *datb ,.Gabe“ z. B. in aksl.

blagodatb „xdgis“, russ. podatb ,,Steuer‘, inf. dati
,

schwachstufig gr. dooig

„Gabe“, lat. dati-o ,,das Schenken', mit Yokalschwund in Enklise ai.

bhaga-tti- .,Gliicksgabe ‘. —
Ai. dftna- n. „Geschenk ‘ (substantiviertes -wo-Ptc.) = lat. domim, osk.

usw. dunum ds. (duunated „donavit‘‘), cymr. dawn ds., air. dan ,,donum,
ars, ingenium (Begabung)“, vgl. slav. *dam-leu in serb. danah ,,Abgabe,

Steuer1 usw. und den -w-St. aksl. dam ,.Abgabe, Zoll“, lit. duonis „Gabe“;
schwachstufig alb. dene „gegeben“, f. „Gabe, Abgabe i-

,
geg. dqne (G. Meyer

Alb. Wb. 83), gr. Sojqov „Geschenk ' (-ro- in pass. Geltung, vgl. z. B. cla-m-s),

aksl. dan „Gabe“ (m. wie *damkb), arm. tur ds., ai. daya- „gebend“, dclya-

m. „Geschenk“, apreufi. daian acc. „Gabe‘, serb. prd-daja
,
Yerkauf“ (usw.,

Berneker 176).

Als 2. Zsglied. ai. -da- i. B. in agvadd- „Rosse schenkend", slav. mit
Uberfuhrung in die o-Dekl. z. B. russ. po-d-y pi. ,,Abgaben, Steuern“, serb.

pri-d „Draufgabe beim Tausch“; lit. priedas „Zugabe, Zulage“.

Eine Wzf. auf u- liegt vor in ai. davanv ,.zu geben‘- fauch pf. dadau
„habe gegeben*' vermutlich eines der Muster der Pf. auf -ait, Lit. bei

Brugmann II 2
3, 457), av. davoi ..zugeben", kypr. dvfdvot „er moge geben“.

Inf. dofsvai (aber davog kaum als dj^av-o; dazu, sondern zu *dai- „teilen“;

fiber ark. anv-Soag s. Brugmann II 2
3, 631), wohl aucli hom.-att. dovvai

(doch siehe Brugmann-Thumb GrGr.4 4ll);

lat. duirn, duam, inter-duo, -duim, ad-dues, -duit, pro-duit (danach auch
von SproBlingen der Wz. *dhe per-duim u. dgl.), altfalisk. douiad wohl
„moge gewahren" (Herbig IF. 32, 82; es scheint daher lat. duam usw. in

Zs. geschwachtes *doviam zu sein), umbr. purdovilu, pur-tuvitu, - tuvetu

,

-tuetu „porricito“, purtuvies „porricies 1 (dazu trotz Brugmann IF. 1 8, 53 1 f.

auch umbr. purditom „porrectum“, purtiius „porrexeris“, purtifele
„*porricibilem“, aus synkopiertem *por-d[o]ui- mit Wandel von du zu d;

in purdov it

u

Imper. wurde die Synkope durch den Ind. *por-dov~tt gehindert;

umbr. dia ist in seiner Bed. „ergebe“ nicht gesichert), lit. daviau „ich gab“,

dovand „Gabe“, lett. davat
,
davinat „anbieten, schenken“, davana ,,Gabe,

Geschenk“, aksl. davati „gebena (eine der Musterformen ffir die Iterative

auf -vati). Die Formen sind unter einer Basis *dou- vereinbar (kaum
darf ital. *dov- als Entwicklung aus *dwu-, gewiB nicht als solche aus

*d&u- betrachtet werden), wozu ar. bsl. dm- Dehnstufe sein konnte;
schwieriger ist es, die germ. Wz. *do- als Dehnstufe *do{ii)- eines solchen

*dou- zu fassen, da dann die Tiefstufe do- sekundar sein mfiBte (Reichelt
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KZ. 39, 13, Hirt IF. 21, 169 f., der auf die Sparlichkeit von di- = da- im

Ind. zu groBes Gewicht legt, vgl. aueh d-tta- usw. !). Lit. fiber die w-Form

bei Yf. LEWb. 2 u. duim, Boisacq 186 Anm. 2. Trautmann Bsl.Wb. 56 ff.,

Mfihlenbach-Endzelin I 449, 535 f.

Unsicher ist, ob as. tunthon „gewahren“, ags. lang-twidig „langst ge-

wahrt“, mhd. zwiden „gewahren“ ein mit umbr. pur-ditom formell nachst-

verwandtes *du-i-to- Yoraussetze (s. Wood Modern Phil. 4, 499, Fick III*

174 und die Yielleicht anzureihende Wz. *deu- „freundlich gewahren).

Problematisch Pedersen KZ. 39, 461 fiber arm. tvar „Herde“ (sei *tuuari-).

dumb- (-bhl)
,.
penis, Schwanz“, vielleicht eigentlich „Stab“.

Av. duma- m. „Schwanz“, np. dum, dumb
(
*dumb(h)ma-), ahd. sumpfo

„penis“, mhd. zump[(e), zumpfelm (Sfitterlin IF. 4, 93) ;
dazu Yielleicht av.

dumna- n. „Hand (?)“ (
*dumbna-), s. Scheftelowitz IF. 33. 142 mit zahl-

reichen Parallelen ftir die Bed.-Entw. „Stange, Stab — penis, Sch\vanz“

und „Stab — Arm, Hand“. Oder zu mnd. timpe „Spitze, Gipfel“, ndl. timp

„Semmel“, ags. atimplian „mit Nageln versehen"?

dus- „fibel, miB-“ als 1. Zsglied.

Ai. dus-, dur-, av. dus-, duz- „miB-, fibel“, arm. t- (Hfibscbmann Arm.
Gr. I 495) „un-“, gr. Sva- „miB-, fibel“, air. do-, du- ds. (aspirierend nach

dem Yorbild von so-, su-), got. taz- (in tuz-ioerjan „zweifeln u = „unglau-

big sein“), anord. ags. tor-, abd. zur- „un-“. Curtius 5 239 f. Zusammen-
hang mit deus- „ermangeln“ ist sehr wahrscheinlich, dagegen solcber mit

*duou „zwei“ als „entzwei“ (z. B. Fick III* 169), oder *dau- „brennen;

qualen“ (Fick I * 233) kaum zuzugeben.

Erst ind. aus dus- entwickelt ist dusyati „verdirbt, wird schlecht“, dusta-

„verdorben, schlecht“, dfisdyati „verdirbt, versebrt“.

dlkii-(?) „sfiB
w

.

Gr. yXvxvg „suB“, yXevxog „MostK
,

lat.dulcis „sfiB“ (Curtius 5 358), Gdf.

unklar; sicher ist, daB gr. yX- aus dl- entstanden ist (J. Schmidt KZ. 25,

153, Wiedemann BB. 13, 302; Sevxog ^yXeuxog 11

,
devxrjg „yXvxv

g

u mit 6-

aus dX- dissimilatoriscb in Yerbindungen wie *SXvxv yeh, vgl. Boisacq 179).

Hirt Abl. 1 1 9 setzt idg. *doleuk- an, welchenfalls dulcis aus *dulucis. Dfirfte

yXsvxog als Ablautneubildung zu yXvxvg gelten, so konnte man von *dllcus

ausgebn, wobei gr. -Xv- ffir -Xa nach dem u der 2. Silbe. Scheftelowitz

BB. 28, 290 reiht arm. Haler „sfiB, angenehm“ als *dulku an (sehr un-

Bicher), so daB gr. -Xv- idg. SproBform von -ul- und yXevxog wiederum
Neubildung ware (daB Haler „sfiB“ zu Hale „Hunger“ gehore, hat Peder-
sen KZ. 39, 429 nicht glaubhaft gemacht).

duei- „ffirchten“.

Gr. hom. dsldco „ffirchte ‘ (*de-djoj-a, Mahlow KZ. 24, 294, Osthoff Pf.

387 ff., Schulze Qu. ep. 87 f.), pt . dsldiyev (d. i. dedpyev), att. dediyev (da-

nach der neue sg. hom. deidia, d. i. dedj-ia, att. dedia), aor. hom. sddeioev

(d. i. edj-etaev), hom. die „ffirchtete“; hom. deidrjycav ,,furchtsam“ (*dedfey
rjfimv, Schulze Qu. ep. 249); diog n. „Furcht“ (*dj-eiog), {Xeovdrjg „gottes-
ffirchtig“ (&£o-dfeirjg), delya n., Setyog m. „Furcht“, dsivog ,8chrecklich“



(Schulze Qu. ep. 244 Anm. 2, s. auch Boisacq 171 m. Anm. 2; korinth.

Afsivia gen.), bedog ,,furchtsam, feig; ungliicklich, beklagenswert"

eXog, Schulze Qu. ep. 244 Anm. 2, Bechtel Lexil. 97) ;
dtegog

,
zu fiirchten“

(*dft-sQog, Schulze GGA. 1897, 906); die ^-Erweiterung des Pf. hom. det-

doixa (d. i. dedfoixa), att. Sedoixa, kret. dedfoixcbg Hes. (liberliefert Sedgoi-

xibg) kehrt wieder in hom. Seidiaao/uai (d. i. dedftooojuai), att. deSurojuat

„schrecke (tr.), erschrecke (intr.)“ (*de-dfixtofiai), nachhom. Sedloxojuat

„schrecke“ (*dedftx-oxo/iai), Sedstxeloe „furchtsam‘’, so daB unsere Wz. zu

den Musterformen des x-Pf. gerechnet werden darf, s. Brugmann-Thumb
Gr. Gr. 4 376 f.

av. dvae&a „Bedrohung“ (Fickl 3
113), hochst zweifelhaft arm . erkncim

„ich fiirchte", erkiid „Furcht“ (Anlaut wie im ebenso strittigen erku „zwei“

: *duoul Meillet Msl. 8, 235; doch von Pedersen KZ. 39, 398 zu dt.

fiirchten gestellt); lat. dims „grausig, grauenvoll, unheilvoll" (von Servius

zu Aen. Ill 235 auch als sabin. und umbr. Wort angefiihrt, so daB di- statt

bi- aus *dui- als mundartliche Lautentwieklung betrachtet werden darf.

Ernout El. dial. lat. 153 f., Sommer Hdb. 2 223), mit Formans -ro- „wovor

man sich fiirchtet“, wie cla-rus „horbar“ ; vermutlich bestia, bellua ,,wildes

Tier, Ungeheuer" aus *dueies-to-, -lo- „furchterlieh“ (s. auch u. *dheues-

„stieben“) : dsog n.

Als s-Erweiterung betrachtet man gemeinhin ai. dvesti „ha8t, feindet an",

dcista- ,,verha(jt", duesa-h, m., dvesas- n. „HaB“, av. dvaes-, tbaes- ,,anfeinden,

kranken", Ptc. tbista-, dvaesah -, tbaesah- „Anfeindung“, mp. bes „Leid, Un-

heil". Doch liegen die Bedd. „hassen, anfeinden" und fiirchten" weit

voneinander ab. Und wenn man (so z. B. Uhlenbeck KZ. 40, 553) Be-

ziehung unserer Wz. zur Zweizahl erwogen hat („Entzweiung, Zwiespalt"),

so kann dies sehr wohl fur ar. duals-, duis- zutreffen, das geradezu aus

idg. *duis „entzwei" entwickelt sein mag, aber fur duel „fiirchten‘f pa8t

eine solche Gdbed. kaum („im Zwiespalt, Zweifel sein“ = „fiirchten“??

Boisacq 194), und es ist dann um so bestimmter von ar. duals- zu

scheiden.

dnoo m. ,.zwei“ (Satzdoppelform duuou), daneben St. duel-, duoi-, dui-;

vgl. die Zsfassung bei Brugmann II 2
2, 6—82 passim.

Ai. dvau
,
dvd (ved. auch duvaii

,
duvd) = av. dva m., ai. dve (ved. auch

duve) = av. bae f. und n. „zwei“; arm. erku „zwei" (Lit. zur Form bei

Brugmann II 2
1, 9, Boisacq u. dvm\ er- noch unklar);

gr. hom. Svco (*dfco in dw-dexa), gen. dvoiv
,
woneben unflektiert hom.

att. dor. usw. dvo (zur Form s. Brugmann aaO., sowie 198 wegen des

Ansatzes eines idg. *duo
,

Meillet Msl. 12, 226 f. und 13, 209. 431, auf

Grand von arm. erko-tasan 12, lat. duo-deni
,
ai. dva-ka- „je zwei zusammen",

die sich aber nach Zusammensetzungen mit o-Stammen im ersten Gliede

gerichtet haben konnen, sowie von got. anord. as. ags. afries. wi-t „w i

zwei", anord. it, as. ags. git „ihr zwei“)

;

alb. du „zwei“ (von Pedersen KZ. 36, 282 ebenfalls auf *dud zuruck-

gefiihrt ; ?);

lat. duo usw., umbr. (nur mit plur. Flexion) dur nom. m. „duo“, desen-duf

acc. m. (12), duir „duobus“, tuva acc. n.

;
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air. dan, do nom. acc. m. (= ai. dvdu),
vor Subst. da (proklitische Form),

fem. dt (= ai. dve), neutr. da n- „zwei“, cymr. bret. masc. dent, fern. eymr.

dwy (usw., s. Pedersen KG. II 126f. u. Sommer, Miscellany K. Meyer 1 29 f
. )

;

got. m. tivai, f. twos
,
n. twa, anord. tueir m., tucer f.. tuau n., ahd. zwene m.,

ztva, zwo f., zwei n. usw. (Lit. bei Brugmann aaO. 10; dazu Trautmann IF. 38,

199, wonach ahd. zweio „zu zweien" ein Lok. du. = lit. dv'ejau, dv'ejaus);

lit. du m. (= ai. dva), dvi f. (= ai. dve); aksl. diva m., dbve f. n.

tiber das erste Glied von elxoot
,
vlginti usw. (nach Sommer IF. 30, 404

alte Dissimilation aus *dui *duei-dhnV1) s. iu-kmti „zwanzig“.

In Zs. idg. *dui- und daraus unter unklaren Bedingungen entwickeltes *di-\

ai. dvi

-

(z. B. dvi-pad- „zweifu8ig“), av. hi- (z. B. bi-mahya- „zwei Monate

dauernd“), gr. Si- (z. B. di-noog; da dicpgog „Wagenstuhl, Sessel“ nach Solm-

sen Unters. 211 f. bei Homer sicher dt-, nicht dft-rpgog war, ist, wenn nicht

etwa dissimilatorischer Yerlust des / gegen den folgenden Labial <p vorliegt,

auch fiir sonstiges di- Entstehung aus idg. *di- zu erwagen), alat. did-, lat.

hi- (z. B. dui-den-s, bidens; iiber Formen wie diennium s. Yf. LEWb. 2 u.

biennium, Sommer Hdb. 2 223; umbr. di-fne „bifidum“ wohl lautgesetzlich

aus dui-), arm. erki
(
erkeam „zweijahrig“), anord. tve- (auch tvi-, s. u.), ags.

twi-, ahd. zivi- (z. B. ags. twi-fete „zweifufiig“, ahd. zvn-houbit „zweikopfig“),

lit. dvi- (z. B. dvi-gubas „zweifaclr‘).

Ital. du- in lat. du-bius, -plus, -plex, -pondius, -centl, umbr. tuplak „duplex“,

du-pursus „bipedibu9' < ist Neuerung nach dem als du- gefiihlten Stamme von

duo; ebenso ist du- in umbr. duti „iterum'', pali dutiyam „zum zweiten

Male" zu erklaren (Bartholomae IF. 23, 44 f. ;
die Vergleichung von lett.

du-celes „zweiraderiger Wagen“, Endzelin BB. 27, 325, ist nach Brugmann
II 2

1, 11 Anm. 1 hochstwahrscheinlich verfehlt; vgl. Trautmann Bsl. Wb.
125, Muhlenbach-Endzelin I 509).

Hochstufiges *duei- in Zs. ist zu leugnen fiir lat. bes „zwei Drittel eines

zwolfteiligen Ganzen“ und biduum (s. Yf. LEWb. 2
s. v.), zuzugeben fiirs

Kelt. (z. B. air. de-riad „bigae ', cymr. dwy-flwydd „biennis"; fiber air. d'ias

„Zweiheit von Personen" s. Brugmann Distrib. 66), ffirs Germ. (z. B. anord.

iui-faldr „zweifach‘‘ neben tuefaldr; got. tweifla-, wohl n., ahd. zwifal n.

neben gr. di-nXog, lat. duplus, vgl. Solmsen PBrB. 27, 359, Brugmann
Distrib. 68 f., Falk-Torp u. tvil; *duoi- in ags . getwdfan, twceman „trennen,

schneiden“ < *twaifjan, *twaimjan); vielleicht auch fiirs Ar. (av. baearozu-

frcr&ah- „zwei Finger breit“, dvaepa- n. „Insel“? oder eher aus duaii-, wie

wohl ai. dvedha „zweifach, in zwei Teile% s. Brugmann aaO. 69). — Slav.

dvo-, dvu-, dve- in Zs., s. Solmsen PBrB. 27, 361, Berneker 247.

Ordinale ai. dviViya-, av. bitya-, dabityu-, apers. duvitiya- „zweiter“;

u. duti „iterum“ (wohl Ersatz fiir *diti aus *duitiom nach du-, s. o.); arm.

erkir, erkrord „zweiter“; alb. i-diite.

Multiplikativadverb *duis „zweimal‘ : ai. dvih (ved. auch duvlh), av.

bis, gr. die, alat. duis, lat. bis, mhd. zwir „zweimal" (aber nir. fo-dl = ai.

n. dve, Pedersen KG. I 301, II 127);

durch w-Formans erweitert av. bizvat, anord. tysuar, tuisuar, ahd. zwiro,

zwiror (zwiron, zwiront
), mit lautlichem? 0-Schwund ags. twiwa

,
twiga,

twia, tuwa, twie, afries. tuna, twera, as. twio (zu diesen Formen zuletzt

Loewe KZ. 47, 98— 108, der im Formans an ai.krtvas „male“ erinnert);



819duSu

davon mit Formans -Jco- ahd. zwisk, as. twisk
,
zweifach" (s. u.), wohl

auch arm. ethics „zweimal“;

mit Z-Formans ags. twislian „zweiteilen“, twisla „ZusammenfluB zweier
Strome", nhd. swiesel „Gabelzweig“ (vielleicht enger zu *duis in der Bed.
„entzwei“, s. u.)

;

ai. dvita ...zweifach, doppelt" (davon dvaita-m „Dualitat"), ap. duvita-

parnarn „in zwei Linien", gthav. daibita „wieder(?)“ (zu diesen Formen
zuletzt Wackernagel GGN. 1909, 60 gegen Bartholomae IF. 23, 313 ff.).

Multiplikativa
:

gr. duiXog, duiXoog, lat. duplus, u. dupla „duplas“ (siehe

auch o. got. tweifls), wozu vielleicht av. bifra- n. „Vergleich, Ahnlichkeit"

(: Wz. *pel „falten“, vgl. mit 2-Erweiterung
:)

gr. duiXaaiog, jon. dmXyaiog
,

poet. SinaXrog ..zweifach", ahd. zwifalt ds.

Gr. SmXa!;, lat. duplex, umbr. tuplak n. „duplex“ (: Wz. *plak- „flach-,

breitschlagen")
;

u. a. m. s. Brugmann aaO. 70 f.; von Adv. z. B. dvi-dha,

dve-dlia (wohl *dvaii-dha
,
da in den altesten Texten dreisilbig zu lesen)

„zweifach, in zwei Teile“, womit der Ausgang von air. dede ,.Zweiheit von
Sachen" zusammenzuhangen scheint (s. Zupitza DLZ. 1908, 24 f., Peder-
sen KG. II 136), sowie der von and. twcdi „halb“, ags. twcede „zwei Drittel",

ahd. sioitaran „Mischling‘‘, nhd. Zwitter.

Gr. Stya
,
zweifach, in zwei Teile geteilt" (diyrj, dor. biya ds.), im Ausgang

mit ai. vigva-ha „allemal, allzeit" (und wohl auch av. dri-M-t ,,Drittel‘‘)

vergleichbar (Schulze BPhW. 1816, 1367, Brugmann 72), woneben (nach

Brugmann durch Kreuzung mit *di-da zu ai. dvidha) hom. diyda „dlya“,

davon jon. <5 „zweifach“ (*dt%diog', und diaaog, att. Smog ds. (*bryjog;

kaum als *dfty.iog zu dem im Gr. sonst nicht widergespiegelten ai. dvika-

„zweifach“).

Hierher auch alb. dege ,Zweig, Ast, Gebfisch" (*duoi-ghn ;
G. Meyer

Alb. St. Ill 9 f.; nicht einleuch tender Lewy PBrB. 32, 148 Anm. 4), ahd.

zwlg ,,Zweig“ (*duei-gho-), ags. twig
,
Zweig" (*dui-gho as. tbg(o), mnd.

toch, ahd. zuog(p) Zweig" sind nach Formen des Kardinales mit two- um-
gebildet; nicht haltbar erschlieSt Falk-Torp 450, 1488 u. Jifivtyv aus anord.

tjuga „zweiastige Gahel“ eine versehiedene Wzstufe *deu-, die auch fur

devzsQog nicht anzuerkennen ist, s. *deus- „ermangeln“
;

fiber nhd. zwiche,

zwicken s. Falk-Torp u. svik mit 1ST.)

;

lit. dveigi/s ,.zweijahrig“, serb. dv'tzak „zweijahriger Widder", alt dviz

„zweijahrig“ (s. Solmsen PBrB. 27, 358).

Kollektiva (s. Brugmann Distrib. passim, Grdr. II 2
2, 76f.):

ai. dvayd- „doppelt“
(
dvaya-m „doppeltes Wesen, Falschheit", nachved.

„Paar“)

;

gr. Soioi „doppelt, zwei“ (mit Bewahrung des -i- durch EinfiuB von
*dfoT[f}iv, duafjijtj’), iv dmij „im Zweifel" (ir. diets aus *duejp-stho- ? s. o.);

got. g. pi. twaddje, anord. tueggia, ahd. zweiio, ags. tweg(r)a „zweier“ (nach
dem dat. tivaim aus *twajdm umgebildetes *twaijdm), n. a. pi. ahd. zwei
(*dueid), woneben aus idg. *dueio- ahd. mhd. zwT, g. zivies m. n. „Zweig“
(der w-St. anord. tyja „Zweifel‘ vermutlieh aus nom. *tvlja, gen. tyju aus-
geglichen, Falk-Torp u. tvil, kaum aus einem *luluion-, z. B. Solmsen
PBrB. 27, 354 f.), lit. dveji, f. dvejos „zwei“ (das substantivische n. sg. in

dveja Uek „zweimal soviel“);

Walde, Etymologisches Worterbuch I. 53
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aksl. d(z)vojh adj. „zweifach, zwei", d(z>)voje d. subst. „zwei Dinge" (davon

Ableitungen wie russ. dvojnoj „doppelt“, dvojni „Zwillinge“, dvojka „Paar",

dcojnik ,.zweidriihtiger Faden", droitb „in zwei Teile teilen, zwei Faden
zu einem zusammendrehen", usw., s. Berneker 247).

Mit -no- (z. T. auf Grand von *duis, s. o.) : lat. blni ,.je zwei" (distribativ)

and ,,zwei" (kollektiv) (sicher wenigstens z. T. aus *diiis-no-
;
vielleicht z. T.

aus *dul-no- oder *duei-no-, *duei-mo-\ s. Brugmann Distr. 31, Grdr. II 2

2, 78, aber auch Yf. LEWb. 2
s. v.); germ. *twi-na- in ahd. zivinal, zwenel

„gemellus“, zwiniling m., mhd. zwinilin n. Z willing", Himi-na- in as. twene

„zwei“, ahd. zwene ds. (mit e statt ei nach *zwe = got. twai, das es ersetzt

hat), ahd. zwein-zug, as. twen-tig, ags. twen-tig „20“ („Doppelzehn“) ( daB got.

tains, ags. tan „Zweig“ eine zz-lose Nebenform *doi-no- enthalte, ist nieht

glaublich; Lit. bei Falk-Torp u. ten); germ. *twiz-na- in anord. tvennr,

toinnr „zweifach", pi. tvenner „zwei zusammengehorige"
(
tvinna „verdoppeln“),

ahd. zwirnen, -on „zweifach zusammendrehen", mhd. zwirn, mnd. twern

„doppelt zusammengedrehter Faden" wohl = ags. twin, holl. tivijn „Zwirn,

Leinen" (ags. getwinne „bini“, getwinnas „Zwillinge“ ist dann auf *twi-nja-

zuruckzufiihren), s. Brugmann Grdr. I 2 779, Weyhe PBrB. 30, 56, 65, Falk-

Torp u. tvinde liber die noch zu klarende Behandlung von -zn- im Wgerm.
(fiir ein *twlzna als Grundlage von twin fehlen wenigstens auBergerm.

Stiitzen). Daneben auf Grand eines *tivlha-, idg. *duei-ko- got. tweihnai

„zwei", ags. dat. tiveonum, betiveonum, engl. between „zwischen“; lit. dvynti

„Zwillinge‘\

Mit -ko-: ai. dvikd- ,aus zweien bestehend, zweifaeh" (dvakd- „paarweise

verbunden" nach ekakd-); ahd. zwe{h)o, as. twe(h)o, ags. tweo m. „Zweifel“,

ags. be-twih, -tweoh „zwischen“, mid unc twill „zwischen uns beiden" (vgl.

o. got. tweili-nai
),
von *dtjis- aus ahd. zwisk, as. twisk „zweifach“, pi. „beide"

dat. pi. ahd. (undar, en) swisken, nhd. zwischen (s. o., auch iiber arm. erkic)

;

mit zwisk setzen Meillet Msl. 8, 296, Pedersen KZ. 40, 211 arm. kic „unito,

congiunto", kcem „unire, congiungere" gleich (kite ,,Handvoll“ durch Ent-

gleisung; mit anderer Bed. reiht Pedersen KZ. 39, 400 kes, g. kisoy „Halfte“

aus *duoi-ko~, und kois „Seite“ unter einer wohl widerstrebenden Gdf.

*duouka an; s. auch 379, 398 iiber andere arm. Worte).

Mit *duis „zweimal“ identisch ist *duis „entzwei, auseinander" in got.

twis-standan „sich trennen" und den Ableitungen anord. tvistra „trennen“,

tivistr „zweiteilig“, mnd. afries. twist, mhd. zwist „Zwist (Entzweiung) ‘ und
mengl. twist = anord. kvistr „Zweig“ (wie auch bair. zwist), ferner anord.

kvlsl f. „gespaltener Zweig oder AYerkzeug, Arm eines Flusses" (dies mit

vollerer Yokalstufe idg. ei, allenfalls — ? — 7; eine nicht vorzuziehende

andere Deutung von kvistr, kvlsl ist unter *g'ilstis erwahnt), ferner (siehe

Solmsen KZ. 37, 20 f., IF. 14, 437) anord. tvistr „zwiespaltig, traurig"

(siehe auch Falk-Torp u. tyst) = ai. dvistha- „zweideutig“, gr. *dioros in

dioraCco „zweifle“ (vgl. von dig, doiog aus dl'Qeo, doidCto „zweifle“; idg.

*dui(s)-sto

-

: Wz. sta, allenfalls duis-to- mit formantischem -to-), ags. twisla

,,Arm eines Flusses", twislian „zweiteilen“, ahd. zwisila, nhd. Zwiesel „gabel-

formiger Gegenstand, Zweig", mhd. zwisel „doppelt“ (es ist nicht iiberall

sicher zu entscheiden, inwieweit die Benennung von der Anschauung des

Auseinandergehns, des entzwei oder von der der paarweis nebeneinander



liegenden Zweige ausgegangen ist); hierher sehr wahrscheinlich ar. dnis-

„hassen“ (s. unter *diiei- „fiirchten“).

Idg. Nebenform *dis in lat. ills-, as. afries. te-, ti-, ags. te-, ahd. zi-, zc-

(daraus jiingeres sir- durch Verquickung von si- und ir-, s. Rolffs „Got.

dis- und du-“) „zer-“, got. dis

-

,,auseinander" (nicht aus dem Lat. entlebnt,

siehe Loewe KZ. 40, 547 ff., sondern naeh Delbriick IP. 21, 356, Meillet

Msl. 15, 92, Rolffs aaO. vortonige Entw. aus *tis- = lat. dis-), alb. is- z. B.

in tsk'ep „auftrennen“ (Pedersen KZ. 36, 321
,

gr. <5iu (d. i. nach fistd usw.

aufgefiilltes *dt[a]a), z. B. dta-oyJCco : lat. discindo
,

adnominal „durch"

(„*mitten entzwei"), als Praef. „durch und durch' 1 = „sehr" (aol. £a-).

Ohne Stiitze ist wurzelhafte Yerkniipfung mit idg. *dus- „miB-“ und

*dvus- „ermangeln" („entzwei‘‘ ??) z. B. bei Pick III 4 169; glottogonisclie

Spekulationen bei Stewart BB. 30, 234 ff., v. Blankenstein IP. 21, 110.

dre- „schlafen‘.

Ai. drdti
,

drdya-ti, -te „schlaft'', ni-drti „Schlaf, schlafend", ni-drita-

,,schlafend, eingeschlafen";

Erweiterung *drem- : aksl. (und urslav.) dremati ,.schlummern“ (Dehn-

stufe; ob dazu mit Tiefstufe wie lat. donnio aucli serb. dfmhn ,.bin triibe,

finster, miirriseh" gehore, Berneker 256 zw., ist wegen der Bed. sehr un-

sicher);

lat. dormio „schlafe'‘ (*drmio ;
Hirt Abl. 82 setzt abweicbend *dor(9)mid

als Gdf. und die Wz. als *dorcm- an)
;
arm. tartam ,,langsam, addormen-

tato" (
de-drem-os; Pedersen KZ. 39,416); auf einem (7/i-Prasens *dnn-dh-d

kann (nach Pedersen IF. 2, 309, Zupitza KZ. 36,55) gr. edoa&ov .,schlief‘

beruhen, so daB nachhom. eSaodov (und das z. B. nach efiXaoxov
:
fi/.aaxdvco

neugebildete, erst seit Plato belegte Praes. y.axadagOavco) erst nach andern

Fallen von ao neben ga daneben getreten ware (z. T. aus horror aequi

-ara- : -ada in *y.axadpaddvco ; auf ein (7/(-Praes. -dr-dh-o von einer ein-

fachsten Wzf. *der- ist dalier wohl nicht zuruckzugreifen. — Curtius 5 233.

dregh- (-gh-T) .,unwillig, verdrossen", oder vielleicht ursprunglicher „schlaff,

zahe sein“?

Got. trig!} „Trauer, Widerwille", anord. tregi m. „Trauer, Hindernis", tregr

„unwillig, ungeneigt", trcginn „betriibt", ags. trega m. ,,Trauer, Leiden",

as. trego m. „Schmerz", tregan (nur Inf.) c. dat. pers. „leid sein", mndl.

tregen „den Mut verlieren", anord. trega — ags. tregian „betriiben"; vgl. mit

einer wohl alten konkreten Bed. „zahe, ziihe haftend" norw. mdartl. trey

auch ,.ausdauernd, fest", tregen „zah, schwer spaltbar", trege „zahe Faser,

Sehne, harte Ilaut", schwed. trdgen „unermudlich“; dehnstufig ahd. tragi

,.trage, langsam, verdrossen", as. tmg „schlecht“, ags. trug f. „Leiden. Ubel",

as. ahd. tragi f. ,,Tragheit, Mutlosigkeit, YerdruB" (aber aschw. trdgher

bleibt fern, s. Falk-Torp u. trpg, Persson Beitr. 46 f.);

ai. drdghate „ist miide" (wenn es von dem nach Zupitza Gutt. 161 zu

ags. dreccan „reizen, quiilen, plagen", aksl. raz-drahdi „reizen“ gehorigen

draghate „qualt, plagt, miiht sich" zu scheiden sein sollte; Zupitza Gutt. 181.

Falk-Torp u. Ircey m. Lit.); av. drigu-, drdgu- „arm, bediirftig, schwach"?
(Zup. aaO.; andere Lit. bei Bartholomae Airan. \Yb. 777 f.)

;

53 *
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cech. z-drdhati se ,,sieh weigern, sprode tun, sich zieren", poln. wzdragac

siq „sich weigern, nicht daran wollen, sich strauben" (Zupitza Gutt. 181;

nach Berneker 219 Iterativ zu einem verlorengegangenen Grundverbum.

Oder als „hinziehen“ zu idg. dheragh-1).

Aus dem Lit. stellt man hierher teils difzti „zah werden“ (das den germ.

Worten der Bed. ,,zahe“ allerdings sehr ahnelt, Fick III 4
169, Falk-Torp

u. trceg
,
doch s. eine andere Moglicbkeit u. dergh- „fassen“), teils dryz-tu,

drizau
,
dnzti „matt, schlaff werden“ (Buga Kalba ir. s. 219), dnzinti „schlaff

machen" (Persson Beitr. 46 f., wo auch fiber anzuschlieBendes), was wegen
der gleichen Yokalstellung den Yorzug zu verdienen scbeint. Sind zwei

verschiedene Sippen, einerseits „zahe“, andrerseits „matt, gedrtickt'* aus-

einanderzubalten?

Wood’s (Cl. Phil. 5, 303 ff.) Yerbindung von lat. tralio mit ahd. tragi ist

verfehlt.



Dh.

dliau- ,.wiirgen, driicken, pressen".

Aksl. davljq
,

daviti „sticken, wiirgen", russ. davitb „driicken, presaen,

wiirgen, zerquetschen", davJca „Gedrange" (usw., s. Berneker 181; lit. dovi-

ju
,

-yli „plagen, belastigen, beunruhigen" atammt aus dem Poln. oder

Weitlruss., vgl. Bruckner SI. Fw. 81, Bflga Kalba ir s. 35); av. dvaidl

1. du. Praes. med. „wir bedrangen", davqs-cina (kann fiir duvqs- stehn)

„obwohl sich dazu drangend" (nicht zu ai. dhundti „8chiittelt“, Bartholomae
Airan. Wb. 688 zw.); phryg. daog •

. . . vno <J?Qvyd>v Xvxog Hes. (davon
der Yolksname Aaoi, Da-ci), 1yd. Kav-SavXgg („xvv-dy%r]g, Hund, Wiirger"),

gr. Zevg OavXiog d. i. „Wiirger‘ (thessal.; s. auch Pick KZ. 44, 339), mit
Abtonung ftwg, dco(f)og „Schakal“ (d. i. „Wiirger“); got. af-damps „laxvX-

fievog, geplagt".

Kretschmer Einl. 221, Solmsen KZ. 34, 77 ff., Woch. f. kl. Phil. 1906,

870 f., Hermes 46, 286 IF., Rozwadowski Mat. i Prace 2,344 (zieht den
illyr. Stadtnamen Canddvia heran), Boisacq Rev. d’instr. publ. en Belgique

55, 7 f. Aus lautlichen und aus Griinden der Bed. nach Solmsen (s. auch
Yf. LEWb. 2

u. funus) von got. diioans „sterblich“, daups „tot ‘ usw. (siehe

dheu-) zu scheiden.

dhag- „wetzen, scharfen; scharf".

Gr. 'dyyco, dor. ’dayco ,,\vetze, scharfe (dogv ,
cpaoyavov), reize an, er-

mutige", drjyov oi be bt-v, axovyxov Hes., dgyavg „Wetzstein“, xedcoxxat-

xedvjumxai, xedoryjutvoi ' xedv/xajiAevoi (und fxenedvojievoi s. u.) Hes. ; arm.

dalcu
,
Gen. pi. dakvae „Axt‘. Liden Arm. St. 55, Boisacq s. v.

Unsicherer ist, ob zu dgyra ,,reize an“ liber „durch Trinken animieren“

auch #ai|at’ fiedvoai. jiXrjQcbaai lies., dioylhtg Soph., xedcoy/ievor . . . gie-

giexXva/uevoi Hes. und (dor.) #afat' ue&vaai Hes., ze&ayjuevor /uejue&va/uevoi,

xs#a|af {fie)fXE&vam Hes. gehoren naeh de Saussure Mem. 155, Bechtel

Hauptprobl. 236, Frankel IF. 22, 397 Anm. 4 ; denn co : dor. a kann statt

Ablaut auch Kontraktion aus oa sein
; dann auf Grund eines *#o(i)af, *do(i)~

ax-ia> zu doiv „Schmaus“ usw. (s. unter *dhei- „saugen‘‘), fur welche
Sippe es dann dhoi- als Wz. erwiese.

Fern bleibt (gegen Fick KZ. 22, 103 f.) die europ. Sippe fiir „Dolch“,

engl. dagger
,

frz. dague
,

dt. Degen usw. (zuerst in England und Schottland

im 1 2. Jhdt. auftretend, s. Falk-Torp u. daggert, weitere Lit. bei Liden aaO.,

Berneker 176; Meyer-Liibke Rom. et. Wb. Nr. 2456 legt *daca „dakisches

Messer" zugrunde); desgleichen lit. dagys „Klette, auch Distel" (s. u. *deg-

„packen“).

*dhdg- ist nicht als *dha\i]g- mit der Wz. von lat. figo usw. (Fick aaO.) zu

vermitteln, da letztere als *dheig- zubestimmen ist (Wiedemann BB. 28, 81),
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u. zw. mit der Bed. „stechen, stecken", wahrend fiir dhug- „schiirfen“ kein

AnlaB vorliegt, eine iiltere Bed. „stechend = spitz machen“ vorauszusetzen

(nur unter einer solehen Urbed. ware lit. clagfjs anreihbar; vgl. aber Miihlen-

bach Endzelin I 429; Reichelt KZ. 39, 12 stellt es wenig ansprechend zu

*dhcig-, indem *dkd<j- sekundarer Ablaut von dhc[i]g- aus sei).

1. (lhabh- „staunen, betreten, spracblos sein“, nasaliert dhamb-; vermut-

lich als ,,geschlagen, betrotfen sein ‘ (vgl. z. B. lat. stupere von *steup-

„schlagen“) aus einer Gdbed. „schlagen“.

Gr. rwpo? n. „Staunen, Yerwunderung ', Pf. ep. jon. relhjjia, Ptc. Aor.

Tcupcov „erstaunen“, damevio („staune an =) schmeichle'" (s. Boi-

sacq s. v. -dcbip, nasaliert ftdpfiog n. „Staunen, Yerwunderung, Schrecken",

ttapftto) „staune, erstaune, erschreeke' (Curtius 5 219 mit fernzuhaltendem,

Meillet Msl. 7, 166); got. a/dobn „verstumme!“ (Wood Min. 21, 227; das

von ihm und bereits von B. bei Fick I * 462 angereibte anord. dapr „trau-

rig“ bleibt fern, s. *dheb- „dick“; got. afdiimbn „verstumine !

;i
ist ein ver-

schiedenes Wort und gefiihrdet trotz Vendryes Rev. et. gr. 1912, 210 den

obigen Yergleicb niclit).

Unter Voraussetzung einer Gdbed. „schlagen“ kann folgende germ. Sippe

(s. Fiek III* 201, Falk-Torp u. andfive und tuabe SchluB) angereiht werden

:

anord. dafla „im Wasser platsehern", norw. mdartl. dabba ,.stampfen, fest-

klopfen L

‘, jiitiscli dabe „Keule zum Lehm stampfen“, anord. an{d)dfifa „ein

Boot gegen Wind und Strom festhalten“, mengl. dabben
,
nengl. dub „leise

schlagen' -

,
ostfries. dafcn ,.schlagen, klopfen, stoBen“, mhd. beteben „hin-

fahren iiber, driicken", nd. bcdebbert „betreten, verlegen“, nhd. tappen,

Tapp ,,Klaps“, mhd. tape ,.Pfote‘ (germ, e, aber nicht fiir Feststellung des

idg. Yokalismus zu ververten), mndl. dabben „tappen, platschern" u. dgl.

(vgl. auch die ahnliche Wz. *dheabh ). Doch s. aucb Persson IF. 35, 202 f.

der mehrere dieser Worte samt mhd. tappe „ungeschickter, tappischer

Mensch“ usw. auf eine germ. Wz. dabb-, debfb)-, dab-, dap- „dick, klum-
pig“ bezieht, woraus „plump, dumm, tolpelhaft“, unter Yergleich mit lett.

dppis Schimpfwort, etwa .,Tolpel‘‘, depe ,,Krote“ („*die plumpe"), depsis

,.kleiner, fetter Knabe 1
' und germ. Worten wie schwed. mdartl. dabb , zaher

Klumpen von Schleim", dave „Lache, Pfiitze" (: an. dafla „platschern“?)usw.
(lett. dep- sei vielleicht eine Wechselform zu *dheb- in aksl. debeh „dick“
usw., vgl. Miihlenbach-Endzelin I 455); es ist mit ZusammenschluB verschie-

dener Wortsippen im Germ, zu rechnen (s. auch u. *dai-, *ddp- „teilen“).

2. dhabh-
,
passend fiigend, passend".

Arm. darbin „Schmied“:

(*dhabhro-, Meillet Msl. 8, 165, Hiibsclimann
Arm. Gr. I 438); lat. faber, fabrl „Handwerker, Yerfertiger, Kiinstler,

Schmied ', Adj. „kiinstlerisch, geschickt', Adv. fabre „handwerksmaBig,
kunstgerecht, schlau“, affabre .,kunstgerecht“, Gegensatz infabre, fabrica

„Handwerkerarbeit, Bearbeitung, Bau, Geschicklichkeit, Pfiffigkeit, List
1 '

(wenn palign. faber nicht lat. Form ist, v. Planta I 468 f., oder durch Dis-
similation aus *fafros entstanden ist, miiBte auch lat. faber auf eine Wzf.
mit b zuriickgefiihrt werden, s. Brugmann IF. 16, 499, Meyer-Liibke Wiener
Stud. 24, 529; dt. tapfer ist aber keine Stiitze mehr fiir eine solche Wzf..
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s. u. *dheb- „dick". Uber unrichtige Deutungen von fciber s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Got. gadaban „sich ereignen, eintreffen", Pf. gadob „jiQenei“, gadob (f)
ist

„es ist passend, sckicklich“ = ags. gcdefe ,,passend, mild", gedafen „ge-

ziemend", gedafnian
,
passend, schicklich sein" = anord. dafna ,.tiichtig,

stark werden, gedeihen", ags. gedafte „passend, mild", gcdceftan „ordnen ‘

(aber dt. Datum nicht nach Schroder ZfdtA. 42, 66 aus *dhabm6- ,.Zu-

sammenfiigung, congeries", s. u. *dhe- „setzen" und *dhembh- ,,graben").

Aksl. dobn „dyadog, y.a).og“ {— arm. darbin, lat. faber), dobjz, dobljz „agi-

ozog, doy.tfiog“
,
doba „das Passen, Zutreffen, Gelegenheit", podoba ,.Zier,

Anstandigkeit", podobajetz „de7, es ist notig, ziemt", u-dobznz „leicht“, u-dobz

Adv. „leicht" (usw., s. Berneker 203—205) ;
lit. dabinti „schmucken", dab-

mis „zierlich“ usw. (betreffs evt. Entlehnung s. Berneker 204), Trautmann
Bsl. Wb. 42 f., Miihlenbach-Endzelin I 427, 428, Fick KZ. 19, 260 f., Wb. I 4

462. — Ob hierher air. dabach „FaB“? (anders Pick II 4
140, siehe aucli

u. dhembli- ,,graben“). — Ai. dablura- „gering, diirftig" scheint mir trotz

Collitz’ Piirsprache Praet. 112 Anm. 1 in der Bed. unvereinbar.

dhanuo- oder dhonno- „eine Baumbezeichnung" (?)

Ai. dhanvan- n., dhanu- m., dhamis- n. „Bogen“ (vgl. anord. almr „Bogen"
ursprgl. aus Ulmenholz, yr einer ursprgl. aus Eibenholz, usw.), dhanvana-
m. „ein bestimmter Pruchtbaum" : ahd. tanna „Tanne, Eiche", mhd. tan

,

tannes „Tannenwald“, mnd. dan m. „Wald“, and. dennia „Tanne". Schrader
BB. 15, 289 usw., s. Hoops Waldb. 115ff. m. Lit. (hier iiber die — un-

sichere — Gdbed.), Fick III 4 200; bestritten von Pedersen KZ. 36, 52
(.,die Yerwandtschaft der Bedeutungen ist ganz fern, ja strenggenommen
nur postuliert‘) und Persson Beitr. 39 f. (s. u. dhen- ,,Flache").

Tanne nicht nach Pick I 4 464 zu gr. fia/uvog „Strauch, Gebiisch" (das

gr. Wort bed. ursprgl. „Dickicht", zu dapa, s. Wz. *dhe-). Gegen Uhlen-
becks KZ. 40, 554 zw. Anreihung von aksl. usw. dqbh „Eiche, Baum" als

einer Form mit Suffix -blio- spricht die si. Nebenform *dqbrz, mbg. dqbn
„silva“ u. dgl., s. Berneker 215f. (vermutlich ursprgl. Farbbezeichnung
„dunkler Baum", *dhum-bh-o-, -ro-).

dhal- „bliihen, griinen" (dhel-1 s. u.).

Gr. #aAAa> ,.griine, bliihe, gedeihe", Pf. te&>]/>a, dor. Tidabx, wovon Praes.
dor. 0a)J(o ds., Odkog n. ,,junger SproB", daAsnog „bliibend, griinend,

jugendlich frisch", eoithjhjg „iippig spriefiend", igidattg eine Pflanze, svda-
bjg, dor. sv&ahjg „uppig spriefiend oder bliihend", daXlog „junger Sprofi,

junger Zweig", dalia „Blute, bluhendes Wolilergehn, bes. PI. festliche

Freude, Festgelage", datg dcdeia „reichliches Hahl". Alb. daV
(*dalno),

Aor. doba (*dal-) „gehe hervor, sprosse, entspringe. reiche hin", Ptc. dal's

C*dalno-) usw. (G. Meyer Alb. Wb. 60, Alb. St. Ill 29; djaVe „Kind, Jung-
ling" aus *del- braucht nicht notwendig als „SproB" angereiht zu werden;
beim haufigen Bedeutungsubergang von „Zweig, Stab, Stift u. dgl." zu
„Kind, Knabe" kann es zu air. del „Rute, Stab" — s. u. — gehoren).
Arm. dalar „griin, frisch" (Hiibschmann Arm. Gr. I 438).

Got. dulps f., ahd. tuld, hilt, dult „Fest, Feier", nhd. bail-, dull f. ,.Jahr-

markt" (Fick 1 4
, 462) ist nicht als *dhl-ti-s mit gr. dalia zusammenzu-

stellen; sehr unsicher ist freilich auch Yergleich mit got. dwals „toricht",
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anord. dul „Hochmut“, ahd. twalm „Betaubung“ (Feist Got. Wb. 69 zw.

;

ware etwas wie „Ulk, torichtes Gebahren, Durcheinander bei Yolksbelusti-

gungen“). Uber die in der Bed. („*griinen machen, beleben“??) nicbt un-

gezwungen vereinbare Sippe von ddXnm „erwarme“, daXvxQog ,,hei£S'‘ siehe

Boisacq s. v.

Da das Alb. nur urspriinglichem fi-Yokalismus sich fiigt, und daher auch

im Griech. die Stufe a nicht als Ablautsneubildung zu a aufzufassen ist, das

an sich aus l entwickelt sein konnte (Brugmanns BSGW. 1906, 162 Deu-
tung von lat. *medulla aus mepi-pollo- „quod in medio caule est“, wobei

polio- = gr. da)Jog, idg. *dhe-no-s gesetzt wird, trifft kaum zu, s. Yf. LEWb.

2

s. y.), sind die folgenden Worte bestenfalls auf eine Parallelwz. *dhel- zu

beziehen:

Air. del
(
*dhelci

)
„Rute, Stab", corn, dele „antenna“ (Fick JI 4 149 f.;

oder eher zu idg. *del- „spalten“, s. d.? Ygl. auch o. alb. djafe); cymr
dail „Blatter" (analogischer Sg. dalen), acorn, delen „Blatt ‘ usw. (i-Umlaut

Yon o, s. Pedersen KG. I 375), mir. duillen, duille „Blatt“, gall, jzeyjze-dovXa

,guevzd-<pvXXov“ Dioscor. (Fick II 4 aaO. lat. folium hingegen wahrschein-

lich zu gr. cpvXXov, s. bhel- „Blatt“).

Sachlich unbefriedigend ist Anreihung von ags. dile, as. dilli, ahd. tilli,

dilli „Dill, eine starkriechende Doldenpflanze", ablautend ags. dyle, alter dan.

dylle, nhd. mdartl. tulle ds., mit anderer Bed. anord. dylla „Sonchus ar-

vensis L., Gansedistel"; wenigstens sehr unsicher die von ahd. tola „ra-

cemus“, toldo „Wipfel oder Krone einer Pflanze", nhd. Dolde (s. Fick III 4

203, Falk-Torp u. dild, kaum zu *dhel- „Wolbung erwagenswerter Wood
Mod. Phil. II, 334: zu gr. {XvXdg, dvXay.og „Sack“, dvXa^ • nQOoxezpaXaiov

Hes. unter einer mit *tii-, tcua- „schwellen“ gleichbed. Wz. *dhu-, *dheua -)

Eine in der Bed. abliegende Sippe ist die von ags. dealt „leuchtend“

s. *dhel- „leuchten w
.

1. dhe-, redupl. dhe-dh(e)- Lallwort der Kindersprache fur altere Familien-
glieder.

Gr. deiog „Oheim“, dda „Tante“ (*Dyiog, dyca), xljih] „Gro£Smutter“, ziyOlg

„Tante“; lit. dilde „Oheim“ (aber diedas „Greis“ aus wr. died ds.), aksl.

dkh „GroBvater“
;
ahnlich nhd. deite, teite „Yater, Greis“, russ. djadja

„Oheim“, s. Delbriick Yerwandtschaftsn. 468, Berneker 191.

2. dhe- „setzen, stellen, legen“.

Ai. dddhati, av. dadaiti „ersetzt“, ap. Impf. s. sg. adada, ai. Aor. adliam
„ich setzte", med. s. sg. ddhita (= gr. s&ero)

;
to-Ptc. ai. hita-h (-dhitd-h in

ved. Zs.) „gesetzt‘‘ (= lat. con-ditus, ab-ditas, cecditus, vgl. auch gr. dezog
„gesetzt, bestimmt“), mit Yollstufe av. ap. data- (= lit. detas „gesetzt“, apr.

sen-dituns a. pi. f. „gefaltetu , auch — s. Fick KZ. 43, 136; 44, 344 — gr.

dyzov [jcouov Hes., eig. „Aufgestelltes, Aufsatz“); Inf. ai. dha-tum (= lit

defy Supin. „zu legen“, vgl. auch ai. dhdtu-h „Bestandteil, Satz“, av. vt-

datu- n. „Begriindung, feste Fiigung' 1

;; io-Praes. ai. dhayate „setzt fur sich“

(= lett. deju, del „Eier legen“, deju det „zusammenloten“, aksl. dejq „lege“,
acech. deju „tue, mache“). Pf. ai. dadhdu, dadhimd, av. 3. sg. dada (: gr.

zE&e-yat, lat. -dull, o. pru-ffed, ahd. teta usw.).
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Arm. ed Aor. „er setzte“ {= ai. a-dhat ; 1. ag. edi, 2. sg. edir), Praes.

dnem „ich setze“
(
*dinem

,
Hiibschmann Arm. Gr. I 439, Bgm. II 2

3, 315

= russ. dcnu „setze, stelle, lege'
-

', skr. djenem „tue, stelle, lege“).

Gr. xiih]fu „setze'‘ (Aor. i'lhjy.a — s. u. —
,
edepev, e&exo, Fut. fjoa>),

Ptc. •&ETo?)

:

Lat. con-dere ,,griinden, einlegen; bergen, bewahren, verstecken, bedecken",

abdere „wegtun, verstecken, anoxidhai1

,
perdere „vernichten“, credere „glau-

ben, vertrauen" (s. u. *kered- „Herz“; uber Einmischung von zu dare ge-

horigen w-Formen s. Yf. LEWb. 2 u. duim); Pf. condidl usw., osk. pru-ffed

„posuit“ (*-fefed). Mit einer k-Erw. lat. facio, -ere, feci (: e&gy.a), factum

„tun, machen“, osk. fakiiad, umbr. facia „faciat“, umbr. fakurent Fut. II

„fecerint“, praen. (Manios-Inscbrift) fhefhaked ,,fecit", osk. fefacid Konj.

Pf. „fecerit“, fefacust Fut. II „fecerit“, mit*fek- umbr. feitu, jetu „facito“

;

facilis „(tunlicb) leicht", umbr. fayefele ds. (dieselbe Bed. in aisl. deed aus

*dhe-lis); facies „Aussehen, Erscheinung, Antlitz" i

v
s. Yf. LEWb. 2

s. v.), fa-

cinus (s. zur Bildung Meillet Msl. 15, 259), ponli-fex, arti-fex bene-ficus u. dgl.

;

zur Bed. von interficio „tote“ („*lasse verschwinden"), vgl. ai. antar-hita-h

„verschwunden,: (Hirt IF. 37, 231).

Dieselbe &-Erw. auSer in gr. e&rjy.a auch in {hrjy.rj „Behaltnis“, ai. dha-

ka-h „Behalter“ und phryg. (Ramsay KZ. 28, 385) ad-daxex.

Gall, dede „posuit“ (Fick II 4 143); vgl. lat. con-, ah-, cre-didl, ahd. teta

„ich tat".

Ahd. tom, tuom, as. dom, aga. ddm „tue“, Inf. ahd. tuon, as. ags. don

„tun“ (a. zum Formalen Bgm. II 2
3, 102), Praet. ahd. teta „ich tat" (2. ag.

tati

,

pi. tatu-m
,

-t, -n nach dem Typus got. setum umgebildet), as. deda

(2. ag. dtdos, 3. pi. dadun, dedun
), ags. dyde < dudi (a. o. zu ai. dadhdu).

Lit. deti „legen, stellen", Praes. 2. pi. deste
(
*dhe-dh-te

)
ag. derm, desie-s,

dest(i) (vgl. Buga Kalba ir a. 158, 213), neugebildet dedic
;

lett. det (a. o.);

aksl. deti „legen“ (auch „sagen“), Praes. dezdq (*dedio
)
und dejq (a. o.)

;

dpjq, dejati „legen, verrichten" ; -wi -Iterativ aksl. o-devati „(umtun), be-

kleiden", ruas. devdtb „hinlegen, tun, setzen". Miihlenbach-Endzelin I 464 f.

Dazu wohl lit. deviu, dev'eti „Kleider anhaben", Bezz. BB. 27, 179; ein

formantiachea u auch in gr. *9ofaxog und (assim.) *9afay.og, vgl. dodCco
„aitze“, Odvy.og (hom. docoxog fiir do[p\axog geschrieben) „Sitz“, ddfaxov •

{taxor, i} 9q6vov Hes., att. dor. day.og ds., hom. dadooco „aitze", att. daoooj

ds. (s. zur gr. Gruppe Bechtel Lesil. 161 f., Boisacq 335). Wohl ITmbil-

dung nach dem Nebeneinander *do: *dou „geben“, nicht mit Zuversicht nach
Reichelt KZ. 39, 44 a 1 (idg. *dlieu

) als bereits ursprachlich anzunehmen.
Wznomina (in Zs.) z. B. ai. vayo-dha-h „Lebenskraft verleihend", sam-

dha f. „IJbereinkunft, Yersprechen", sam-dh-d-m „Vereinigung“, ratna-dh-

d-h „Schatze verleihend", ni-dh-i-h m. „Behalter, Schatz", satii-dh-i-h m.
„Yereinigung, Biindnis, Sandhi", av. gao-di- „Milehbehalter"

;
lit. samdas

„Miete, Pacht", indas „Gefat>", nuodai „Gift", (alt) nuodzia „Schuld, Yer-
gehn“, padis ,.der Henne unterlegtes Ei", apr. unmode „Backhaus", lit. peliide,

lett. pelude „Spreubehalter“, aksl. ohb-do „i)rjoavo6gu sq-ds „y.o(mg, y.olua“
;

vgl. Bezz. BB. 5, 319, Prellwitz BB. 22, 94, Meillet Et. 162. Berneker 191 ff.,

Trautmann Bsl. Wb. 47. Ob so auch aisl. oddr, ags. ord, ahd. art „Spitze“

als *ud-dh-o-s ? (Bgm. I 1 394, ID 462, Yf. KZ. 34, 496, Falk-Torp u. od).
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Ai. dhatar- „Anstifter, Grunder", dhatar- „Schopfer" (vgl. auch oksl.

detch „Tat"), gr. dergo, lat. con-ditor.

Ygl. *dh9-tlo- iu (Fick II 4
1 40), air. dal, aeymr. dutl, neymr. dadl, abret.

dad! „Versammlung", nbret. dael contestation, querelle" (vgl. zur Bed.

phryg. doi\uog; nicht nach Pedersen KG. I 135 zu *da(i)- „teilen");

ai. dhiti-h „das Stellen", devd-hiti-h „Gottersatzung“, gr. beoig „Satzung,

Ordnung"; av. ni-daiti- f. „das Niederlegen, Ablegen, Verbergen", got.

gadeds „Tat, Lage", aisl. dad „Tiichtigkeit, Tat", ags. deed, ahd. tat „Tat",

lit. d'etis „Last", pi. detys „Lege des Huhns, der Gans", aksl. blago-dets

,;
ydgig, Gnade, Dank".

Ai. dhana-m ,,Behalter", el. awdyvat „Yertrag“, ahd. Ptc. gitan, ags. don

,.getan“, aksl. o-dem „(umgetan) bekleidet"; ai. dhdna-m „Einsatz, Preis

im Wettkampf usw.“, nidhdnam „das Sichfestsetzen, Aufenthalt usw.“, go-

dhana-m ,,Rinderbesitz“, av. gao-dana- n. „HilchgefaB“.

Ai. dhaman- n. „Satzung, Gesetz, Wohnstatteschar usw.“, av. daman-,

daman- n. „Statte, Wohnstatte; Geschopf", gr. dvabyga „das Aufgestellte,

Weihgesehenk", Inldgya „das Daraufgestellte odor -gesetzte : Deckel ; Bild-

siiule auf einem Grabe", dyfunv m. „Haufe"; ev&ypcov „wohl in Ordnung
haltend"; &efia n. „liinterlegtes Geld, aufgestellte Behauptung, Satz; Stamm-
form (Gramm)", vgl. auch Inf. {ieyevai ; av. dami- f. „Schopfung“, Adj.

(auch fern.) „schaffend, Schopfer"; gr. deyag, gen. ursprgl. dejuwzog „die

fest und unverbriichlich stehende" als Gottinname, dann „Recht, Gesetz,

Sitte, Brauch" (nach Frankel Gl. 4, 22 ff. de/ni-, Zsform von &e/uegog in

beuegy • fiefiata [oe/ur>], in welcher Bed. zu *dhem- „stieben“] evara&rjg lies,

und Wznomen ora- „stehend ‘); be/uovg' Siadeoeig Hes., vija be/ua>ae „(der

Wind) trieb das Schiff ans Land", dijuebXa PI. „die Grundlagen eines Ge-

baudes
;
das tiefste, innerste", btuehoi U&oi „die Grundsteine", hom. btael-

ha (ei metr. Dehnung) „Grundlage, Grund"; da/id „in Haufen, scharen-

weise; haufig, oft", da/uiva „haufig, oft", da/ihg, dajueiai PI. „gehauft,

haufig, dicht gedrangt", bduvog „Dickicht, Gebiisch, Strauch"; (so auch

aisl. dammr, nhd. Dumml s. u. *dheb- „dick“); aut ein *dhd-mo- „Nieder-

lassung, Wohnstatte" (vgl. baipog * olxla, oeiogog, cpvTela lies., auch ai.

dhaman- „Wohnstatte") oder „Haufe, Schar (der Diener)" bezieht man
(s. Yf. LEWb. 2 270 m. Lit., Reichelt KZ. 46, 344) vielleicht mit Recht auch

lat. famtdus ,,Diener", familia „Hausgenossenschaft", osk. famel „famulus",

bantin. famelo „familia“, umbr. famefias „familia".

5-stufig gr. (hoyog „Haufe, Schober" (vgl. zur Bed. skr. djenem sijeno

„ich schobere Heu auf"), phryg. dov/aog „avvodog, ovyxhjrog, ovyfikoaig“

(Solmsen KZ. 34,53), got. doms „Urteil, Sinn" (dbmjan „urteilen“; aus dem
Germ. russ. duma „Gedanke, Sorge; Ratsversammlung" usw., s. Berneker

237), ags. dom „Meinung, Sinn, Urteil, Gericht", ahd. tuom „Urteil, Tat,

Sitte, Zustand", lit. dom/:, domesys „Aufmerksamkeit, Richten des Gedan-
kens und Willens auf etwas" (usw., s. Trautmann GGA. 1911, 250, wo auch
lit. deml „Lage, Zustand; ausgedachter Grund" usw., demetis — dometis „sich

merken, die Aufmerksamkeit worauf richten").

Aisl. dcell „facilis“ (*dhe-li-s, Bugge PBrB. 21, 422); lit. pa-delys „der
Henne unterlegtes Ei", priedele, prtedelis „Beilage", abg. delo „Werk", (nicht

zu lit. dailiis „zierlich, geschickt" usw., s. Berneker 194 f., Kcckel ZslPh. VI



67 ff.), wozu (s. Berneker 195 f., Trautmann BslWb. 48) aksl. del'a, dehmrt

m. gen. „wegen“, lit. del, del
,

delicti, lett. del’ mit Gen. „wegen, nm willen".

An vereinzelten Bildungen vgl. noch gr. ted/uog (Pind.), {fedjuos (lak.

usw.), deajuog (att.) „Satzung“; Dan) „Strafe“. Sehr unsicher wird auf eine

s-Erw. bezogen aisl. dcs (*dasjd) „Heustock, Heudieme" (Lw. aus dem
flgdn.?), air. dais

(
*dasti-

)
„Haufen, Heudieme" (Fick II 4 143, III 4 204

zw.j. Stokes KZ. 40, 247 will das mir. des „arrangement“ als *dhesto- mit

{feats vergleichen, jenes ist aber = de s „rechts“

!

Vgl. im allgem. Curtius 254 f., Fick I 4 72 f., 245 f., 463. 465, III 4 197.

. dhe- „hinschwinden" ?

Lat. fames „Hunger“ (Formans -mo, wie in gr. Xifios', i-Flexion wrohl

erst nach siiis), ad fatim, affatim ,,ad lassitudinem, zur Genuge", fatigo

„hetze ab, ermiide", fatisco, -ere „auseinandergehn, zerlechzen; ermatten,

sich erschopfen"; air. ded- (Praes. ru-cleda, Fut. dedait, Praet. con-ro-deda

)

„evanescere, tabescere"

;

mit -s anord. dasi „trage“, norw. daase „stumpfsinniger, dummer Mensch“,

mhd. dcesic „still, verscblossen, dumm“, mndl. daes „Tor, toricht", ablau-

tend norw. mdartl. dase „schlappe Person'', dan. dase „faul sein", anord.

dcesask „verschmaehten, verkommen", dasask „verkommen, schlechter

werden"; norw. mdartl. daase „Knirps“, isl. class ds., schwred. mdartl. d'asna

„abnehmen (vom Feuer)"; mengl. dasen „betauben“ (engl. daze), dasetven

„dunkel sein". Strachan KZ. 33, 307, Zupitza KZ. 37, 388, Vf. LEWb. 2

. fames. Wood Min. 21, 226 f., Falk-Torp u. daase II.

In alien Gliedern etwas zweifelhafte Verbindung. Die lat. Worte haben
wohl „zerlechzen" als Bed.-Kern (aber wegen f- statt h- dock schwerlich

zu *gki{i) „klaffen“, von welchem zwar Worte fiir „lechzend = gierig"

hiiufig belegt sind, nicht aber solche fur „zerlechzen“ in leidendem Sinne,

s. Vf. aaO.). Ir. de-d(a)-, nach Pedersen KG. II 504 f. wohl ursprgl. nur

auBerpraesentisch, und von einem Perf. *dhc-doue aus zu got. diivans

„sterblich"? (s. dheu- „hinschwinden“, wo auch iiber air. dtth, arm. di). Die
germ. Sippe endlich erinnert z. T. an die unter *cllicues- „Btieben“ be-

sprochene von nd. dosig, und konnte nicht bloB in der s-Erw., sondern

auch in der Bed. sich z. T. nach dieser gericlitet haben; immerhin ist mit

einer alten Verwandtschaft von anord. dcesask usw. und ir. -deda zu rechnen.

dhei- „saugen, saugen" (: dim-, dM- und dhe-, dha-, s. bes. Schulze KZ.
27, 425, Hubschmann Vok. 79, Hirt Abl. 35'.

Ai. dhaya- „ernahrend, pflegend", dhayas- n. „das Saugen", dhayii-

„durstig“, dhdtave „zu saugen", Fut. dhasyati, Aor. ddhat „er sog", su-dhd
„Saft, Nektar", dliatri „Amme, Mutter", dhdyati „saugt“

(*dhd-ie-ti = slav.

doja
,

vgl. auch got. daddjan), dhemi- f. „milchend" = av. daenu- „Weib-
chen von vierfuBigen Tieren", ai. dhena „Milchkuh", dhlta- „gesogen“,

Pf. Plur. 1. 3. da-dhi-md
(
i — d), da-dh-uh; redupl. Nomen da-dh-an-, Nom.

da-dh-i „saure Milch" (: apr . dadan, alb. djade : s. zum Typus Brugmann
II 2

1, 310); hierher auch dhindli „sattigt".

Arm. (Hubschmann Arm. St. I 26, Arm. Gr. I 437) diem „sauge“ (f = idg.

r oder eher 1, so daB = anord. din), stn-di „(Brust saugend =) Siiugling",
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dal aus dad „Biestmilch“ (dhdi-li daycak „Amme“ (von *dayi- = idg.

dhd-ti-, Pedersen KZ. 39, 405; seine Zuteihng auch von jur „Wasser“ als

*dhi-dr, ibd. 428, ist schon wegen der Bed. wenig iiberzeugend).

Gr. dfjaaxo „er sog", &fja&ai „melken“, dhjviov ,
Milch", xidyvi] „Amme“

(Kurzform xlx&r) u. dgl., woriiber anders Falk-Torp u. taate), yaXa&tjvos

„Milch saugend“, xi-&aoog „zahm, kultiviert" (s. Bgm. BSGW. 1899, 21 5 f.).

Alb. (Jokl SBAk. Wien 168, I 15 f.) dja&s „Kase“ ursprgl. „aus saurer

Milch gemachter Quark" (: ai. dadhi).

Lat. fp.mina „Frau" („*die saugende", Ptc. med., nicht pass. „die ge-

sogene"). Air. dtmt „Lamm“, dith „suxit“ (i = idg. e oder l), denaid „er

saugt" (nicht dini 'ul, s. Pokorny IF. 35, 337 f.), bret. denaff „sauge".

Got. daddjan = aschwed. dceggja „saugen“ (urg. *da)jan, vgl. ai. dhayati,

aksl. dojq; nur ist die Entstehung des jj noch nicht klar), aschwed. dia,

dan. norw. die „saugen“, mhd. dien, tlen „saugen; die Brust geben“ (vgl.

o. arm. diem), hochstufig ahd. tden, Praes. taju (= lett. deju „sauge“),

westfal. ddirn „ein Kalb mit Milch auffiittern" (Holthausen), (liber das

zu Unrecht angereihte anord. d7s „Gottin, Frau von edler Geburt", as. idis,

ahd. itis, ags. ides „edle Frau“, s. Falk-Torp u. dis II m. Lit.). Lett, deju,

det „saugen", at-diene, at-dienile „eine Kuhstarke, die im zweiten Jahr kalbt",

(aber lit. diem f. „trachtig“ gehort zu diend ..Tag"), apr. dadan ..Milch"

(: ai. dadhan-). Aksl. dojq „sauge" (ai. dhayati), doilica „Amme", mit e = idg. c

oder si dete ..Kind" (fiber rnss. ditjd „Kind“ s. Berneker 1 96; deva, dSvica „Mad-

chen, Jungfrau" (verschoben aus„*Weib“ = „die saugende", s. Berneker 197.

Mit LFormantien: Ai. dhani- „saugend“ = gr. thjXvg „nahrend (iegag), sau-

gend, weiblich" (fem. drjXeia und &i]Xvs) drjXd), dyXa/xdov „Amme", dylatjo)

,,sauge, sauge", StjXi] „Mutterbrust“, lat. felo, -dre ..saugen", filius „Sohn"

(„*Saugling", aus *felios, s. Lit. bei Yf. LEWb. 2
s. v.) = umbr. feliuf, film

„lactantes“, lett. dels „Sohn“, dele „Blutegel“, lit. dele ds., pirmdeli „die

zum ersten Male geboren hat", pirmdelys „was gerade geboren worden ist";

arm. da(i;l (s. o.); alb. (G. Meyer BB. 8, 188, Alb. Wb. 63) del’e „Schaf"

(
*dhoi-I- ); lett. dile „saugendes Kalb“, dllit „saugen“; mir. del „Zitze a

( *dhi-lo-) delech „Milchkuh“, dan. dcel „MiIchdrfisen oder Euter bei der

Sau“, schwed. mdartl. del m. „Zitze“, ahd. tila f. „weibliche Brust", ags.

delu f. „Brustwarze, Zitze", anord. dilkr „Lamm, Junges". —
Ygl. Curtius 5 252, FickI 4

73, 246 f., 466, II ‘ 146, 151, III 4 204 f., Wiede-

mann Praet. 32, Bartholomae IF. 3, 28 f. Solmsen KZ. 31, 4, IA. 19,29.

Trautmann Bsl. Wb. 51. Mfihlenbaeh-Endzelin I 154, 462, 463, 465.

Ob gr. §wodai (jdcoieodai) „schmausen“, iJoivrj „Schmaus“ (dann aus

*dan-vd, s. Hirt Abl. 35), mit Abtonung hierher gehore (z. B. Schulze KZ.

27, 425), ist fraglich, und dann abzulehnen, wenn &a>£cu und (dor.) da£at

,.ye&voai“ als *Doiax-aai dafiir auf eine leichte Wz. *dhoi- (ebenso dann

dolvij; auch &d>offai kann doia-odai sein) weisen, s. u. *dhag „wetzen“.

Zweifelhaft ist auch Zugehorigkeit von lat. fellx „fruchtbar, gliicklicb"

zu felare (Breal Msl. 5, 344; wfirde auf ein fem. Subst. *fell-c- „die

saugende = fruchtbare" zurfickgehen), da es nur von pflanzlicher Frucht-

barkeit gebraucht wird (nachtriigliche Begriffsverengerung?). Lat. fecun-

dus ..fruchtbar", fetus,
-us „das Zeugen, Gebaren", fetus, -a, -uni „schwanger,

trachtig", auch „was geboren hat", effetus „durch vieles Gebaren geschwiicht"
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fenus, -oris „Ertrag, Zinsen, Wucher" hat man aus einer Sonderanwendung

von dhei- „saugen“ fiir „fruchtbar sein“ erklart (Froehde BB. 21, 193, Johans-

son Beitr. 69\ doch wird ein dhei- dieser Bedeutungsfarbung nicht gestiitzt

durch mir. indile „Yieh, Zunahme", cymr. ennill, ungenau ynnill „Erwerben,

Gewinnen“, abret. endlim „fenus“ (Fick It 4
33), die wohl nach Pedersen KG. I

148 eine Zs. von ir. ind- = gall, ande- mit einem noch zu erklarenden zweiten

Gliede sind, auch kaum durch ai. dhanah f. PI. „Getreidekorner“, dhanyd-

n. ,,Getreide“, np. ddna „Korn“, av. d&nokarsa- „eine Ameisenart“, d. i.

„Korner (= Ameiseneier) sehleppend" (Wood Min. 21, 4 If., der unrichtig

ahd. tenni „Tenne“ als „granary“ anreiht; s. dariiber *dhen- „Flache r

‘), da

eine Gdbed. „Ertrag“ fiir letztere rein konstruiert ist (sie baben auch mit

lit. duona „Brot“, Fick 1 4 247, Uhlenbeck Ai. Wb. 136 nichts zu tun, da

dieses wohl als „Gottesgabe“ zu dHoti „geben“). Die obigen lat. Worte

(vielleicht einschliefilicb fe-lix) konnen nach Curtius 5 304, Brugmann II 1

961, I 2
323, II 2

1, 526 zur Wzf. *bhu-e- von bheu- „werden“ gestellt

werden (auch cpvco zeigt trans. Anwendung fiir hervorbringen)
;
fecundus,

fetus sehen aus wie von einem Yerbum *feo oder *feor gebildet (Stowasser

Lat. Wb. u. femina), doch ist wenigstens fiir fenus eine solche Yermitt-

lung nicht anzunehmen, da es zur altertiimlichen Gruppe neutraler -nes-

St. mit der Bed. von „wertvolle Habe, Geldeswert, Eigentum“ wie ai.

rcknas- „Habe“, dt. Lehen
,

lat. pignus gehort.

dheia- (oder *dhaia-T) : dhl- „sehen, schauen“.

Ai. ddldhet „er schaute“, pi. didhimah
,

med. didhye, ndldhlia, konj.

didhayat (nach Brugmann II 2
3, 1 07 vielleicht zum Praes. umgewandeltes

Pf., vgl. Pf. didhaya
;

ai. -ay-, -e- sprechen, sofern man nicbt Reimbildung

zu dideti „scheint", d/dayat usw. zuhilfe rufen will, gegen den Ansatz der

Wz. idg. *dhai-, der an dem parallelen *dhau-, s. u., keine verlaBlicbe

Stutze hat), dhya-ti, dhya-ya-ti (letzteres jo-Praes., s. Persson Beitr. 700,

nicht auf Grund einer Wzf. ar. dhyai- nach Wackernagel Ai. Gr. I 87)

„schaut im Geiste, d. i. denkt, sinnt“, Ptc. dhycL-ta- und dhi-ta-, dhya „das

Denken, Sinnen“, dhya-tar- „Denker“, dhyil-na- n. „das Sinnen, Nachdenken“,

dhyaman- n. (Gr.) „Gedanke“; dht-h, acc. dhiy-am „Gedanke, Yorstellung, Ein-

sicht, Yerstand, religioses Nachdenken, Andacht“, dhi-ti- „Wahrnehmung, Ge-

danke, Andacht", dhtra- „sehend, klug, weise, geschickt", a vadlurayati „ver-

schmaht (despicit), weist zuriick, verachtet", prakr. herai „sieht“;5-Bildung wie

got. fludeisei) ai. dhiyasana- „aufmerksam, achtsam' £ (nach Uhlenbeck Ai.

Wb. 126 auch dhlsamdna- RV. 10, 26, 6; vermutlich auch dhisana- wenn „ver-

standig, klug“, dhisanyant- wenn
,
aufmerksam, andachtig“, dhisa Instr. Adv.

wrenn „mit Andacht, Eifer oder Lust ‘, doch vgl. andererseits das zu lat. festus,

fanuni
,
idg. *dhes- „religios“ gehorige dhisnya- „andachtig‘ £

;
sehr fraglich

ist, ob die in ai. dJn-h auftretende Anwendung der Wz. auf religiose Be-

schaulichkeit so alt ist, daB sie auch zur Deutung von gr. -&iaoos „Ver-

ein zur Yeranstaltung gottesdienstlicher Handlungen" verwendet werden

diirfte, Lit. bei Boisacq s. v.);

av. da{y)- „sehen“, z. B. a-dida'ti „betrachtet daidyanto Nom. pi. Ptc.

„die sehenden" (usw., s. Bartholomae Airan. Wb. 724). Ptc. paiti-dita- „er-

blickt“, -diti- f. „das Erblicken", dada- „einsichtig. klug“ (dehnstufig wie
- dida'ti

), -da(y)-, -dt- f. als 2. Zsglied „Sehen, Blick; Einsicht; Absicht“;
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-daman- als 2. Zsglied „Absieht“; daeman- n. „Auge, Augapfel; Blick“,

doidra- n „Auge“, dacna „Religion“ und „inneres Wesen, geistiges Ich“

(s. Reickelt Av. Elem.-B. 448, vgl. etdcolov und dt. „Gewissen“); np. d/dan

,sehenA dim ,.Gesicht, Wange“.

Gr. oijfxa
,

dor. oaya „Zeichen, Kennzeichen, Merkmal usw/‘ (
*dhia-mn

= ai. dhyaman -
;
Lit. bei Boisacq s. v.

; iiberholt Wackernagel KZ. 30, 295,

Schrader KZ. 30, 481), og/uatvw ,,mache durch ein Zeichen kenntlich usw.“.

Alb. diture,
ditme ,.Weisbeit, Gelehrsamkeit“, dinak „listig“; got. filu-

deisei .,Schlauheit, Arglist“ (vgl. o. ai . dhiyasana-) 1
). Lit . (Timst(a), cTing(a)

„diinkt“ (nach Uhlenbeck Ai. Wb. 137 aus Ace. *dliii»> = ai. dhiyam ,
*sta-t,

jW-t „stebt im Sinn, geht in den Sinn ein“).

Vgl. Fick I 4 74, 466 (anord. dls ,.Gottin” ist aber fernzuhalten; s :) III 4

206, Uhlenbeck Ai. Wb. 126, 137, Reichelt KZ. 39, 50 (Lit.; seine Urwz.

*daieup
,

die auch das unten zu nennende *dlian- vermitteln soil, lehnt

Persson Beitr. 718 mit Recht ab), Persson Beitr. 700, 7 1 7 f

.

Auf ein bedeutungsgleiches dhau- geht zuriick:

Gr. davua „\vas Bewunderung, Staunen erregt; Bewunderung, Staunen“,

davfid£co ..erstaune, verwundere mich, bewundere"
(
*dhau-mn ),

woneben
mit Abtonung dojvua Hdt. zu lesen drojua, vgl. boot. Qcbycov

,
dor. (Phlius)

Omgidvrag (Lit. bei Boisacq u. davya; iiber dijfog' davya Hes. wohl drjfog,

s. Boisacq u. dayfiog m. Lit.); att. did ,.das Anschauen, Anblick; Schau-

spiel" aus *dafa (nicht nach Fick 1 4 74 aus *dsia, unter Trennung von

da.vf.ia und aol. dor. da(f)ioyai), vgl. syrak. dad, jon. dijeoyai, dor. daio-

fiai „betrachce" (att. dedoyai nach did umgebildet), usw., s. Boisacq u. did

und decooog (zu letzterem noch Ehrlich KZ. 40, 354 Anm. 1). Aufiergr.

Entsprechungen fehlen; mit anord. da
(
*dawen

)

,,bewundcrn“, du-vcenn

„besonders hubsch“, die nach Fick III 4 199 (vgl. auch Falk-Torp u . dyr)

als „betaubt werden“ an anord. da „BewuBtlosigkeit“ usw. (s. idg. *dheu-

„hinschwinden, bewuBtlos werden“) anzukniipfen sind, ist nicht auch davya

zu verbinden, fur welches did usw. eine Gdbed „was man angafft“ sicherstellt.

Persson aaO. stellt idg. dha, dhdi und dhau als Varianten nebenein-

ander
;
es scheint aber nach dem obigen fiir dha-, dhai- vielmehr idg. dheui-

einzusetzen zu sein, so dab dhau- davon im Vok. ganz abriickt.

dheig- ,.stechen“.

Lat. fjgo ,
-ere ,,heften, stecken, anheften; festsetzen; hineinstecken‘‘

(urlat. t, vgl. flgier SCdeBacch.), alat. flvo (*ftguo , das fiir noch alteres

*flgo nach unguo : unxi eingetreten ist, s. Vf. Innsbrucker FestgruB 1909,

96 f.), umbr. fiktu „figito“, afiktu „infigito“ (dagegen osk. fifikus zu fingo,

s. Herbig IF. 32, 78 f. — Uber altere Deutungen von fjgo s. Wiedemann
BB. 28, 81 f.); wahrscheinlich dazu als „festgestecktes“ auch finis „Grenze,

Ziel. Ende“ (= lit. d!/gsnis „Stieh“), vgl. finio
,

-ire auch „festsetzen, be-

stimmen“ (Wiedemann BB. 28, 76 ff.). Lit. dygstu
,
dygti, lett. digt „keimen'‘

(eigentlich „hervorstechen“, lit. dygiis „spitzig, stachelig“ (dazu dygiuos, dygetis

„Widerwillen, Ekel empfinden“, s. Vf. LEWb. 2
u. fi), dyglfjs „Dorn“, d§ge

„Stachelbeere ‘, apr. (Trautmann Apr. 321) digno „Schwertgriff ‘ (wie dt. Heft

‘) Neuerdings erklart Marstrander Festskr. til Falk, 293 *filudeis als aus *filuleis

(vgl. lubjaleisei) dissimiliert.
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„Schwertgriff££

, d. h. ..vorin die Klinge eingeheftet ist, zu heften), hochstufig lit.

diegia, diegti
,

lett. diegt ,,stechen
££

,
lit. dlegas ,,Keim", apr. deicktas (Traut-

mann Apr. 318) ,,etwas; Statte ,£

, ursprgl. ,.Punkt, Stich‘
£

,
lit. ddiktas „eine

besonders bezeichnete Stelle, Punkt; Sache ££

,
daiginti „keimen machen“.

Ags. die „Abzugsgraben, Kanal“, ndd. dlk, mhd. tick, woraus nhd. Deich,

Teich, eigentlich „Ausstich“ (niebt zu lat. fingo, wie z. B. Pick III 4 205,

Falk-Torp u. dige, oder zu gr. i~i<poq ,,Sumpf‘).

FickKZ.22, 103f., Wb. I
4 462, Miihlenbach-Endzelin 1 477, 480; "Wzansatz

mit ei :oi:T nach Wiedemann, Praet. 28, vgl. auch Leskien Abl. 271 f. — Gr.

thyydvca, &tyelv „anriihren ‘ (i
!)

aber kaum als „betupfen“ hierher (Fick 1 4 462

zw.), sondern als „streichelnd betasten, wie knetend beriihren££ zu dheigh-

,.fingere
££

.
— Uber lit. dagys „Kette“ s. u. *dhag- „wetzen“ und *deg- „paeken££

.

dheigh- ..Lelim kneten und damit mauern oder bestreicben (Mauer, Wall;

Topferei; dann auch vonanderweitigem Bilden, Formen, Gestalten;; auch

vom Teigkneten (Backerei) £

; s. zum Sachlichen Meringer IF. 17, 147.

Ai. dchmi „bestreiche, verkitte" (3. sg. degdhi statt *dedhi, ebenso Ptc.

digdha-; s. auch Meillet IF. 18, 419 f.), deha m. n. .,Korper debt ..Wall,

Damm, Aufwurf £

,
av. pairi-daezayeiti „mauert ringsum

'
(= ai. Kaus. dc-

hayati) nzdista 3. sg. med. ..hat (einen Damm errichtet", Ptc. uzdista-,

uzdaeza- m. „Aufhaufung, Wall", pairidaezu- m. „Umfriedigung (daraus
-lagadeioog), ap. dida ,,Festung££ (daraus und aus andern Nomina unsererWz.
sucht Meillet Msl. 16, 3 1 5 f. ein Wznomen *dheigh, *dhi?j Ms zu erschlieBen),

npers. diz, dez ds. Arm. dizanem (Aor. 3. sg. edez) „haufe auf"' (s. zum
Praesenstypus Bruginann II 2

3, 3 1 5 f. m. Lit.), dizamin ,.hiiufe micli auf,

sammle inich‘
£

,
dez ,.Haufe“ (Hiibschmannn Arm. St. I 27, Arm. Gr. I 439),

thrak. -dpog, -<5tfa (: ap. dida) „Burg‘‘ (z. B. Kretschmer Einl. 230). Gr.

xsTyo? n., toTyog m. (formell = ai. deha-) ..Mauer, Wand-1

; {hyyava>, aor.

diyeiv „mit der Hand beriihren' (Bed. wie lat . fingtre auch „streichelnd

betasten“, Media g bereits ursprachlich aus der nasalierten Pi’aesensform

nicht nach Meillet Msl. 7, 165 erst griech. vor dem Akzent; nicht zu *dheig-

„stechen“). Lat. fngo
,

-ere, finxi, fictum ,,eine Masse gestalten, bilden,

formen; erdichten; streichelnd betasten' 1

, figulus ,.Topfer“, plum
(
*figslom

)

„Gestalt“, effigies „(plastisches) Abbild £

, figitra „Bildung, Gestalt, Figur'

,

fictio ,,das Bilden, Formen; Bildung, Gestaltung, Erdichtung“, fictilis , aus

Ton gebildet, irden, tonern £ (zum lat. g statt h s. Brugmann BSGW. 1895,

36, Hoffmann BB. 26, 134, Herbig IF. 32, 71; nach letzterem stammt aus

Formen wie fetus auch das k von altfalisk. fifiked „finxit‘
£

,
osk. fifikus

etwa „du wirst ausgedacht haben £

); wahrscheinlich umbr. filda, ficlam ..fitil-

lam, libum £

', lat. ftilla ,.Opferbrei, Opfermus ‘ (wenn mit mdartl. t aus ct
,

s. Yf. FestgruB aus Innsbruck 1909, 97); osk. feihiiss ,.muros : (GraBmann
KZ. 19, 310).

Air. digen „fest“ (,,*festgeknetet, kompakt,£

;
Marstrander ZfceltPh. 1910,

413); ir. *com-uks-ding- ,.bauen, errichteiP in l.sg. cunutgim
,
3.sg. conutuinc

usw. und vielleicht auch dingim, fordingim „unterdriicke £

,
s. u. *dengh-

„wohin reichen££
.

Got. pamma digandin „dem Knetenden“, kasa digana „TongefaBe“, ga-

digis (Konjektur fur gadikis „er/.daua
}

Gebilde“ (es - St., ahnlich reiyop) ;
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daigs „Teig“, anord. deig (n.), ags. dag. ahd. teig ds.; anord. digr „dick,

wohlbeleibt“ (Bed. wie ir. digen), got. digrei „Dichtheit, Menge“, mhd.

tiger, tigere Adv. „vollig“, norw. mdartl. digna „dick werden“, diga „dicke,

weiche Masse“ neben mnd. norw. diger; ahd. legal, anord. digull „Schmelz-

topf, Tiegel w scheint ein echt germ. Wort zu sein, das aber in der Bed.

das lat. tegula (aus rgyavov) aufgesogen hat (s. Pick III 4 205, Weigand-

Hirt s. v., Falk-Torp u. digel).

Lit. diezti
,

dyzti „priigeln u („*durchkneten, durchwalken, einem eine

herunterschmieren)“, lett. diezet „aufschwatzen, anbieten“ („*anschmie-

ren")

;

Aruss. deza
,

klr. diza usw. „Teigmulde, Backdose“
(
*dhoigh-i-a ;

Zubaty

AfslPh. 16, 389, Berneker 198, Muhlenbaeh-Endzelin 1 487).

Eine umgestellte Form ist wahrscheinlich lit. zicdliu, ziesti „formen“, aksl.

zizdq, sbdati „bauen“, zveh, zixh „Mauer, Wand“ (Hirt BB. 24, 255).

Curtius 5 182 f., Fick I 4
73, 232, 462, III 4 205f., Buga Kalba ir s. 184f.,

Eine Parallelwz. *dheig- sucht Wood Mod. Phil. 4, 490 f. (zw. auch Fick

III 4 205) in mhd. tichen „schaffen usw. u
,
ags. dihtian „dictare‘£1)

ahd. tihton

„erfinden und schaffen; dichten“ (aus spatlat. dictarel Falk-Torp u. digt

laSt umgekehrt letzteres seine Bed. „yerfassen, komponieren, ausdenken“

aus dem Germ, bezogen haben); ganz fraglich.

1. dheu- „laufen, rinnen“.

Ai. dhavate „rennt, rinnt
u

,
dehnstufig dhavati ds., dhauti- „Quelle, Bach“,

ilhdra „Strom, GuBstrahl“ (wenn aus *dho[u]ra; von Fick I 3 115, Schulze

KZ. 29 261, Bugge BB. 14,78 zu gr . dogog, frogw/uai, 'dgmaxco gestellt,

was Uhlenbeck Ai. Wb. 136 zu bestimmt ablehnt; mit dhara will Jokl

SBAkWien 168, I 1 3 f., alb. der& „gieBe aus“ verbinden, mit praesens-

bildendem d oder dh, was aber nur unter einer Wz. dher- erwagenswert

ist, da ein o-stufiges und dazu denominatives d(A)-Praesens *dho-r-d(h)d

unglaublich ware); mp. davidan „laufen, eilen
u

,
pam. dav- „laufen, rennen“.

Gr. deco (= ai. dhdvati) und dgco (= ai. dhavati-. in del?] Z 507, Schulze

Qu. ep. 278), Fut. devaojuai ,.laufen“, do<k „schnell“, flog-doog „auf einen

Zuruf hin schnell zur Hand, zu Hilfe eilend ‘, doatco „versetze in schnelle

heftige Bewegung; bewege mich schnell, tummle mich ‘: anord. dqgg, gen.

dqgguar (*dawu o), ags. deem, as. dau, ahd. tou, nhd. Tau
(
*damva-). Unsicher

mir. doe „Meer“ (
*dheuia

,
dhmiia „das rinnende oderheftig bewegte“? Stokes

BB. 21, 127) Fick I 4
75, 244f., Persson Beitr. 677. — Fern bleiben gr.

drjg, d?jTog ,.Lohnarbeiter, Knecht“ (von Brugmann IF. 19, 388 als *§fa-x-

angereiht; abgelehnt von Frankel Nom. agentis I 87 Anm. 2) und ayadog

,.gut“ (sei *dya-i)y-6g „*sehr schnell" nach dems.). — Uber lat. favonms

(angeblich „Tau-, Regenwind"; Froehde BB. 17, 311) s. Vf. LEWb. 2
s. v.

Urspriingliche Gleichheit mit dheu- „stieben, heftige Bewegung" (z. B.

Fick, Brugmann, Persson aaO.) ist moglich. — Yerschieden ist ai. dhd-

vati „reinigt, macht blank" usw. (gegen Fick I 4 244 f. Uhlenbeck AiWb.

137), s. dheu- „blank“.

l
) Dagegen ist ags. diktat? „bestiinmen, befehlen 0 Ableitung von diht < lat. dictum.
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2. dheu- „hinschwinden, bewuBtlos werden, sterben“ (uber die kaum mit

Recht vermutete Yerwandtschaft mit dheu-, dhu-en- „stieben“ s. d.;

verschieden aucb dhuu- „wiirgen“).

Got. diwans „sterblich“, ahd. touwen, as. doian „sterben“, anord. deyja,

do
(
*dow), dainn „sterben“, got. dcnips „tot", ahd. tot, ags. dead, anord.

daudr „tot", got. daupus „Tod", abd. tod, ags. deap, anord. daud-r, -ar

und daude „Tod“. Air. duine (
*dhu-n-io-), pi. doini (

*dheuen-io -), cymr.

dyn
,
corn. bret. den „Mensch“ („Sterblicher“, Brugmann ZfceltPh. 3, 595 ff.;

iiber andere Deutungen s. S. 841 *dheu-, dhu-en- ,.stieben
!

); kaum aber lat.

( units ((onus) „Leichenbegangnis, Bestattung“ (Sommer bei Brugmann aaO.

und IP. 14, 235, vgl. aucb scbon Osthoff IP. 5, 296). Im Germ, auch die Bed.

„fuhllos, ohnmachtig werden“ (vgl. Fick III 4 198, Falk-Torp u. daane,

Persson Beitr. 744): awnord. da (*dawa) „BewuBtlosigkeit, Ohnmacht“,

Praet. do auch „wurde gefiihllos“ (von Gliedern), aschwed. dana „in Ohn-
macht fallen", norw. daana „steif, lahm werden (von Gliedern), in Ohn-
macht fallen" (Ableit. vom Ptc. dainn), isl. dodi „Fiihllosigkeit", dodna

,.gefuhllos werden", got. asdaups „im-piger, eifrig" (Persson), ahd. tawaldn

„hinschwinden, hinsterben" ndl. dauwel „trages Weib"; femer anord. da

auch „Entziickung der Seele" („*Betaubung“), da (*daiven
)
,,bewundern“

(aber uber gr. davfxa s. unter dheia- „sehen“).

Erweiterung dhu-ei- (s. Liden Arm. St. 40 f. m. Lit., Persson aaO., Falk-

Torp 1570 u. tvine II) in:

arm. di, gen. diog ,.Leiche, Leichnam", air. dlth
(
dhultu -) „detrimen-

tum, Ende, Tod" (beide waren freilich an sich auch auf die, aber zweifel-

hafte Wz. dhe- ,.hinschwinden“ beziehbar); ags. divinan
,
abnehmen, schwin-

den", anord. dulna und duena ds. (von Zupitza KZ. 37, 393 nicht iiber-

zeugend als idg. Anlautdoubletten neben ags. pwinan, oder als Formen
mit gramm. Wechsel im Anlaut dazu gedeutet), ags. diva-scan „ausloschen“.

3. dheu- blank, glanzen".

Ai. dhavald- „glanzend weifi", dhdvati „maeht blank, reinigt, spult" fnur

zufallige Bedeutungsannaherung an dhdvati „rinnt“, Wz. *dheu- „laufen,

rinnen"), av. fradavata „rieb sich (reinigend) ab“
;
gr. doog ... Xa/.mQog,

dowcat '
. . . /.a/iTiyuvai Hes., odovreg Xevy.a deovreg Hsd., daXeiov • y.ada-

qov. xai dioXeov Hes. (Kontr. aus *dofaXeog). — Schulze KZ. 29, 260 f.,

Solmsen Unters. 85, Bechtel Lex. 167. Des letzteren Anreihung auch von

deog „Gott“ ist unsicher, s. *dhes- „religios“.

dheu-, dhena- x (vermutlich *dheue-, vgl. die Erw. *dheue-h-, *dheue-s-)

„stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf; wehen, blasen, Hauch,
Atem; daher dampfen, ausdiinsten, riechen, stinken; stiirmen, in hef-

tiger, wallender Bewegung sein, auch seelisch; in heftige, wirbelnde

Bewegung versetzen, schiitteln".

Mit m-Formantien

:

Ai. dhuma- m. „Rauch, Dampf", dhumayati „raucht, dampft" = lat. fil-

mare, formell auch = ahd. tumon „sich im Kreise drehen"), gr. dvyog „Ge-
miitswallung, Leidenschaft,Mut" (dvyiao) nocli rein sinnlich „rauche, riiuchere";

’&vjudXcoy’ „Kohlenmeiler", s. Aly Gl. 5, 60 f.
; fivy.iy.6g „leidenschaftlich“,

Wald e , Etymologisches Worterbuch. I. 54
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7?tjaaivco „ziirne“ usw.), lat. fiimus „Rauch, Dampf, Qualm, Brodem"
(fu

-

mare s. o.), lit. dumai pi. „Rauch“, lett. dumi pi., apr. dumis ds., aksl. dyim
„Rauch“; mit u mir. dumacha „Nebel !i

(nir. dumhach „nebelig, dunkel";

Stokes KZ. 41, 384); gr. 'dvg.og, -ov „Thymian“ (starkriechende Pflanze wie

auch dv/ujUgov „Satureja thymbra L." Boisacq m. Lit.), vielleicht

= lat. fimus ,,Mist, Dlinger" (wenn i iiber ii aus u infolge der beider-

seitigen labialen Umgebung; nicht als *dhu-i-mos von einer nicht ander-

weit beglaubigten Wzf. *dhu-ei- naeh Persson Wzerw. 114 Anm. 6, auch

kaum erst auf Grund von suffio, -ire erwachsen, nach Yf. LEWb. 2
s. v.,

wobei l zu erwarten ware, vgl. sufflmentum-, doch kann deren i die Laut-

entwicklung yon *fiimus zu fimos unterstiitzt haben nach Osthoff MU. 4,

125); mit idg. on ahd. toum „Dampf, Dunst, Duft", as. domian „dampfen“
(aber ags. engl. steam „Dampf“ nicht nach Siebs KZ. 37, 310 mit s-Praefix,

sondern nach van Wijk IF. 24, 34 als *staubma- zu ahd. stioban „stieben",

das freilich von Fick III 4 479, Falk-Torp u. stov gleicherweise als s-prae-

figierte Kebenform zur bit-Erw. *dhcu-bh- angesehn wird; ganz hypothe-

tisch). Dazu Farbenadjektive der Bed. „rauchfarben, nebelgrau, duster":

ai. dhiimra- „rauchfarben, grau, braunrot, triib (auch verfinstert, vom Yer-
stand)“, dhumala- „rauchfarben, braunrot", lit. dumblas „Schlamm, Moor
auf dem Grund eines Teiches", lett. dubl'i „Schlamm, Kot“ (vermutlich =
ai. dhiimra-

\

s. Schulze SBpr.Ak. 1910, 791, auch zu den flgdn., vgl. aber

Miihlenbach-Endzelin I 509), lett. dumai’

&

„dunkelfarbig, braun“, diimams
„rauchfarben“, damjs. fem. dumja „dunkelbraun, fahl, triib (von den Augen),

dumm“, dumuksnis „Sumpf", dumbra galva „ein finsterer, schwer zu unter-

richtender Kopf", dumbra zeme „schwarzes Moorland", dwhbris, dumbrs
„Quelle, Moor, Morast" (vgl. Miihlenbach-Endzelin I 514 ;

ausfiihrlich iiber

solche Moorbezeichnungen nach der Farbe Schulze aaO.; vgl. mit dem
Farbnamensuffix -no- lett. duni, diihas pi. „Schlamm“, oder als „aufge-

wirbelter Sand oder Schmutz" naher zu dt. Dime
,

s. u.? mit -Jco- bzw. von
der Wzerw. mit -k- lett. daksne, diikste „Sumpf, Pfuhl, Morast" : dukans
„Schwei6fuchs, dunkelfarbig", mit -g- duga „zaher Schleim, der auf dem
Wasser schwimmt", dugains Mens „unreines Wasser", d. uguns ,,dunkle, ge-

triibte Flamme £

,
dungans „Schwei6fuchs“, wenn letzteres nicht aus *dum-

gans, vgl. balgans „weiBlich“, salgans „siiBlich
a
).

Mit Z-Formantien

:

Ai. dhuli- f„ dhiili „Staub, staubiger Erdboden, Bliitenstaub", dhulikd

„Nebel“, lat. fallgo ,,RuB" (iiber fulvus s. u. bhleuos ,.blau“), mir. (Fick II 4

153) dull „Wunsch, Begehr" (^Gemiitswallung, wie dvgog'), lit. dulis „Raucher-
werk zum Forttreiben der Bienen‘ c

,
dulke „Staubchen“, lett. duldjs, dulejs

„mehr rauchende als brennende Fackel zum Honigausnehmen",
[
did'kis

„Helo im Yv einessig, triibe Fliissigkeit, triibes Bier", nach Miihlenbach-End-

zelin 1513 aus lit. diilkes „Staub“ entlehnt]; lit. dulsvas „rauchfarben, maus-
grau"; ablautend russ. dido „Miindung (eines Gewehrs, einer Kanone"), dulbce

„Mundstiick eines Blasinstruments" (usw., s. Berneker 237; erst slav. Ab-
leitungen von duti „blasen“.

Mit der Bed. „aufgeblasen" (: si. duti) reiht Persson Beitr. 798 Anm. 2

an gr. idvXay.og „Sack, Beutel", dvkXig, {fvXag ds., {tvlat; ' jigooxeyaXaiov
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Hes. (nicht iiberzeugende Weiterungen bei Wood Mod. pbil. 11, 334: abd.

tolo „racemus“, tolde „Dolde“, isl. dula ,Fetzen“), lit. dundiilis „Dickbauch"

(*dul-dul-is) ; fraglich, wie auch da/lig, ftalhxa bei Hes. ,,fia/Avuov, ydo-

cvnog yaxgog“ (
*dhubni-1 lat. tollisl s. Yf. LEWb.2

s. v., Boisacq 356).

Yerba und nicht mehrsprachliche Hominalbildungen : ai. dhunoti {dhu-

noti, dhuvati) „schiittelt, bewegt hin und her, facht an“, fut. dhcivisyati

,

Pf. dudhava, Pass, dhuydte, Pte. dhund-, dhutd- „geschiittelt", npers. dud

„Rauch“, ai. dhunati „bewegt sich hin und her, schiittelt“, Ptc. dhunana-,

dhuni- f. „das Schiitteln", dhunayati „bewegt hin und her, schiittelt", dha-

vitra n.
;
,Facher, Wedel", dhavitavya- „anzufacheln" ;

av. dvaidi „wir beide

bedrangen"? (
*du-vaidi ;

Bartholomae Airan. Wb. 688 zw.).

Arm. de-dev-im „schwanke, schaukle" (vgl. das ebenfalls redupl. Intensiv

dd-dhaviti ; de Lagarde Stud. § 1 18, Bugge KZ.32, 38, Brugmann II 2
3, 196).

Gr. dvm (e'&vaa),
lesb. dvtco „stiirme einher, brause, tobe, blase, woge,

rauche" (
*dhu-io

,
v aus dvoco, e&voa, wie auch u im ai. Pass, dhuydte

und anord. djlja „schiitteln“ Neubildung ist; in der Bed. „rase“ vielleicht

aus *dhusio, s. *dheues-
),

hvdo>, {tvaCco ds., i) vsXXa ,,Sturm" (s. u. *dheiies-),

ep. duvco „fahre einher, stiirme daher“ (*i9vvfo) oder *&vvia>1 Brugmann

II 2
3, 301, 326), &vvea> ds. (= ai. dhunayati oder aus *&vvefcnl Brugmann

II 2
3, 246, 269), dvvog • noXejuog, dg/uy, dgoyog Hes. Mit der Bed. „rauchen

(Rauchopfer), riechen" (Lit. bei Boisacq 360, unberechtigter Zweifel bei

Schulze Qu. ep. 330: dvco {&voco, tedvy.a „opfere“ (bei Horn, nur vom un-

blutigen Rauchopfer; dvota „Opfer“, dvya „Opfertier"), dvog n. „Raucher-

werk (daher lat. tils), Opfergabe, Opfer" (davon dvela „Morser“? s. Boisacq

m. Lit.) dvoeig, dv/jeig „von Opferdampf oder Raucherwerk duftend", dvov

„ein Baum, dessen Holz wegen seines Wohlgeruches verbrannt wurde",

{hia, dva „Thuya", ’dvrjXy „Opfergabe, blutig oder unblutig" ( :
jon. dvaly-

yaxa : att. dvbjyaTa, *dvfa- : *&€-, s. Bechtel Lex. 1 68 f., Boisacq s. v.), 9v-

fiekr] „Opferstatte, Altar" ( ? s. zur Bed. Aly Gl. 5, 60, Kretschmer Gl. 6, 306).

Auf Grund der Bed. „(zusammen)wirbeln“ 'dig, divog „Sandhaufen, bes.

Diine, Gestade, Sandbank, Sandsteppe, Sand auf dem Meeresgrund, Schlamm;

Haufen iiberhaupt, Erhebung" aus gebildet wie axjtv-, yt.or/lv-, dsX-

rptv-, (bdtv-, vgl. zur Bed. mnd. dime, nnd. (daraus hd.) Diine, ahd. duna

„promontoriuin, rupes in maris litore prominens" (alter „Diine, Sandbank"),

ags. dun „Hiigel, Berg" (nicht aus ir. dun „feste Stadt" = gall, dunum
,

dt. Zaun), engl. down „Sandhiigel, Diine, Hiigel", mndl. dune „vom Wind
aufgeworfener Sandhaufen am Meeresufer", ntries. sniediien „Schneehiigel“

(so auch lett. duhi, diihas „Schlamm“? s. o., und anord. dy „Schlamm“?).

S. zu dieser Bedeutungsgruppe Persson Beitr. 43, Falk-Torp u. dyne II,

Boisacq u. dig (wo fiber altere Auffassungen von dig und Diine) und vgl.

zur Bed. klr. vy-dma „Diine“ zu slav. dmnq „blase".

Alb. (G. Meyer Alb. Wb. 62 f.) geg. dej, tosk. den „berausche“ (*denio

,

idg. *dheu-n-, vgl. got. dauns „Dunst").

Lat. suf-fio, -fire „rauchern“ (suffintention „Raucherwerk"; iiber fimus

s. o.) aus *-dhu-iio, wie fio „werde“ aus *bhu-iio (s. Yf. LEWb. 2 u. fimus

m. Lit., auch iiber:) foeteo, -ere „iibel riechen, stinken" auf Grund eines

Ptc. *fu-itos (wie fateor von *fa-tos); vermutlich so auch foedus „garstig,

54*
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widerwartig, ekelhaft, scheuBlich" als „infolge des Geruches widerwartig“

(s. auch u. *bhoidho-) aus *ftddos auf Grand eines Adj. *fuios.

Anord. dyja „schfitteln“ (s. o.).

Got. dauns „Geruch, Dunst", anord. daunn „Gestank“ (vgl. alb. dej ; fiber

ahd. nbd. dunst s. unter der Wzf. *dheues); anord. dunn m. „Daune
(daraus mnd. dune, wovon wieder nhd. Daune; vgl. mndl. donst „Daunen,

Staubmehl“ — dt. Dunst; s. Falk-Torp u. dun); as. dununga „deliramen-

tum“ (a oder (it Holthausen KZ. 47, 310).

Lit. duja „Staubchen“, duje „Daune“ (aber pridvejas „dumpfig“ ist

Lesefehler, siehe Berneker 236; Persson Beitr. 743 stellt lit. dvylas

,,schwarz, schwarzkopfig, vom Rinde“ unter einer Wzf. *dhu-ei- hierher,

die mir aber nicht feststeht; vielleicht aus *dujilas und naher zu duje
,

duja als „staubfarben“; gegen Yerbindung mit lat. Mlis „Galle“ unter *du-

tlo, W. Meyer KZ. 28, 169, spricht cymr. Imstl „Galle“, s. *bistlo-).

Slav, duja, duti (z. B. russ. duju, dutb) ,,blasen. wehen“, ablautend *dyjq

in sloven, dijcm, f7t7i„wehen, duften, leise atmen“; aksl. dunn dunqti „blasen“

(ablautend mit ai. dhu-noti, -nati
,

gr. dvvco; s. Berneker 236, von der

Osten-Sacken IF. 33, 214).

Alles Wesentliche bei Curtius 5 258, vgl. noch Fick I 4 75, 245, 465,

III 4 206 f., Osthoff MU. 4, 23 f., Schulze Qu. ep. 312 ff., Hirt Abl. 104,

Reichelt KZ. 39, 71, Persson Wzerw. bes. 55f., 81 f., Beitr. 652f. (usw.)

743 f., Berneker 236 f. Ygl. noch das vielleicht ursprungsgleiche *dheu-

„laufen, rinnen“.

Wurzelerweiterungen (Zusammenfassungen von Persson aaO.):

1. A'-Erw. (vgl. Persson Beitr. 653 Anm. 3, Fick III 4 208) dh(e)uek-,
dhnk- und d kettle-:

Ai. dhuksate, dhuksayati mit sum- „facht (blast) das Feuer an, zfindet

an, belebt“, dlutka- m. (unbelegt) „Wind“; lit. dvekli
,

dvekuoti, dvektereti

„atmen, keuchen“, dvokti „stinken“, dvakas „Hauch, Atem“, dvakoti „keu-

chend atmen“, duksas „Seufzer“, dukseti, duksduti „hauchen, atmen, seufzen“;

dukstu
,

diikti „rasend werden, rasen“, dtikis „Raserei“, lett. ditcu, ditkt

„brausen, tosen“, duett, ducet it. „brausena
,
duku

(
*dunku), duktt, dukt „matt

werden“
;

lit. tad elt J padaukits „das gebt entzwei, zu Ende“ (Leskien Abl.

295 f.); Farbbezeichnungen wie lett. dukans „dunkelfarbig“ (s. o.) schlagen
vermutlich die Brficke zu:

ahd. iougan „dunkel, finster, verborgen, heimlich, geheimnisvoll, wunder-
bar“, n. ,.Heimlichkeit, Geheimnis, Wundertat“, as. dogalnttssi „Geheimnis,
Schlupfwinkel", ags. deagol

,
dlegle „heimlich“, ahd. tougal „dunkel, ver-

borgen, geheim‘ :

; auch ags . deag f. „Farbe, fucus“, deagian „farben“, engl.

dye ? (oder zu ahd. tfihhan „tauchen“? Zupitza Gutt. 37).

Wie bei der Wzf. dheu-dh- aus „durcheinanderwirbeln, verwirren“ ge-
flossene Bedeutungen „Knauel, Bfischel u. dgl.“ im Germ, vorliegen, stellt

Wood Mod. Phil. 11, 333 unter einer Mittel-Bed. „roll or press together,

make big, thick" zu einer iihnlichen Erw. *dheug(h)- auch mhd. tocke

„Bfindel, Bfischel; Puppe; Schmeichelwort ffir ein junges Madchen; walzen-
formiges Stfick, Stutzholz, Schwungbaum einer Wurfmaschine“, mnd. docke
,,Puppe, Figur; Strohbfindel zum Dachdecken“, anord. dokke „Haspel“, ags.

docce, engl. dock „Pflanzenname“, engl. clock „Schwanzstummel“, sowie lit.
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duznas, duzas „dick, beleibt", doch sind letztere slav. Lw. (: russ. d(j)u£ij

„gesund, fest, stark, solid“ usw., s. Berneker 217f., die Wood freilich samt

dt. taugen usw. ebenfalls auf ein zu unserer Sippe gehoriges dheuyh- be-

zieht, wofiir aber die hier begegnenden Bedeutungen keine Stiitze bieten)

und ist seine Beurteilung der germ. Sippe zweifelhaft naeh der Bed. (viel-

leicht aueh nach der Form, insofern *dud-ka- mit formantiscbem germ, -ka-

zur Erwagung steht).

2. dh-Erw. dhen-dh- „durcheinanderwirbeln, schiitteln, verwirren, auch

von heraushangenden Fransen, verwirrten Fadenknaueln, im Germ, von

knauelartigem, biischeligem, geballtem iiberhaupt und in noch weiter ab-

liegenden Bedeutungsentwicklungen. Ygl. bes. Fick I 4 74, 463 Persson

Beitr. 45, 931, 800, Fick I 4 74, III 4 208, Falk-Torp u. betuttet, dot
,
dodder,

dude
,
dur I, dytte, Wood Mod. Phil. 11, 333. Das ausl. -dh- kann als ge-

brochene Redupl. gefaSt werden (Persson): praesensbildendes dh nimmt
Brugmann II 1 1047, II 2

3, 374 an.

Ai. dodliat- „erschutternd, ungestiim, to bend''', dudhi-, dudhra- „ungestiim“,

wohi auch diidhita- (Beiwort von tamas ,,Finsternis") etwa „verworren,

dicht“; gr. dvoaerar rivdooexai Hes. (*&v&ierai), dvoavog „Troddel", hom.
:dvaouvoetg „mit Troddeln oder Fransen behangen" von *dvdia — lett.

dusa „Biindel, z. B. von Stroh, Halmen" (friihere Deutungen der gr.

Form bei Boisacq s. v.); rev&lg, devitg „Endivie“ (als „aufregend“, Fick
I 4

74), rev&tg, rev&og, revdog „Tintenfisch“ („das Wasser triibend, ver-

wirrend"; aber rvz&og „klein, noch ganz jung“, ivt&ov „ein bischen“, inschr.

auch ,.jige(pog, giaidlov“ kaum hierher mit einer Bed.-Entw. wie engl. dot

„Kosewort von einem kleinen Kinde“ (Persson), da eine solche nur im
Germ, durch Mittelglieder zu stiitzen ist, und vielmehr ein Lallwort (vgl.

Falk-Torp u. taate, sowie u. *tuta).

Germ. *dud-, geminiert *dutt- und *dudd-: diin. dude, alter dudde ,,Taumel-

lolch“, isl. dodi „deadness dodna ,.gefuhllos werden", nd. dudendop, -hop
„schlafriger Mensch“, afries. dud „Betaubung‘', jiitisch dodet „drehkrank,
wirr im Kopf", norw. diulra „zittern“, ags. dyderian ,,tauschen' (

,
engl. dial.

dudder „verwirren“, dodder „zittern, wackeln", engl. dodder „briza media,
Zittergras"

;
mndl. dotten, dutten „verriickt sein", mnd. vordutten „verwirren“,

mhd. vertutzen, betiitzen „betaubt werden, aul.ier Fassung geraten, traurig

werden", holl. bedotten „betriigen, tauschen", alter auch bedodden, nfries.

dutten „schlafen, traumen, wackeln", isl. dotta „vor Miidigkeit nicken“.

Ahnlich, auf Grund von *dhuedh-, ostfries. dwatje „albernes Madchen",
dwatsk „einfaltig, verschroben", jutiseh dcot „an der Drehkrankheit leidend"
(weitere Anreihungen bei Schroder Abl. 70 f.).

Sehr fraglich got. usdaups „eifrig“, usdaudjan „sich beeifern, streben"
(Yorstellung des Herumschusselns, Sieh-Riihrens : Z. B. Fick II 4

153, Feist
Got. Wb. 2 402; wahrscheinlicher als „im-piger, nicht schlaff" zu daups „tot“).

In der Bed. „Zotte, Biischel, Haufen, Klumpen": isl. duda „einwindeln“,
ostfries. bedudeln „einhiillen“, nd. dudel „herabhangender Flitter an Klei-
dungsstiicken", engl. duds „Lappen, Lumpen"; schwed. mdartl., norw. dott

('dodd
)
„Zotte, Biischel, Wisch, kleiner Haufen; Einfaltspinsel, trager Mensch' 4

(dotta „haufeln“, dytta „stopfen, verstopfen"), ags. dodd „head of boil",

„Fleck“, engl. dot „Klumpchen, IGecks, Fleck, auch kosende Bezeichnung
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kleiner Kinder''' (ags. dyttan „yerstopfen“), jut. dot „Strohwisch, Zwirnbund,

Pfropfen", nd. (ostfries.) dott ,,Zotte, Biischel, Haufen, Zapfen; kleiner

Wickt“, dutt(e) „yerworrener Haufen, buschiger Klumpen“ und „albernes

Frauenzimmer", diitte „Schatzchen“, ndl. dot ,,wirrer Knauel, Biischel,

Fetzen", dodde, dotje „kosende Bezeichnung fur ein Kind", mndl. dutten

„tupfen, klopfen", mbd. tutel „Punkt“, nbd. steir. tudel „kurzes, dickes

Weib; Puppe", ahd. tutta „Brustwarze, weibliche Brust". Hit dem Be-
griff des wirreti Gerankes schwed. dodra, mhd. toter m. „Dotterkraut, cus-

cuta", mengl. doder, nengl. dodder „Flachsseide", ndl.
(
vlas)-doddre ds. Nach

Falk-Torp u. dodder ware das Wort als Bezeichnung fur gewisse Pflanzen

mit gelben Bliiten auf den Eidotter ubertragen: as. dodro
,

abd. totoro
,

ags. dydring „Eidotter“ (-eng beweise die Ableitung yon Pflanzennamen);

eher ist dafiir „Klumpen“ = „dieke Masse" im Gegensatz zum zerflieBen-

den EiweiB die vermittelnde Bed. gewesen (Persson) oder (ygl. norw. dudra

„zittern“ das elastische Zittern dieses gallertartig wippenden Kerns.

3. bh- Er\r. dlteubh- „stieben, raucben; nebelig, verdunkelt, auch vom
Geist und den Sinnen".

Gr. x l'cpco (dvipai, Tvgpfjvai) „Rauch, Dampf, Qualm machen; langsam ver-

brennen, sengen; pass, rauchen, qualmen, glimmen", r vcpog n. „Rauch,
Dampf, Qualm; Benebelung, Torheit, dummer Stolz", vvcpoio „mache Rauch
oder Dampf; benebele die Sinne, mache tbricht, aufgeblasen", xervgp&adai

„toricht, aufgeblasen, lioffartig sein", ivcfcbs, -d> oder -mvo? „Wirbelwind,

Ungewitter", zvcpe.dcov, -ovos „verheerender Brand", TVfpsdavog, zvcpoyegcov

„geistesschwacher Alter"; tvgolog „blind, dunkel, blode", zvcploco „blende“,

Tvgplcbyj „blind“, xvcplcbooo

o

„werde blind":

Air. dub (*dhubu-) „schwarz", acymr. dub {*dheab-), ncymr. du, acorn, duw
,

mcorn. du, bret. da „schwarz“, gall. Dubis „Le Doubs", d. i. „Schwarzwasser“,

wohl nach Schulze SBprAk. 1910, 797 auch mir. dobur „Wasser“, cymr.dwfr,
corn, dour (d. i. dowr), bret. dour (d. i. dur) ds., gall. Uertio-dubrum FluB-

name f„Erlenwasser“) nach derselben Anschauung benannt sind (nicht besser

zu aksl. dt>bn „Tal“, lit. duburfys „Grube, Loch", Wz. *dheub- „tief", Lit. bei

Berneker 242 f. Der dort erwahnfce poln. FluBname Dbra, lieute Brda =
,Brahe" ist wohl zu den kelt. Worten fur Wasser zu stellen).

Got. dnufs (-b-) „taub, verstockt", anord. daufr „taub, trage", ags. deaf
„taub“, ahd. toup (- b-) „taub, stumpfsinnig, unsinnig" (anord. deyfa, mhd.
touben „betauben, kraftlos machen", ablautend nd. duff „schwiil (Luft),

matt (Farbe 1

,
gedampft (Laut)", ndl. dof

,
mhd. top „unsinnig, toricht, yer-

riickt", as. dovon „wahnsinnig sein", ags. dofian „rasen“, ahd. toben, -on,

nhd. toben, sowie (als Ptc. eines st. Y.) anord. dofinn „stumpf, schlaff, halb-

tot", wozu dofna „schlaff, schal werden" (ygl. auch norw. mdartl. dova, dan.

dfimcelde, dt. Taub-nessel); anord. dupt n. „Staub“, norw. duff, dyft f. ds..

mhd. tuft, duft „Dunst, Yebel, Tau, Reif", abd. tuft „Frost“, nhd. Duft
„feiner Geruch" (oder zur Wzf. dheup-, s. u.);

got.
(
hranva-)dubo

,

anord. dufa, ags. dufe, ahd. tuba „Taube“ (nach der

dunkeln Farbe, Parallelen z. B. bei Boisacq 994; andere Deutungen er-

wahnt Falk-Torp u. due). Nasaliert got. dumbs

,

anord. dumbr, ags. dumb
„stumm“, ahd. tunib „stumm, dumm, unyerstandlieh", as. dumb „einfaltig“

(Lit. bei Falk-Torp u. dam, der aber Yerbindung mit schwed. mdartl. dimba
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„dampfen, stiebcn, ranch en‘: usw. vorzieht, die allerdings kaum erst dureh

Ablautentgleisung von *dumb- aus in die e-Reihe iibergetreten, sondern

Erw. von idg. dliem- „blasen“ sind. Doch scheint ein *dhu-m-lhos „dunkel“

auch durchs Slav, gestiitzt zu werden, s. u.).

Gegen Auffassung von dt. stumm als s-praefigierter Form zu dumm (Siebs

KZ. 37, 311) s. Persson Beitr. 850; iiber die gleiche Beurteilung von stie-

ben, engl. steam, s. o.

Vielleicht (Berneker 215) aksl. dabh
j;
Eiche, dann Baum iiberhaupt“ als

„Baum mit dunkelm Kernholz" wie lat. robur. Dagegen kann bei lett.

dumbra zeme „schwarzes Hoorland“ usw. b Einschublaut zwischen m und

r sein, s. o., ebenso bei lit. dumblas „Schlamm“ (mhd. tiimpfel, nhd. Turn-

pel.
>
Prellwitz KZ. 42, 387, vielmehr zu dt. tief, mnd. dumpelen „unter-

tauchen", s. Schulze SBpr.Ak. 1910, 791).

Daneben idg. *dheup in: ai. dhupa- m. „Rauch, Raucherwerk“, ahd.

tuvar
,

tiibar „wahnsinnig“ (auch in Duftt s. o.).

Ygl. Curtius 5 228, Pick II 4 153, III 4 209, Falk-Torp u. doven, due, duft,

d0v, st0v, Persson Beitr. 566 f., 850. Uber die nach manchen verwandte
"Wz. *dheubh- von gr. zvcpoi • cxprjveg, mhd. tubel ..Klotz" s. unter bes. Schlag-

worte.

w-Erw. dhuen(&)- „stieben, heftig bewegt sein; wirbelnder Rauch, Nebel,

Wolke; benebelt = dunkel, auch von der Yerdunkelung des BewuStseins,

dem Sterben'h

Av. (Ivan- mit Praeverbien ,.fliegen'‘
(
apa-dvqsaiti „macht sich auf zum

Davonfliegen“, upa-dvqsaiti „kommt herzugeflogen“, Kaus. us-dvqnayat „er

lasse in die Hohe fliegen“); dvqhman- n. „Wolke“, aipi-dvqnara- ,.wolkig,

nebelig'- (s. dazu Persson Beitr. 580 mit 959, Bartholomae Airan. \Vb. 766),

dunman- n. ,.Nebel, Wolke“; lett. dvans
,
dvanums „Dunst, Dampf‘, dvin-

ga „Dunst, Kohlendampf“ (Miihlenbach-Endzelin I 546); mit s-Erw. ai.

dhvanisati „stiebt, zerstiebt“, ahd. tunist, dunst, nhd. Dunst.

Ygl. Persson Beitr. aaO. und 588, 744, der auch die folgende Sippe mit

Recht heranzieht:

Ai. adhvanit „er erlosch, schwand' 1 (vom Zorn, eigentlich
, verdunstete,

zerstob"), kaus. dhvdnayati „verdunkelt ‘, Ptc. dhvanta- „dunkel‘', n. ,,Dun-

kel“; gr. davazog ,.Tod‘, dvyzog „sterblich“ (*dhu(notos und *dhuenatds),

dor. dvaoy.co „sterbe“, nach den Praes. auf -loxco umgebildet att. ano-
&vr']oxco (-davovpai ,

-daveiv), lesb. dvaloy.m ds. (Pick I 4
76, 468; vgl. zur

Bed. ahd. gitwelan „betaubt sein“ von der Wzf. *dhcuel-; es ist daher nicht

notig anzunehmen, dafi das personliche Yerbum dvdaxw erst aufgekommen
sei, als dvazog und davazog aus „betaubt, Betaubung ‘ bereits zu „tot, Tod :£

verschoben war).

Air. duine (mit dem abweichenden PI. doini), cymr. dyn, corn. bret. den

„Mensch“ (Fick II 4
1 54) wohl (oben S. 835) zu got. diwans ,,sterblich ‘, daups

„tot‘, anord. deyja „sterben“ (s. Vf. LEWb. 2 u. fiinus m. Lit.; noch anders,

aber sehr kiibn, Pedersen KG. I 69, 89, 166, 173: ydcbv, lat. humanus).
DaB dieses *<Theu- ,,hinschwinden, sterben“ (Erw. dhu-ei- in anord. dvina

„schwindena
,
arm. di „Leiche“, air. dith „detrimentum, Ende, Tod“) eben-

falls eine alte Sonderanwendung von dlieu- „zerstieben, wirbeln“ darstelle

(z. B. Persson Beitr. 744), ist unerweislich
;
ddvazog usw. auf eine Erw.
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dhu-cn- dieses andern *dheu- „sterben“ zu beziehen, hinge, solange eine

solche nicht anderwarts gefunden wird, in der Luft.

Sonst unbelegtes *dhue-m- sucht Fick III 4 215 in ags. dwimor, gedwi-

mor n. „Phantom, Illusion".

>-Erw. dheuer- (dhuer-, dheur -) ,,wirbeln, stiirmen, eilen; Wirbel =
Schwindel, Torheit".

Ai. (unbelegt) dhorana- n. „Trab“, dhorati „trabt" (= si. dur-, s. u.)

;

vielleicht dhurd Adv. „gewaltsam“
;

dhciti „Uberfall. nachtlicher tlberfall",

wenn nacb Charpentier KZ. 43, 167 mind. Entw. aus *dkvartl „Heran-

stiirmen" (wohl nicht zu dhvarati „bringt durch Tauschung zu Fall, be-

schadigt", das trotz Fick I 4 76 fernbleibt), av. dvaraiti „cilt, geht, macht
sich auf (von daevischen Wesen)" (nicht nach Bartholomae Airan. Wb. 765

mit ai. dravati „lauft“ zu vereinen, s. Persson Beitr. 577);

vielleicht gr. a-dvgm (*a- = n „in" *dvgiw) „spiele, belustige mich“,

d&vgjua „Spiel, Spielzeug; Schmuck, Putzsachen" (wenn „spielen“ aus

„springen, aufspringen", vgl. dvuDvuv • avaaximdv Hes. und got. laihan

„springen“ : anord. leika ,spielen“); lit. sii padiirmu „mit Sturm, mit Un-
gestiim", vlenu p. „mit einem Satz", padurmai Adv. „init Ungestiim, stiir-

misch", apr. durai Nom. pi. „scheu“; russ. dun ,Torheit, Albernheit, Eigen-

sinn", dure'tb „den Yerstand verlieren", duritb „Possen treiben", durdkz

„Narr“, dura „Narrin“, durnoj „schlecht, haBlich, iibel", mdartl. „unver-

niinftig, wiitend", durnotd „Cbligkeit, Schwindel, Erbrechen", durnica

„Bilsenkraut, Taumellolch", klr. dur
,
dura „Betaubung, Taumel, Narrheit",

serb. durhn, durit i se „aufbrausen" (usw., s. Berneker 239). Ygl. Fick 1 4

76, 247, 468, Persson Wzerw. 59, Berneker 239, Persson 577.

Gr. dovgog, dovoiog, fern, fiovgig „anstiirmend, stiirmisch, ungestiim", an

sich als *&ovq-og oder fog-fog anreihbar (gewiB nicht als ‘dovo-gog

zur Wzf dheu-es- nach Ehrlich KZ. 39, 571) stellt Bechtel Lexil. 167 wohl

mit Recht als *&6gfog zu dogvvpi „springe". — Unwahrscheinlich ist idg.

r fur lat. furo (Persson Beitr. 577, Wood Mod. Phil. 1 1, 332) und mhd.
tore „Wahnsinniger, Tor", anord. dura „schlafen" usw. (Wood aaO.), s. viel-

mehr *dhmes-. — Anreikung von as. durd Unkraut", mnd. dort, mhd.

turt „Trespe" und (?) gr. dvgoog „Bacchanteustab“ (sei *dhurtiios
; ob iiber-

haupt griechisch ?), lat. ferula „vagd>]£“ (Wood aaO. 334) hat an der Bed.

keinen Anhalt (ahnliche Yersuche, Pflanzennamen iiber „biischelig" aus

„stieben, wirbeln" zu deuten, s. unter dheues-). — Als Gutturalerw. be-

trachtet Wood aaO. shetl. dwarg „a hastening, rush; a passing shower",

norw. dyrgia „rennen, dahinstiirmen", mhd. turc „schwankende Bewegung,
Taumel, Sturz, Urnsturz", torkeln, torgeln „hin und her schwanken, taumeln",

nhd. schweiz. torgge f. „Kreisel“ (torkeln nicht nach Weigand-Hirt zu mhd.

twern aus ahd. dweran „dreheu“, anord. pvara f. „Quirl").

Z-Erw. dh(e)ucl- (vgl. dazu oben die Z-Nomina wie ai. dhuli-) „aufwirbeln,

triiben (Wasser, den Yerstand); triibe, dunkel, geistig schwach".

Gr. dokog „Schlamm, Schmutz, bes. von triibem Wasser, der dunkle Saft

des Tintenfisches" (= got. dwals), Adj. „trtibe“, dokooo .,triibe", dokegog

„schlammig, triibe, verfinstert; verwirrt, betort; air. doll „blind“, cluasdall

„taub“, cymr. corn. bret. dall „blind“ (a aus o durch das ii der kelt. Gdf.
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*cTualnos bewirkt??); got. divals ,.einfaltig
<;

,
anord. dvale m. „Betaubung“,

ablautend as. ags. dot „albern, toricht", ahd. tol, tulisc „toricht, unsinnig",

nhd. toll
,
engl. dull „dumm, fade, matt (aueh von Farben)“, anord. did f.

„Yerhehlen, Einbildung, Hochmut 1

', dylja „verneinen, verhehlen“, und

andererseits anord . dfilskr (*dwoliska -) „toricht“; as . fordwelan st. Y. „ver-

saumen“, afries. dwilith „irrt‘; ags. Ptc. gedwolen „verkehrt, irrig“, ahd.

gitwelan „betaubt sein, saumen", anord. dulinn „eingebildet“, Kaus. anord.

dvelja „aufhalten, verzogern -

', as. bidwellian ,.aufhalten, hindern', ags.

dwelian ,.irrefiihren“, ahd. tivaljan
,
twallen

,
mhd. twel(l)en „aufhalten, ver-

zogern“, anord. dvql f. ,vYerzogerung“, ags. dwala m. „Yerirrung“, ahd.

gitivolo „Betorung, Ketzerei"
;
got. dwalmon „toricht, wahnsinnig sein“, ags.

dwolma, as. dwalm „Betaubung“, ahd. twalm ,,Betaubung, betaubender

Dunst, Qualm anord. dylminn „gedankenlos, leichtsinnig“, nfries. dulmen

„schlafrig sein“ (weiteres Germ, bei Schroder Abl. 71—73); [aber lit. dulas

„fahlgrau‘‘ (vom Rind) ablautend zu dvylas (837/38)]; dulineti „zweck- und

ziellos hin und her gehn, herumduseln", dulis „wer sich zweck- und ziellos

herumtreibt“, lett. dulls „benommen, halbtoll; dunkelfarbig' -
', dulliba „Be-

nommenheit des Kopfes, Taubheit“ (Entlehnung aus dem Nd., Leskien Bild.

191, Miiklenbach-Endzelin I 513, bezweifelt Persson Beitr. 580).

Ygl. Vanicek 2 134, Fick I 4 468, II 4 158, III 4 215 f., Persson Wzerw
59 f., Beitr. 579, Falk-Torp u. dolhus, dorsk, dulme, dvale, dvcele, dtflgt:, Yf.

LEWb. 2
u. fallo. — Eber got. dulps „Fest“, s. u. *dhdl- „bliihen‘ . — Ai.

dhvarati, dhurvati „bringt durch Tauschung zu Falhr' (Ptc. dhruta-), dliurta-

„arglistig, betriigerisch“, dhurti „Beschadigung durch Arglist“ (z. B. Kluge 3

u. toll, Brugmann I 2 310, 445, 537 f., Uhlenbeck Ai. Wb. 140 zw.) wohl zu

lat. fraus (Persson Wzerw. 60 Anm. 3, Yf. LEWb. 2
s. v.). — Lat. fallo

wohl zu gr. tpgkos (s. Vf. LEWb. 2
s. v.

;
nicht liberzeugend Reichelt KZ.

46, 344). — Keine s-praefigierte Nebenform zu toll ist lat. stultus (gegen

Siebs KZ. 37, 313). — Gr. &&Xjuq „warme, verbrenne“ nicht nach Wood
Cl. Phil. 5, 304 als *dhudl-q ,

‘o hierher (unter Berufung auf norw. dolgen

„dumpfig, schwiil")-

dheues-, dhues-, dheus-, dhus- „stieben, stiiuben, wirbeln (nebeln, regnen,

Dunst, Staub; aufs seelische Gebiet angewendet: gestoben, verwirrt

sein, betaubt, dosig, albern), sturmen ivom Wind und aufgeregtem

Wesen), blasen, wehen, hauchen, keuchen (Hauch, Atem, Geist, Ge-

spenst, animal; riechen, Geruch/‘. Erweiterung von dhcu- und wie

dieses nicht in verschiedenen Wzln. („spirare, stieben usw.; furere“)

zu zerlegen, s. Persson Beitr. 652 f. gegen Schulze Qu. ep. 312 ff. Auch
Ausdriicke fur ,,dunkle Farben“ scheinen als „nebelgrau, staubfarben“

angereiht werden zu sollen.

Ai. dhvamsati „zerstiebt, zerfallt, geht zugrunde“, Ptc. dhvastd-, Kaus.

dhvamsayati, dhvasayati „zerstreut, vernichtet“, dhvasman- m. „Verdunke-

lung“, dhvasird- „bestaubt, besprengt“, dhvasra- „abfallend, welk“, dhvasti-

f. „das Zerstauben“ = ahd. tunist, dun{i)st „Wind, Sturm, Hauch, Dunst“,

ags. afries. dust „Staub“, Lit. bei Falk-Torp u. dunst Kachtr.

Dieses *dhuen-s- kann als nas. Form von *dhues-, aber auch als s-Erw.

der Wzf. *dhuen- aufgefafit werden. — Lat. fimbria „Franse, Troddel,
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krause Spitzen ££ kaum als *dhvensrici „zerstiebendes“ hierher (s. Yf. LEWb.2

s. v. m. Lit.; ganz fragwiirdig Petersson LUA. 1915, s. u. sreno-).

Ai. dhusara- „staubfarbig“.

Gr. 'dv<o (&vim)
„blase, stiirme, woge, rauche, opfere“ als *dhu-id (

v

aus

dvow, edi’oa zur einf. Wz. *dheu-, vielleicht aber in der Bed. „rase“ (naeh

Schulze Qu. ep. 313 Anm. 5, Ehrlich KZ. 39, 571) aus *dhus-id, wie Dina

„Bacchantin“, dvidg ds. ('DvaQui „bin von bacchischem Taumel erfa6t“)

sicher aus *dhus-{a wegen -dvordSeg' Bay.%ai Hes. und 'dvotila „von den

fiviai getragene Gegenstande“, •dvoz/jQiog Beiname des Bacchus; lat. fttro

-ere „rasen, wiiten“, furia „Raserei££ (wenn nicht etwa aus idg. *bhur(o),

s. d. und Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.) kann *dhus5 sein (Persson Beitr. 577

erwartete daraus lat. *foro, doch s. Sommer Hdb. 2 70; unwahrscheinlich

stellt Persson Beitr. 577 zw., Wood Mod. Phil. 11,332 furo zurWzf.dheuer-),
so dafi Furiae = gr. Oviai und y.a/.hdvtaan exahizo i) nndm] legeia r

Adrjvag (recte
'Hgag ) Hes. das Fern, eines *&vevzg = lat. (urens (Froehde

BB. 3, 18; 6, 171; 21, 326; Bezzenberger GGA. 1879, 228, Schulze aaO.,

Bechtel KZ. 44, 356), iy&voot] ' exnvevar] Hes. (Schulze Qu. ep. 315 Anm. 3;

aber Qvtl/.a „Sturm, Windsbraut“ nach Solmsen Beit. I 262 wohl Femini-

nisierung eines *i%eXog „stiirmend, rasend“, wohl aus *dvff:log ; dvuog

„Zorn£;
ist trotz Schulze = Ov/iog „anima“ und nicht wegen lett. dusmas

„Zorn“ auf eine verschiedene Gdf. *i)va/twg zuriickzufiihren)
;

vgl. Miihlen-

bach-Endzelin 1 521.

Ablautform *dhues- in horn. (Haov und deiov (mit metr. Dehnung zu {hqi-

ov), att. delov „Schwefeldampf, Schwefel" (*dfeo-(e)tov; Persson Wzerw. 56,

Solmsen Unt. 85 f.).

Aber deog „Gott“ trotz lit. dvasia „Geist“, mhd. gehcas „Gespenst(£ (Saus-

sure Mem. 81 Anm. 5, Fick BB. 16. 289, Wb. I 4 469, J. Schmidt KZ. 32,

342) nicht als *dfeaog hierher, da die Griechen ihre Gotter nur korper-

lich vorstellten und bes. weil keine Quantitatswirkungen infolge $ vor-

liegen (s. Bechtel BB. 30, 267, Solmsen KZ. 32, 525; Wimmer „Zeit-

schrift fur katholische Theologie ££ Bd. 49 (1919), 193—212; Bartoli „Ri-

vista di filologia e di istruzione classica“ 56, 108—117 u. 423—453; s. Yf.

LEWb. 2 u. fanum, und *dhes- „religios
££

).

Lat. vielleicht furo, s. o.

;

mit der Ablautform dhues- kommt in Betracht *februo, -are „reinigen,

religios siihnen
££ von februum „Reinigungsmitter £ (sabin. nach Yarro 1. 1.

VI, 13, s. auch Ernout El. dial. lat. 162), wie auch Februarius „Reinigungs-

monat ££

,
auf Grand von *dhues-ro- „rauchernd“ oder eher (vgl. mhd. getwas

„Gespenst £

) „Reinigung von den Gespenstern££ (Persson Wzerw. 81 f. Yf.

LEWb. 2
s. v.); wenn mit e zu lesen, ist aber Anknupfung an *dhes- „reli-

gios (lat. festus usw., J. Schmidt KZ. 15, 158, Corssen Kr. Naehtr. 192,

Prellwitz BB. 22, 81, Petr. BB. 22, 275) mindestens gleichwertig. feralis

„zu den Unterirdischen, den Toten gehorig££ w'ahrscheinlicher hierher (Fick

II 4 151, Schrader RL. 28), als zu *dhes- (v. Planta IF. 4, 261 ;
nicht zu

ahd. bara ,.Bahre ££ nach Noreen Ltl. 72, Falk-Torp 39, s. Yf. LEWb. 2
s. v.).

Dagegen bestia, bellua „wildes Tier, Ungeheuer££ (W. Meyer KZ. 28,

173, Yf. IF. 19, 106 f. unter Gdf. *d(h)ues-dhia, -dhlova, wogegen Persson

Beitr. 296, Sommer Kr. Erl. 51) hat wohl „furchterlich££
als Bed.-Grund-
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lage (Sommer), unter welcher es als *dueies-to-, -lo- zum es-St. gr. deog

„Furcht“ gehoren kann. — Eber fimbria s. o.

Gall, dusios „daemon immundus, incubus" (B. bei Fick II * 1 54) ;
air.

dasacht „Wut“, daistir immum „ich -werde rasend" (Fick II* 158, Pedersen

KG. II 32 ; *dhuos-t-, abl. mit ags. divas usw.). Nicht hierher aber ir.

de, gen. diad „Rauch", deth-ach ds. Nach Pedersen KG. II 102 als

Alternative zur Gdf. *diiet-, *diiot-, zu deaio „schien“, was in der Bed.

nicht ansprickt; nicht als dhueit- zu lat. foeteo, Stokes Rc. 27, 88 s. Yf.

LEWb. 2 u. fimus

;

iiber nir. deatach , Rauch" s. noch Zupitza KZ. 36,233);

air. doe „trage“, von Falk-Torp u. d0s als *dhousio- mit dt. dosig ver-

glichen, scheint vielmehr eine Zs. mit do- — dva-.

Ags. dwcescan „16schcn“ (Noreen Ltl. 88); ags. dwces „dumm, toricht",

mnd. dwds ds., mhd. twas, dwas m. „Tor, Narr, Bosewicht", getwds n.

,,Gespenst; Torheit" (vgl. zur ersteren Bed. mhd. luster n. „Gespenst";

zur Dehnstufe air. dasaid); ags. dysig „albern“, engl. dizzy „schwindelig",

mnd. diisich „betaubt, schwindelig", nd. diisig
,
dosig, ahd. tusig, tusich „ein-

faltig, abgestumpft", afries. dusia „schwindeln“, mnd. dusen, dosen „ge-

dankenlos dahingehn", engl. doze „duseln“. nhd. Dusel (in der Bed. „leichter

Rausch" vgl. nhd. mdartl. dusen „zechen“ und — wie Rausch : rauschen —
mhd. tiisen „larmen, sausen", Falk-Torp u. dus III), mit U norw. duse

„duseln“, schwed. mdartl. dtisa „schlummern“, anord. dusa „sich still ver-

halten", dus „Windstille“, dura „schlafen", mhd. tiirmen „schwindlig sein,

taumeln" usw. (s. Falk-Torp u. dorrne, dorsk), mit germ, au mhd. dosen .,sich

still verhalten, schlummern", tore „irrsinnig, Narr", nhd. Tor
,
toricht, mnd.

dOre m. „Tor, Geisteskranker" (die germ. AYorte mit r nicht besser nach
Tamm Et. Ordb. und Wood Mod. Phil. 11, 332 zur Wzf. dheuer-, russ. dun
,,Torheit" usw. s. Falk-Torp u. daare, Berneker 239).

Mit der Bed. „stauben, verstauben, zerstreuen", mhd. tcesen, dcesen .,zer-

streuen", verdoesen
, ;
vernichten“ (aus *dausjan), norw. mdartl. d0y$a „auf-

haufen", wohl ursprgl. von „Staub- und Abfallhaufen", unter welcher Mittel-

bed. auch anord. dys f. ,,aus Steinen aufgeworfener Grabhiigel", norw.
mdartl. dussa „ungeordneter Haufe" angereiht werden kann, Fick III 4 21 6f.

Aber ostfries. dust „Klumpen, Haufen, wirre Masse, Wulst, Biischel"

nach Wood Mod. Phil. 11,334 zu anord. pusta „wirre Masse", ahd. dosto

„Dost, wilder Thymian", mhd. doste „StrauB, Biischel; Doste", nhd. bair.

dosten „Busch, buschartig sich ausbreitendes ‘, *tii-s- Erw. zu ten- „schwellen".

Wegen der Bed. hochst fraglich ist Zugehorigkeit (Fick III 4 216) von
norw. dusk m. „Quaste, Buschel, Busch" (oder aus *dupska- zu schwed.
diqipa ds.? Falk-Torp s. v. zw.), mdartl. auch duse m., dos n. „Gestrauch",
ostfries. dose „Moosschicht auf den Torfmooren" („zerstiebend, verwirrt"??

„im Wind flatterndes Laub- oder Fadenwerk"?? Wood aaO. reiht hier

nicht richtig auch nord. dys, d0yse ein und erklart das zu dvog — s. *dheu
gehorige gr. iivia, i}va .,Thuja" aus *dhusia „buschelig"). Wenn ir. doss

„Busch“ nicht idg. d (: lat. dilmust s. unter dai-, do-s- „teilen") enthalt und
sein o trotz nir. das idg. u fortsetzen kann (Zw. bei Pedeisen KG. I 36),

diirfte es nach Fick III 4 216, Falk-Torp u. dusk mit den germ. Worten ver-

hunden werden, wiirde aber dann fur dies *dhus- die Bed. „Busch“ als

bereits idg. voraussetzen. Petersson KZ. 46, 133 ff. bezieht auf solches
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*dints-, *dimes auch ai. dhattura-, dliustura- m. „Stechapfel, Datura" als

Prakritentwicklungen eines *dhvastura~, ags. dweorge-dwostle (assimiliert

aus *-dostle
)
„Wasserpolei, Menta Pulegium L., eine medizinisch verwen-

dete Pflanze", lat. festuca „Halm, Grashalm, wilder Hafer" (wie *dhvas-

tiira- auf einem *dhues-tu- beruhend), fastis „Kniittel, Prugel, Stock" (eher

zu ahd. boffian, ags. beatan „schlagen, stoBen", anord. bfitr „Holzklotz" als

*bhud-s-ti~; auch fusterna „der obere Teil der Tanne, der Schopf, das

Knorrenstiick" spricht nicht fur Petersson, da gerade das diinne Endstiick

des Baumes als Kniittel verwendbar 1st'. Eher ware fiir dhattura- die

Gd.-Bed. „betaubend" zu erwagen, wie auch fur das ags. Wort (oder

riechend"), und fur festuca unter der Voraussetzung, daB es einst „Taumel-
lolch" bedeutet hatte (doch s. Vf. LEWb. 2

s. v.
;
Peterssons Anreihung vou

lat. feniculum als *dhues-ni-ko- und ferula „vdodr]S usw." iiberzeugt nicht).

Mit der Bed. „stieben, Staubregen u. dgl." : norw. duskregn „Staubregen“,

duska
,

dysja „fein regnen, rieseln", engl. dusk „triibe“, nhd. bair. dusel

„Staubregen“ (vgl. u. aksl. dz.ide), anord. dust n. „Staub“, norw. dust ds., dan.

dyst „Hehlstaub“, mnd. nnd. dust m. „Staub, Spreu, Hiilse".

Mit der Bed. „atmen — animal" : got. dius n. „wildes Tier", anord. dyr

n. „Yierfii81er, wildes Tier", ahd. tior „Tier“, ags. deor „wildes Tier", Adj.

„heftig, wild, tapfer" (Burda KZ. 22, 190f., weitere Lit. bei Falk-Torp u.

dyr II; s. noch Schroder Abl. 74 iiber germ. Formen mit *dios- aus *dios-)‘

Lit. dvesiii, dvesiau, dvesti „atmen, keuchen, verenden", dveshnas „das

Yerenden", lett. dvesele „Atem, Seele, Leben", lit. dvasid „Geist" mdartl.

noch „Atem", lett. dvasa „Atem, Hauch, Geruch" ( : russ. dvochah, idg.

*dJmos-)
; lit. ditsas „Seufzer“ und „Dunst" (= klr. doch ) dustii, diisti „auf-

keuchen ‘, lett. dust „keuchen", dusmas „Zorn“, lit. dusidys „Engbriistigkeit“,

dusiii, dilscti „schwer aufatmen, seufzen, keuchen", dusauti ds. (lett. dusa

„Rute, Schlummer", duset „ruhen, rasten", wohl eigentlich „ausschnaufen“,

trotz J. Schmidt PI. 205 ohne nahere Beziehung zu anord. dusa „sich stille

verhalten", das aus „betaubt, dosig‘; vgl. aber Muhlenbach-Endzelin I

521); lit. dausos „die obere Luft", dausinti „liiften“. Russ, dvochah
dvochats ,.keuchen ' (s. o.) ; aksl. (czsfhchnqti „aufatmen. aufseufzen", klr.

doch „Hauch“ (*thchr,), aksl. dychajq, dysq, dychati „atmen, hauchen, wehen",

duclvs (: lit. dausos
) „Hauch, Atem, Geist", dusa „Atem, Seele", dus<i, dit-

chati „hauchen, blasen, vom Wind" (usw., s. Berneker 234 f., 243, 249);

dhzdb
,
Regen", kauin assimiliert aus *dzsh (entw. dts/cjo- zu norw. *daskregn,

oder *dhstio- zu anord. dust; Berneker 248), eher *dus-dius, zu Praf. dus-

und demos, Trubeckoj ZslPh. IV 62.

dvesti
,

dychati usw. nicht wegen lat. bestia aus dv- mit idg. d- (Schulze

Qu. ep. 315 Anm. 3).

Worte fiir diistere Farben („staubfarbig, nebelgrau"):

Ai. dhusara- „staubfarbig“ (s. o.), lat. fascus „dunkelbraun, schwarzgelb,

schwarzlich", farvus „tiefschwarz, finster"
(fdhus-uo-), ags. dox (*dosc)

,.dunkel", engl. dusk „triibe; Zwielicht" (= lat. fuscus, Kluge Engl. St. 11,

511, Zupitza KZ. 37, 388; vgl. auch norw. dusmen „nebelig“), mit Formans
-no ags. dunn

(fdhus-no kaum als *dhu-nuo- von der Gdwz. *dheu-, Fick
III* 216 f. „dunkel"), as. dun „spadix“, anord. dunna „anas boschas", as.

dosan
,
ags. dosen „kastanienbraun", ahd. tusin „gilvus ‘ (VVeyhe PBrB. 30,
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56 f.), mir. down „dunkel“, cymr. dicnn „subfuscus, aquilus"
(
*dhusno-, Fick

II* 152; nicht iiberzeugend Gray IA. 28,51: *du-n-di-). Fur Zugehorig-
keit dieser Worte zu unserer Wz. (Fick I 4

76, Brugmann I 2 108, Fick II 4

152, Uhlenbeck AiWb. u. dhusara-) sprieht die von lett. dtmal's „schwarz-
braun" zu *dhum<j-s, Gdwz. dheu-.

Vgl. z. B. Fick I 4 76, 468, II 4 152, 154, 158, III 4 216, Falk-Torp u.
dosmer, dunst, dus, dust, dusk, duskregn, dyr, dps, Vf. LEWb. 2 u bestin
Persson Wzerw. 56, 81 f„ Beitr. 555, 588, 653 Anm. 3, Hirt Abl. 134 (Basis
*dheues-), usw.

dheugh- „taugen, tiichtig (kraftig) sein, sich gut treffen, gliicken; taug-
lich herrichten".

Gr. Tvyydvo) (revgo uni, szvyov, ezvygoa
,
tetvygy.a) „treffen, antreffen, zu-

fallig begegnen; ein Ziel oder einen Zweck erreicben; intr. sich vorfinden,
gerade wobei sein, zufallen“, zvyg „Ge]ingen, Gliickszufall, Schicksal, Los"
(nicht nach Pedersen KG. I 151 zu ir. tocad „Gliick“, s. u. tenq- „sich zu-
sammenziehen")

;
zei<ya> (zsvgco, Aor. sieved, hom. rezvy.Eiv, med. zezvy.ovzo,

zezvy.Eodai — mit sek. k, s. Osthoff Pf. 304 ff. —
,
Pf. zezevycbg, zhvy.zai,

zszevyazat) „tauglich herrichten, verfertigen, herstellen, veranlassen, her-
vorbringen

, zizvoy.opai „mache zurecht, ziele", zsvyog n. ,,alles gemachte,
Gerat, Geschirr, Zeug, bes. Riistung, Riistzeug, Waffen; Schiffsgerat

; Ge-
schirr, Gefafi"; ir. diian „Gedicht“

(*dhughna ,
s. Strachan BB. 20, 16 m.

Lit.; nicht besser nach B. bei Fick II 4 153 zu lett. dugdt „wie ein Kranich
schreien"), dual „passend"

(*dhughlo-, Strachan BB. 20, 29) ;
aisl. inf. duga,

Praes, dugi, Praet. dugda „von Nutzen sein, taugen, gliicken", Praeterito-
praesens got. dang, ags. deag, as.dog, ahd. long „es tangt, niitzt‘, Kaus.
mnd. dbgen „aushalten", as. a-dogian „ds., ordnen", ags. gedlegan „ertragen
iiberstehn"

; ahd . tuht „Tiichtigkeit, Kraft", mhd. tuhtec nhd. tiichtig = ags.
dijhUg „kraftig"

;
(iiber got. dauhts ,.Gastmahl“ s. Feist GWb. 62 m Lit

fiber aisl dyggr „treu‘ Fick III 4 207, Falk-Torp u. due m. Lit.);
lit. daug „viel"

; strittig russ. duzij „stark, fest", poln. duzy .,groti. stark",
bulg. ne-diig, neduga „Not, Krankheit", nedugav „schwach“ (s. u. *dengh-
„wohin reichen", auch u. *dhu~, *dhu-k- „stieben“.

Lit. bei Osthoff aaO. — Ai. ddgdhi „melkt, milcht" (Fick 1 4 73) ist in
der Bed. nicht glaubhaft zu vermitteln.

dheub-, dheup- „tief und hohl".

Formen aufft: gr. fiodog, jon. fivooog m. „Tiefe (des Meeres)", wohl
umgestellt aus *dhub- (s. auch u. bhudh-men- „Boden"). Air. domain

, fu-
dumain, cymr. dvjfn, corn, down, bret. down (d. i. dun)

, tie?' (*dhubni-)
gall, dubno-, dumno- „Welt“ {Dubno-rlx eig. „Weltk6nig“)', air. donum ds.,
acymr. annwf(y)n, ncymr. annum „das Gotter- und Totenreicli" (*an-dut>no-
eig. „Un-, AuBenwelt" wie aisl. iit-gardr, Pokorny KZ. 46, 150 f. — Mir.
dobur usw. „Wasser“ aber wohl zu air. dub „schwarz", s. dheu-, dheubh-
„stieben“). Got. diups, aisl. diupr, ags. deop, as. diop, ahd. tiof „tief“;
got. daupjan, ags. diepan, as. dopian, ahd. toufen „taufen“ (eig. ,,unter-
tauchen“), aisl. deypa „tauchen“; ags. dyppan „tauchen; taufen“; nasaliert
norw. dump m. „Vertiefung in der Erde", dan. mdartl. dump „Hohlung,
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Mederung“, engl. dump „ tiefes, mit Wasser gefiilltes Loch“, ahd. tum(p)-

filo „Strudel w
,
mhd. tumpfel, nhd. (aus dem Nd.) Tiimpel „tiefe Stelle im

flieBenden oder stehenden Wasser; Lache", engl. dimple „Wangengriibchen“,

ndl. domp(el)en „tauchen, yersenken“. Lit. dubus „tief, hohl“, dugnas

„Boden“ (wohl aus *dubnas = slay, dzbno
,

gall, dubno-; daB diese Formen
aus *bhudhno-, s. bhudh-men- „Boden“ durch Kreuzung mit dhub- „tief“

umgestellt seien, ist der Bed. wegen immerhin offen zu lassen; zu dug-

nas s. die Lit. bei Berneker 245 f.), dunibii
,

diibti „hohl werden, einsinken^

datiba, dauburys „Schlucht“, duobti „aushohlen“, duobi „Hohle“ (lett. dudbs

,

dudbjs „tief, hohl“, duobe „Grube, Grab“ mit demselben no, s. Leskien

Abl. 295, Zubaty BB. 18, 261), dubravas (Juszkiewicz) „ausgefahrenes Loch
auf der StraBe“, duburys

,
duburi/s, dubufkis „Grube voll Wasser, Loch,

TiimpeF, nas. dumburys „tiefes mit Wasser gefiilltes Loch“, dumblas

„Schlamm, Morast“ ;
lett. dubens (neben dibens) „Grund, Boden a

(vgl.

Miihlenbach-Endzelin I 465 u. 509, s. o. zu lit. dugnas), dubt „hohl werden,

einsinkcn“, duhl’i pi. m. „Kot, Morast“: apr. padaubis „Tal“
;
abg. dzbri,

(und daraus dtbn>) „(pdoay£, Schlucht“; ksl. (usw.) dz>no „Grund, Boden

“

(s. o.).

Formen aufj): ahd. tobal, mhd. tobel „enges Tal u
,
nhd. Tobel

; aschwed.

duva wohl st. Y. „tauchen“, aisl. diifa f. „Woge“, djjfa, deyfa „tauchen“,

ags. diefan, dufan ds., engl. dive
,
mnd. beduven „uberschiittet, bedeckt

werden“, bedoven „medergesunken“, dobbe „niedriges und sumpfiges Land“;

abg. dupina „Hohle“, mbg., russ.-ksl. dupVb „hohl, leicht“, russ. duplo

„Hohlung im Baumstamm', skr. dupe
,
gen. -eta „Hinterer“, duplja „Baum-

hohle“, alt. dupan „Hohle“ usw.

Ygl. Fick II 4 153, III 4 208f., Noreen Ltl. 182, Berneker 237 f., 242f.,

245 f., s. noch bhudhmen.

dheubh-, dhabh- „Pfiock, Keil, Holzstift, Klotz“.

Gr. xv<poi ' o<p>~]ves Hes., Deminutiv mhd. tiibel, mnd. dovel „Klotz, Pflock,

Zapfen, Yagel“ (nhd. Dobel, Diibel mit md. Anlaut), ahd. gitubili „tabula-

rum compaginatio“, engl. dowel-pin „Pflock, Stift“; mnd. dovicke, ndl. deu-

vik „Zapfen“; schwed. dubb „Pflock“, norw.-mdartl. dobb „eiserner Bolzen

in Schlitten“, tirol. tuppe „groBes Stuck Holz“, westful. dob(b)el „kubischer

Korper, Wiirfel‘
,
mnd. dob(b)el, mhd. top{p)el „Wiirfelspiel“. Daneben

germ. Worte der Bed. „schlagen“ : ostfries. dufen, duven „stoBen“, ndl. dof

;
,StoB, Ruderschlag“, ags. dnb'oian „zum Ritter schlagen", ostfries. dabben

„sto8eir‘; es ist nicht zu entscheiden, ob diese Bed. erst germ, aus „ein

Aststiick zum Pflock zurechtschlagen“ oder mit einem Stuck llolz dreiu-

hauen“ entwickelt, oder ob sie alt ist, welchenfalls idg. dh
y
e)itbh(o)- „Pfiock“

cig. „abgeschlagenes Aststiick“ ware; letzteres bes. deswegen fraglich, weil

es auch ein germ, dab- „schlagen“ gibt (s. u. dhabh- „staunen“), wozu dub-

eine (yielleicht unter Beihilfe der Worte fur „Pflock, Zapfen“ zustande

gekommene) jiingere Yariante sein konnte.

Vgl. Fick BB. 12, 162; 17, 322 f., Wb. I 4 466 f., Ill 4 210, Falk-Torp u.

duvell, dyvel
,
dobbel, andtfve, dop N., Franck - yan Wijk u. deuvik. Weder

Beziehung zu *dheu-b-, -p- „tief“ (Fick), noch zu *dheu- „stieben‘‘ (Wood
Mod. Phil. 11, 18) ist glaublich.
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dhegSta- ,,brennen ££
.

Ai. dahati, av. dazaiti „brennt‘
£ (= lit. degu), aksl. zegq, alb. djek, Ptc ai.

dagdhd-h (= lit. degtas), kaus. dahayati; daha-h „Brand, Hitze ££

,
nidagha-h

„Hitze, Sommer“ np. day „Brandmal££

; av. daxsa- m. „Brand ££
.

Gr. dsmavog ' dmouEvoq Hes. (,,angezfindet“; = lit. degtinas „wer oder

was zu verbrennen ist“), zkpna „Asche“ (dheg'fhra

;

nicht unter Trennung

von -demavoq als *tep-sra zu *tep- „warm, lau sein“, z. B. Prellwitz 2
s. v.

zweifelnd)

;

alb. djek ,verbrenne, brenne an £ (G. Meyer Alb. Wb. 69), Kaus. dez,

ndes „ziinde an“ (Pedersen KZ. 36, 323 f., Gdf. *dhog'iheio = lat. fovco)

;

lat. foveo, -ere „warmen, warm halten, baden, hegen, pflegen“ (s. gegen

andere Deutungen Yf. LEWb. 2
s. v.), foculum „Feuerpfanne“ (*fouiclom),

fomentum ,,ein erwarmender Umschlag“
(
*fouimentom), fomes, -itis „Zun-

der<£
(*fouimet-

r>

. oder vom Yerbum unabhiingiges ^dhog'ih-smo-l Bed. wie

lett. daglis), favilla „Asche, bes. noch gluhende" (wabrscbeinlich aus *fo-

villcL Thurneysen KZ. 28, 159, Solmsen KZ. 37, 4; oder mit der Ablaut-

stufe '*dheff‘}i- wie air. daig ?) ; febris „Fieber££ *dheg“hris

,

wie dt. „die

Hitzen — Fieber££

;
vgl. zuletzt Yf. IF. 19, 102; nacb Jacobsohn KZ. 46,

57 wegen febrlcula Abstraktum auf -7- von einem adj. ro-Stamme). Mir.

daig (gen. dega) „Feuer'£ (Fick II 4 140; kaum hierher air. dedal „Zwie-

licbt
£i aus *dui- dhog'ihlo- ? ? Stokes Rc. 27, 88; iiber mbret. deuiff, nbret.

devi
,
cymr. deifio „brennen££

s. u. *dau- „brennen“
;
cymr. go-ddaith „Brand££

,

nach Osthoff IF. 27, 162 IF. aus *-dekto-, gabe freilich auch fur deifio eine

innerbritannische Stiitze der Wz. dheg’ih-).

Lit. degu, degti „brennen££
(tr. und intr.), lett. degu, degt „brennen (intr.)

££

;

lit . dagas „das Brennen, Brand; Glut, Sommerhitze; Ernte !£

,
dagd „Ernte £f

,

apr. dagis „Sommer££

; lett. daglas f. pi. „Brandfleck“, daglis „Zunder“ ; lit.

nuod'egulis „Feuerbrand££

,
degis „Brandwunde“; atuo-dogiai .,Sommerweizen£C

.

Slov. degniti „brennen, warmen££ (von der Sonne, s. Berneker 182), cech.

alt dehna „Teufel £

‘, dahneti „brennen“, russ. d'egoie „Teer“, wie lit. degutas

„Birkenteer“
;
mit Ass. von *degq zu *gegq (s. Meillet Msl. 14, 334f., Brug-

mann I 2 542, IF. 30 (372 a 1) aksl. zegq, zesti „brennen“, russ. izgaga „Sod-

brennen“.

Ygl. Froehde BB. 3, 15, Collitz ibd. 321, Froehde BB. 16, 216; 21,

327 fF., Pedersen KZ. 36, 324, Berneker 1 82 f., Trautmann Apr. 316 f., Bsl.Wb.

49, Bechtel Lex. 313. — Die germ. Sippe (Fick III 3 144, I 4 74) got. dags,

aisl. dagr, ags. daig, ahd. tag „Tag“ (scheint ursprgl. neutr. es-St., got.

Dagis-theus d. i. Dagis-phis, ahd. Dagi-bert usw.), aisl. dp/jr n. „Tag oder

Nacht“, ddgn n. „Tag oder Nacbt; Tag und Nacht, 24 Stunden££

,
ags. do-

gor n. „Tag££
(got. fidur-dogs „viertagig“) miissen wegen ihres Wechsels

zw. r- und w-St. (und -es-St.) mit ai. ahar „Tag££

,
av. gen. pi. asnqm, st. azan-

verbunden werden, und widersprechen auch in ihrem Gutt. einer Herleitung

aus *dhog'iho- (vgl. Bugge BB. 14, 72, Zup. G. 205, J. Schmidt PI. 149,

151, 215 f., 319, Pedersen KZ. 32, 250; 36, 324, Noreen Ltl. 209, Falk-Torp

u. dag, Feist GWb. 60); andrerseits ist weder ein (7/i-Praefix gestiitzt (vgl.

auch u. *dakru „Trane ££
fiber vermeintliches (7-Praefix) noch Yerlust eines

anl. -dh- in einer schwundstufigen Form *dgh- glaublich, und es hat daher

wahrscheinlich Umbildung eines Cujhr-, dyhn-, djhes- (oder *5ghr- usw.)
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„Tag“ naeh einem urgerm. *d5$iuaz „warme Tageszeit" (: lit. dagas
, Hitze',

ai. niddghd-h „IIitze, Sommer'') stattgefunden. — Hochst unsicher wegen
der Bed. arm. dag „eindringlich, von Worten 1

' („*brennend, feurig, hitzig"?

Hiibschmann Arm. Gr. I 437 zw. .

tlheb- „dick, fest, gedrungen".

Aksl. dcbeh „dick“, russ. mdartl. deb'elyj „wohlbeleibt, stark, fest", abl.

dobohjj
,
stark, kraftig'' (usw., s. Berneker 182); apr. debiJcan „groB''; viel-

leicht auch lett. dabl's u. ddUs „fippig“, dabl’i audzis „iippig gewachsen",

dabVigs „fippig' (Berneker aaO. ;
nach Hfihlenbach-Endzelin I 428 sind je-

doch die lett. Worter wahrscheinlieh mit aksl. dobn zu verbinden); ahd.

tapfar „gravis, gravidus; schwer, gewichtig", mhd. tapfer „fest, gedrungen,

voll, gewichtig, bedeutend", spat „tapfer (fest im Kampfe)", ahd. tapfare

„mole“, tapfarl f. ,.moles ',
mnd. dapper „schwer, gewichtig, gewaltig", ndl.

dapper „tapfer; viel", norw. dapcr „trachtig“, anord. dapr „schwcr- schwer-

mutig, duster, traurig". Bezzenberger GGA. 1877, 836; 1898, 554.

Pick III 4 200, Falk-Torp u. tapper, Berneker aaO. Vielleicht hierher

an. dammr, nhd. Damm, mhd. tam ds., got. faurdammjan „verdammen,

hindern", als dliobrno- hierher (Schroder ZfdA. 42, 66; oder zu dhe- „setzen“,

dcopo? „Haufe" usw. als *dlamnos1 v. Grienberger Unt. 66, Prellwitz 2 u.

iJcd/uos, Bgm. II 2
1, 231; s. auch Falk-Torp u. dam, und u. *dhemblt-

,.graben“).

Trennung von dhabh- „passend fiigen" ist durch die Bed. geboten, so

datl germ, dapra- nicht mit slav. dohn, lat. faber zu vergleichen ist; daB

die Bed. „dick, fest'' im Germ, und Bsl. fiber „kompakt" aus „(gut) zu-

sammengcpaBt, zusammengeffigt (s. Schroder ZfdtA. 42. 66) entwickelt sei,

ist wenigstens nicht wahrscheinlich. Anord. dapr nicht nach Wood Min.

21, 227 zu got. afdobnan
;
,verstummen“ (s. dhabh- „staunen“).

DaB lett. depsis „kleiner, fetter Ivnabe" p aus b habe und zunachst zu apr.

debikan zu stellen sei (Endzelin IF. 33, 126), ist wegen depe „Krote“, depie

Schimpfwort, etwa „Tolpel" nicht sicher, doch kann dieses lett. dep- als

idg. dhep- eine Wechselform unserer Wz. sein, s. fiber allfalliges germ. Zu-

behor Persson IF. 35, 202 f. und u.*dhabh- „staunen".

dliebh- „beschadigen, verkfirzen, betrfigen", im Arischen mit sehr alter-

tfimlichen Bildungen von einer (altesten?) Wzf. *dhebhu~, *dh(e)bheu -

;

die nasalierten Formen (
*dhembh-) sind nach Bartholomae IF. 7, 82 ff.

(gegen Schmidt Krit. 65 ff.) teils als Formen mit praesensbildendem

-w-, teils (im Aind.) als proportionale Neubildungen nach w-haltigen

Wzln. zu verstehn.

Ai. dabhndti „beschadigt, versehrt. betrfigt, pass, nimmt Schaden" (*dhebh

-

n-eu-ti
;
gegen das angeblich alte Praes. dabhati s. Bartholomae), Pf. da-

ddbha und (geneuert) dadhamba, ppp. dabdhd- und (von der Wzf. auf -?<:)

a-dblm-ta- Adj. „wunderbar“, eigentlich „*der Tauschung unzuganglich, un-

antastbar", dambhayati ,.macht zuschanden" (
dambhd-h „Betrug“), Des.

dipsati (=ay. diwz-, s. u.), dabhra- „wenig, gering, dfirftig";

av. dab- „betrugen, um etwas bringen" : davqi&yd G. sg. f. „der betrfigen-

den", davayeinti N. sg. f. „die betrfigende", ddbanaota 2. pi. praes. far.
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*dbhanau-mi, idg. *dbh-en-eu-mi),
inf. diwzaidyai (ohne desiderative Bed.

mehr, aber =. ai. dipsa-ti
), ppp. dapta- (Neuerung) ; d3bavayat_ „er soli be-

toren“ (Wzf. *dbheu-), a-dsbaoman- n. „Betorung“; osset. daivin „stehlen“.

Dazu sehr wahrscheinlich gr. are/ufar ,,besehadige, beraube, verkiirze,

(
dvpov

)

verwirre, tausche“, pass. „bin beraubt", mit a- wohl aus *a-, *sm-

und mit demselben Konsonantenverhaltnis wie zwischen nvvda£ : ai. budh-

na-h (ist -vd-, etwa erst gr. Umstellung von -dv-, -<pv- ? Dann fur

*d-zeq}-vvfu oder -vm ?).

Gegen Bezzenbergers Yerbindung von aripfaj mit gr. xopfiog, lit. kimbu

„bleibe haften“ mit Recht Boisacq 95. Nicht besser fiber dre.ufm auch Ehrlich

Z. idg. Sprachgesch. 32 : zu av. kambistsm „am vrenigsten", kamna- „wenig,

goring'"', die aber mit ahd. hammer „verstfimmelt“ anord. skammr „kurz“ zu

verbinden sind (s. Zupitza GG. 108, 152, Bartholomae Airan. Wb. 440).

Arm. davel „hintergehn“, dav „Nachstellung, Hinterlist, Verrat“ ist wegen

des a (nicht e) eher iranisches Lehnwort, als urverwandt (and ere Erwa-

gungen darfiber verzeichnet Bartholomae aaO. 86).

Nicht fiberzeugend wegen der Bed. ist Hirts IF. 32,240 Anreihung von

gr. toipos „lockere Steinart, Tuff" trotz der Berufung auf ai. dabhra-

„wenig, gering, dfirftig"
;
das gr. Wort stammt aus Italien, s. Yf. LEWb. 2 782.

dhem-, dhema*- „stieben, rauchen (Rauch, Dunst, Nebel; nebelgrau, rauch-

farben = dfister, dunkel), wehen, blasen (hauchen = riechen)“. Be-

deutungsumfang wie bei Wz. *dheii- „stieben“.

Ai. dhamati „blast“ (
dhami-syati

,
-ta- und dhmnta-, pass, dhamyate und

dhmaydte), av. dadmainya- „sich aufblasend, blahend, von Froschen“ (siehe

Bartholomae Airan. Wb. 731 f.), npers. damtdan „blasen, wehen“, darn

„Atem, Atemzug“ (Horn Np. Et. 127), osset. dunmn
,
dimin „rauchen; wehen,

blasen“ (p-Erw. ? Hfibschmann Et. und Ltl. d. Oss. Spr. 37);

Gr. de/uegog ,,asuvog“, de/xegdmig „ernst, finster blickend“ (: ahd. timber

„finster“; Fick BB. 17, 323, Wb. I 4 464; verschieden davon ist de/uegr] • fiefiaia

. . . Evaradrjg Hes., siehe darfiber oben S. 828 s. v. dhe- u. Schulze Quaestiones

ep. 224 A. 4), mir. dem „schwarz, dunkel“, deime „DunkelheitK (Johansson

IF. 4 145 Anm. 1, Fick II 4 147); norw. daam (*dhetno-) „dunkel“, daame

m. „Wolkenschleier“, daam m. „Geschmack. Geruch“ = anord. damr „Ge-

schmack"; mit Gutt.-Erw. anord. dqkk f. „Yertiefung in der Landschaft“

= lett. danga ,.kotige Pffitze, morastiges Land, Meeresschlamm“, ferner

anord. dfikkr
,

afries. diunk „dunkel“ (germ. *denkm-), tiefstufig as. dunkar,

ahd. timkai, nhd. dunkel (ursprg. und mit der Bed. „nebelig — feucht“

norw. und schwed. mdartl. dunken „feucht, dumpfig, schwtil“, engl. dank,

mdartl. dunk „feucht“ (vgl. Zupitza Gutt. 89, Fick III 4 201 u. Mtihlenbach-

Endzelin I 437) ;
anord. dy „Schlamm. Kot, Morast ' aus *dhmkio-, vgl. mit

gramm. Wechsel dan. dyng „na6, feucht“, schwed. mdartl. dungen „feucht“;

mit germ, -p- mhd. dimpfen, dampf „dampfen, rauchen“, ahd. mhd. dampf
m. „Dampf, Rauch“, mnd. engl. damp „Dampf, feuchter Nobel -

'
1

,
nd. dumpig

„dumpf, feucht, moderig“, nhd. dumpfig, dumpf (auch = verwirrt, gestoben),

kaus. ahd. dempft n,tempfen, mhd. dempfen ..durch Dampf ersticken, dampfen":

mit germ, -b- schwed. mdartl. dimba st. Y. „dampfen, rauchen, stieben“,

dimba „Dampf‘, norw. damb n. „Staub“, anord. dumba „Staub, Staubwolke"

W al

d

e

,
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(daneben mit -mm- anord. dimmr „dunkel“, afries. ags. dimm ds., norw.

mdartl. ditmna, dumma „Unklarheit in der Luft, Nebeldecke", schwcd.

dimma „diinner Nebel"), ahd. timber, mhd. timber, timmer „dunkel, finster,

schwarz" (dt. durum, got. dumbs, Fick III

4

201, Falk-Torp u. (him, ist eher

nasalierte Form von *dheu-bh-, s. *dheu- „stieben“); inwieweit die s-Formen

sehwed. mdartl. stinima, stimba „dampfen“, norw. mdartl. stamma, stamba

„stinken“ einen idg. Hintergrund haben, oder nur nach dem Nebeneinander

von abd. toum : ags. steam, dt. toben : stieben (s. u. *dheu-, *dheu-bh- „stieben“)

neugescbaffen sind, ist fraglich (vgl. zur germ. Sippe Fick III 4 201, Falk-

Torp u. daam, damp, dunkel, dy, dyngvaad
,

dynke). Lit. dumiit, dimti

„blasen, wehen", apdiimti „mit Sand oder Scbnee betragen (vom Wind)'',

dimples „Blasebalg", diimpiu „wehe, blase'' (wobl mit p-Erw., Persson

Beitr. 8, nicbt mit in dumpies als Ubergangslaut entstandenem p nach Traut-

mann Apr. 324 f.), apr. dumsle ,,Harnblase“, aksl. dsmq, dqti „blasen“ (zum

bsl. Yokalismus s. Bezzenberger BB. 17, 215, Berneker 244 f. m. Lit., Giin-

tert Abl. 105 Anm. 1).

Die Worte fur „dunkel" sind, da in diesen groBern Zusammenhang sich

einfiigend, nicbt als Anlautdoubletten zu *tem- „tenebrae“ zu betrachten

Zupitza KZ. 37, 388).

(dhembh-), dhmbli- „graben“.

Arm. damban „Grab, Gruft; Grabmal 11

,
dambaran ds.;

gr. dartzco, tzaprjv „bestatte, begrabe", ddanzog „unbegraben", zdipog m.

„Leichenbestattung, Leichenfeier; Grab, Grabhiigel", ratptj „Bestattung,

Grab", zdcpqog f. „Graben“ (vgl. das r-Suffix von dambaran). Liden Arm.

St. 41 f. (m. Lit. iiber andere Deutungen von danzcn). Trautmann Apr. 317

reiht apr. dambo f. „Grund“ an (*dhombha eigentlich „beim Bau ausge-

grabener Grund“ ? Bruckner KZ. 44, 332 will es zu daubo bessern).

Lett, diiobe „Grube; Grab", dudbjs, dudbs „tief, bohl“ ist wegen lit. duobS

„Grube“, diiobti „hohlen“ nicht aus *damb- entstanden; diese Worte gehoren

zur m-Wz. dheubh- von lit. dauba „Schluchtu
,

diibti „einsinken“ usw. (s.

Leskien Abl. 295, Liden aaO., Berneker 237 f., Muhlenbach-Endzelin I 531),

sind daher auch nicht nacb Prellwitz 2 u. danzm mit diesem unter idg. dhobli-,

dhdbh- „graben, hohlen" zu vereinen, fur das aucb ir. dabach f. „FaB“

(Fick II 4 140 f. zw.) keine Gewahr gibt. Obne anderweitigen Beleg einer

Wz. dhdbh oder dhabh die gr. Worte auf *dhdbh-, die arm. und(?) apr. auf

nasaliertes *dhd-tn-bh- zuriickzufiihren, ist kein AnlaB. — Dt. Datum
,
anord.

dammr „Damm" usw. wohl nicht als *dhombh-mo-s „das beim Graben auf-

geworfene Erdreich" hierher (van Wijk IF. 24, 31 f.), s. u. dheb- „dick".

1. dhen- „laufen, rennen; rinnen".

Ai. dhanayati „rennt, liiuft, setzt in Bewegung", np. danidan „eilen,

laufen", ai. dhanvati „rennt, lauft, flieBt", ap. danuvatiy
,
flieBt", ai. dhdnu-

tar- „rennend, flieBend '; lat. wabrscheinlich fons, -tis „Quelle“. Bugge
Curt. St. 4, 343 f., BB. 14, 78, Fick I 4 74, 463, Brugmann BSGW. 1893,

144, Yf. LEWb. 2
s. v. (wo iiber andere Deutungen von fons).

Fernzuhalten sind gr. dig, dt. Dime (s. dheti- „stieben") und ai. dhanus

-

dhanvan- „trockenes Land" (s. *dhen- „Flache“). Danuvius „Donau“ kelt.

Entw. aus *dhonu-1 Ygl. vielmekr oben S. 763.
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2. dhen- „Flache der Hand, des Erdbodens, fiaches Brett 11

.

Gr. divciQ n. „Handflache, FuBsohle, auch von der Flache des Heeres

oder von der Vertiefung im Altar zur Aufnahme der Opfergaben“, om-
odevaQ „Handriicken 11

od(.van), abd. tenar m., tenra f. (*denard-),

mhd. tener m. „flache Hand“, Curtius 5 255 (samt ai. dhanns-. s. u.), Fick

I 4 74, 463 (aber unter Ankniipfung an *dhen- „rinnen“, ai. dhamti), III 4

199 (legt *dhen- „schlagen“ zugrunde, was ein Bed.- Verhaltnis wie bei

pela- „schlageu, breitschlagen, flach“ ergabe; freilich ist dies dhen- sonst

nur in kons. Erweiterungen mit der deutlichen Bed. „schlagenu zu finden.

Bezzenberger BB. 21, 315 (reiht auch lett. dure, duris „Faust“ als *dunre

an, doch ist dieses Wort wohl richtiger mit durt „stoBen, stechen11 zu ver-

binden; vgl. Huhlenbach-Endzelin I 529). Dazu (vgl. bes. Fick III 4 199,

Persson Beitr. 39 f., Trautmann ZfdtWtf. 7, 269 f.) danea „area“ (Reichenauer

Gl.), ahd. tenni n., mhd. tenne m. f. n., nhd. Tenne „geebneter Lehm- oder

Bretterboden als Dreschplatz, Hausflur, Boden, Platz, Flache iiberhaupt 11

,

ndl. denne „area, pavimentum; tabulatum“, dene „asser, planca, tabula 11 und

lit. denis „die aus Brettstiicken bestehende Decke eines Kahns 11

,
denis f.,

dene „Deckbrett des Kahns“, lett. denis „das dreieckige Brett im Hinter-

teile des Bootes; Deck der Kajiite. (Der Bedeutung wegen sind die bal-

tischen Worter Bern's, dene sicher aus dem Niederdeutschen entlehnt. Ent-

lehnung halt auch Hiihlenbach-Endzelin 1455 fiir wahrscheinlieher). Ferner

wohl (vgl tellus : Diele-, Curtius aaO., Persson aaO.) ai. dhetnus- n., dhanvan-

m. n. „trockenes Land, Festland, Strand, diirres Land, Wiiste“, dhunu-, dhanu-

f. „Sandbank, Gestade, Insel“ (nicht besser als „Hie6ender, fliegender Sand 11

zu ai. dhannti „rinnt“) [fern bleibt air. don „Ort, Stelle
-

*, s. oben S. 663 Z. 4j

;

als „tennenartig glatt getretener Ort oder Ort, wo das Gras durch darauf-

liegen niedergelegt ist, dadurch entstandene Vertiefung 11 laBt sich auch

verstehen mecklenb. denn „Lagerstatte, niedergetretene Stelle im Korn 11

,

mnd. denne „Niederung“ (und „Waldtal“ s. u.), mndl. denne „Lager wilder

Tiere 11 (und „Waldtal“, s. u.), dan „wiister von Buschwerk umgebener

Platz, Platz iiberhaupt, Land, Landschaft; Schlupfwinkel des Wildes 11 (und

„Waldtal“, s. u.), ags. denn „Hohle, Wildlager 11

,
nengl. den „Hohle, Grube 11

,

ofries. dann(e) „Beet, Gartenbeet, Ackerbeet 11

;
daB aber die Bed. „Wald-

tal
11 von mnd. mndl. denne, dan

,
sowie von ags. denn (*danjo

)

„Waldtal“ (auch

„Ebene“), ferner die Bed. „Wald“ und endlich „Tanne“ von mnd. dan m.

„Wald“, danne, denne „Tanne“, mhd. tan (tannes) „Tannenwald :1 (ahd. in tan-

csil „Wildesel“j, nhd. Tann, ahd. tanna „Tanne u nur die Endpunkte dieser

Bed.-Entw. darstellen sollen, ist trotz Persson schwer glaublich; eheristT«Hue

eine alte Baumbezeichnung (s. *dhanuo-) und hat im Germ. Bedeutungs-

konvergenz und Mischung beider ursprgl. verschiedenen Sippen stattgefunden

3. dhen- „schlagen, stoBen 11

.

Nur in Erweiterungen (fast ausschlieBlich germ.); trotz Fick II 4 141

wird ein kelt. *dano-s „Schlager“ von der unerw. Wz. weder durch gall.

arcanto-dan[os] „Miinzwardein 11
(s. *ddi- „teilen“j noch durcli den FluB-

namen Piodanus (ligurisch?) vorausgesetzt.

rf-Erw'.: anord. delta st. V. „schwer und hart niederfallen, aufschlagen a

dentan, vgl. norw. mdartl. denta „kleine StoBe geben 11

), datta
(
*danton )
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„schnell klopfen", nfries. dintje „leicht schiittern", norw. deise „taumelnd fallen,

gleiten" (aus:) nd. dei(n)sen, (*dantison)
„zuriicktaumeln, auskneifen“, ostfries.

duns „Fall“ (s aus -dt- oder -ds-

;

erweist kein idg. *dhen-s-, trotz Falk-Torp

u. deette), anord. dyntr
,
ags. dynt, engl. dint „Schlag, StoB" (nicht naher zu an.

dynja, ags. dynian. as. dunian „drohnen“ : ai. dhvanati „ertont“, gegen Falk-

Torp u. dytte II). Alb. (Jokl SBAk. Wien 168. 1. 21 f.) g-dent „behaue Holz,

hoble, priigle“, geg. Send, be/nn „haue aus, schneide". DagegeD lat. of-fendo,

de-fendo (Fick I 4 463) viel wahrscheinlicher zu *g*hen- „schlagen“.

Gutt.-Erw.: Aschwed. diunga st. Y. „schlagen“, mengl. dingen „schlagen,

stoBen", nengl. ding (skd. Lw.), mhd. tingelen „klopfen, hammern", norw. dingle

(und dangle) „baumeln“, Kaus. anord. dengja
,
ags. dencgan, mhd. tengen (

tenge

-

len) „schlagen, klopfen, hammern (nbd. dengeln)“, ahd. tangal m. „Hammer“.

Labial-Erw.: schwed. dimpa (damp) „schnell und schwer fallen", nd.

dampen „schlagen, stoGen", engl. mdartl. dump „schwer schlagen".

Ygl. Fick III 4
1 99 f., Falk-Torp u. deise, dingle, dump l, deenge, dcette.

dhengh- „deckend (auch lastend?) worauf liegen".

Lit. dengiii
,

dengti „decken“, danga „Decke“, apdunga ,.Kleidung", dan-

galas „Decke“, dangtis „Deckel“, danqiis „Himmel“ (die kaum mit dingti

vereinbar sind, s. dengh- ,,wohin reichen"), wohl nach Zupitza Gutt. 97,

Fick III 4 208, Falk-Torp u. dynge zu aisl. dyngia „Haufen, Haus in der

Erde, wo die Frauen Handarbeiten verrichteten" = ahd. tunga „Dungung“,

as. dung, ahd. tung, mhd. tunc „unterirdisches Gemach, wo die Frauen

webten" (ursprgl. zum Schutz gegen die Kalte mit Diinger eingedeckte

Winterhauser), ags. dung „Gefangnis“ (nur dat. pare ding belegt), ahd.

tungen „bedriicken, diingen", ags. engl. dung „Diinger“, nhd. Dung, Diinger;

uber air. dingim, fordingim „unterdriicke“ (s. u. dengh- „wohin reichen"

und dheigh- „Lehm kneten".

Gegen Zupitzas und anderer (s, Liden Arm. St. 43) Anreihung von racpog

rapoog, damco (unterm Ansatz *dhet3g'ih-) siehe Liden aaO. Boisacq u.

danrco. — KZ. 37, 388 ff. weist Zupitza auf die Anlautwechsel dhengh- (din-

gim
,
tunc, dengti) : dengh- (ags. getengc, s. deny- „wohin reichen" und dcnk-

„beiGen“) : *tengh- (aisl. pimgr „schwer“, abg. t^zbkz „schwer“), doch braucht

die teilweise Gleichheit der hier begegnenden Bedeutungen nicht aus ursprgl.

gleichen Grundbedeutungen der versch. Wurzeln erklart zu werden.

1. dher-, dhera- in kons. Erweiterungen (zusammengefaBt bei Hirt Abl. 82

und bes. Reichelt KZ. 46, 321 f.) „truber, schmieriger, ranziger, stinken-

der Bodensatz einer Flussigkeit, auch allgemeiner von Schmutz, Wider-

lichkeit (Abneigung gegen Stinkendes) von quatschigem Wetter, von

triiben, schmutzigen Farbentonen usw.; verbal: Bodensatz und Schlamm

aufriihren. triiben". Ob ursprgl. eins mit dher- „Unrat, cacare“?

1. dhereyh- (vgl. bes. Bezz. BB. 4,320f.):

Gr. dgdoaai. att. flodrrco (Pf. hom. xhgyya intr.) ,.verwirren, beunruhigen"

(ursprgl. wohl vom Aufriihren des Schlammbodens in einem Gewasser)

;

raoayy „Yerwirrung", ragdoaco, att. -ttcd „verwirre“; rgayvg, jon. rgy/og

,.rauh, uneben" (wohl ursprgl. von Schmutzkrusten; nicht nach Pedersen

IvZ. 39, 344 zu arm. erag ..schnell". -ga- hier aus sog. f, d. i. *dherdghu-s);

rdo'/Jj ' raon^ic und draoyov' ayeiuaoTOv Hes. (\ okalstufe wie onaoyr} : lit.
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sprogti). [Air. *drag- oder *drag „roughness, rudeness-'
1 im gen. mordraige

(Stokes BB. 25, 255) existiert dagegen nicht (Pokorny brieflich)]. In

der Bed. „Bodensatz, Hefe“ anord. dregg f., PI. dreggiar „Hefe“ (daraus

engl. dregs), alit. drages PI., apr. draqios PI. „Hefe“, lett. (Endzelin KZ.

44, 65) drudzi „Oberbleibsel von gekochtem Fett", slav. *droska aus *dhri>gh-

ska in mbulg. drostija PI. n. „Hefe“, klr. drisci ds., sonst assimiliert zu

*troska (sloven, troska „Bodensatz, Hefe") und meist *drozga (aksl. *droz-

dhjq PI. f. „tgvyia, Hefe" usw. ; s. Berneker 228), alb. dra, geg. dra-ni

„Bodensatz des Ols, von ausgelassener Butter; Weinstein" (G. Meyer Alb.

Wb. 72, Jokl IF. 36, 101; Gdf. *drae aus *draga
,
*dhrdgli(i)

;
mit st-For-

mans ahd.
(
*trast

,

PI.:) trestir „was von ausgepreBten Friichten iibrig-

bleibt, Bodensatz, Trestern", ags. dcerst{e) ,.Bodensatz, Hefe" (germ. *dray-

sta-; Fick KZ. 21, 4, Kluge s. v., Sverdrup IF. 35, 154), dros ds., mit

su-Formans ags. drosne f., drosna m. „Hefe, Schmutz", ahd. druosana. trao-

sana „Hefe, Bodensatz" (z. B. Fick III 4 211, Sverdrup IF. 35, 156).

Letztere germ. Formen nicht nach Wood KZ. 45, 62 zu anord. drasenn

„trage, faul" und — doch s. Berneker 223 — zum noch unklaren aksl.

drqseh „traurig“, russ. drjdchly

j

„hinfallig, altersschwach, gebrechlich".

Hierher, oder allenfalls zur Wzf. auf -
g ,

z. B. Trautmann Apr. 320, Ber-

neker 212f., lit. dergia (dergti) „es ist schlechtes Wetter", dargana, darya

„quatschiges, schlechtes Wetter" ;Stofiton, vgl. die gr. Wzformen und nach

Hirt Yok. 117 (vgl. schon Bezz. BB. 4, 320), lit. dregnas, dregnus „feueht";

dazu aruss. pa-duroga wohl „Unwetter", sloven, sg-draga
,

-drag
,

-digu,

„kleinkorniger Hagel; gefrorene Schneekliimpchen, Graupeln", Berneker

aaO.), lit. dargiis „garstig, schmutzig"; alit. dergesis „unfliitiger Mensch",

alit. dergeti „hassen", lett. dehheiics „zanken, streiten“ (Miihlenbach-End-

zelin I 456 m. Lit), apr. derge „sie hassen"; lit. d'trgstn
,

d'irgti „in Unord-

nung geraten" (vgl. xagdooco), sud'ugti „zornig werden", d'irgtnti
,
d\rgyti „in

Unordnung bringen", apdirgti „hassen, feind sein, gram werden" (der An-

klang von schott. -gill, dreigeas „grimmiges Gesicht", mir. dric jjzornig" an die

bait. Worte fur „zornig, hassen", Zupitza KZ. 36, 241, ist w ohl nur zufallig).

Mit ausl. g: mhd. taken „besudeln“, ahd. turchanjan
,

lercliinen „(ver-

dunkeln) verbergen, verstecken" (aber as. derni „verborgen“ usw. s. u. dht r-

„halten"), mnd. dork „Platz. wo sich der Schmutz sammelt, bes. der unterste

Teil des Schiffes, wo sich das Wasser sammelt", ags. deorc „dunkelfarbig",

engl. dark; mir. derg „rot" (aber lat. furmis „tiefschwarz, finster" kaum als

*dhorg-uo- hierher. sondern *dhu$-iios
,

s. *dheues- „stieben“). — Anders

iiber die Worte auf -g und die folgenden auf -k Liden Stud. 681.

Eine Anlautdoublette zu ags. deorc, deorcung „Dammerung“ suclit Zu-

pitza KZ. 37, 389 in peorcnng „Dammerung“; wohl mit p nach peostie

„dunkel“, gepuxod „dunkel“.

Mit ausl. k vermutlich (nach Bezzenberger BB. 4, 321), lit. derkti „gar-

stig niachen, mit Unrat besudeln", durkyti „schmahen, schimpfen, ent-

stellen", durkiis „garstig“, darkesis „unreinlicher halilicher Mensch", apr.

erderkts „vergiftet“, lett. darks, darci {*dark is) „Schecke“ Miihlenbach-End-

zelin I 448 (s. die Sippe bei Leskien Abl. 361; oder zu mhd. zurch „Kot"
ziirchen „eacare"? Zupitza Gutt. 170 unter Betonung des Intonations-

unterschiedes von derkti gegeniiber dergesis usw.).
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Lat. fraces „Olhefe“, fracere „ranzig, stinkend sein“ (Froehde KZ. 13,

455, Reichelt aaO.), doch stiinde zur Sippe von an. dreggiar usw. hochstens

im Verhaltnis der Wzvariation, da letztere eben -gh- hat, vgl. Osthoff MU.
5, 103 ff., und ist trotz Persaon Beitr. 929 und Reichelt bei ir. mraich

„Malz“ usw. zu belassen.

Vgl. Pick KZ. 21,4, Bezzenberger BB. 4, 320, Zupitza Gutt. 31, 1 60 f.,

Bechtel Lexil. 308 f.

2. dh
(
e)rabh-

:

Mir. drab „Treber, Hefe“, drabar-sluag „gemeines Yolk, faex populi“ (Fick

II 4
155); aisl. draf, engl. draff„Berme, Hefe“, mnd. draf, ahd. trebir PI. „Tre-

ber“, anord. drafli m. „frischer Kase“ (? s. u.), norw. drevja „weiche Masse,

gemaischtes Malz“; geminiert nl. drabbe „Berme, Bodensatz“, ndd. drabbe

Schlamm“ (Falk-Torp u. drav)
; schwed. drov n. „Bodensatz“, ags. drof, ahd.

truobi „triibe“, got. drobjan, ahd. truoben „triiben, verwirren“, ags. drefan „auf-

riihren, triiben“ (dasselbe Bed.-Verh. wie zwischen gr. ragdooco und anord.

dreggiar. Auf „verwirren : betaubende Pflanze" bezieht Falk-Torp 153 sehr

problematisch nhd. Trcspe
,

mdartl. treff, mhd. irefs und tresp
,

ndl. drop,

dreps, dravik, norw . draphavre, die allerdings trotz Fick II 4 156 nicht zu

ir. driss „vepres“). Vielleicht russ. mdartl. drobz, drobd, drobina „Boden-
satz, Bierhefe, Schlempe, Treber“ (wenn nicht eher aus dem Dt., bzw.

Ndd. entlehnt, Berneker 224; fiir Entlehnung spricht das gibed, dreba. da

als urverwandtes Wort nicht mit dem Ablaut der Wz. im Einklang). Eine

nasalierte Form mit bait, u als Tiefstufenvokal einer zweisilbigen Basis

(mitbedingt durch den Nasal »i ?) scheint lit. *drumb- in lit. drumstas (kann

fiir *drumpstas stehn) „Bodensatz“, drumstus „triibe“, drumsciu
,
drumsti

„triiben“ (Schleifton durch die schwere Gruppe mpst bedingt? Ob hierher

auch lett. drumsala „Abfall“? doch s. auch dhreu „zerbrechen", Nr. 3. —
Gegen Verhindung von bait. *drum- mit slav. drqseh „traurig“, Fick KZ.
21,4, wozu Berneker 223, spricht bes. die Bed. von russ. drjachlyj „hinfallig,

altersschwach" gegen Verbindung mit drimbu, dribti „dickflussig herab-

tropfen“, Fick III 4 203, ebenfalls die Bed.).

Vgl. zu dieser Sippe und der damit bisher wohl unberechtigt vermeng-
ten von dhrebh- „gerinnen, gerinnen machen, ballen, dickfliissig“ (gr. zgetpco

usw.) Fick BB. 12, 162, Wb. I 4 465, III 4 202. Uhlenbeck PBrB. 16,563,

Thumb KZ. 36, 1 82 f
. ,

Falk-Torp u. drav (Lit.), Hirt Abl. 82, Reichelt

KZ. 46, 321 f. Fiir anord. drafli ist wegen des gibed, gr. roorpaUg ,,ge-

ronnene Milch, frischer Kase“ Zugehorigkeit zu letzterer Sippe zwar ver-

fiihrerisch, doch ware drafli der einzige germ. Reflex dieser andern Wz.
und ist die formale Ahnlichkeit (urn. *drafelan-') doch nur sehr vage; es

kann auf einem Verbum *drabaldn „durch Hefe oder Trebern zum Ge-
rinnen bringen“ beruhen. — Ob zu dt. triibe auch av. driwi- „Flecken,

Muttermal“? (ware dhrdbhi--, Charpentier KZ. 40, 460 f., der besondere enge

Verwandtschaft mit anord. blbp-drefjar „Bluttropfen“ annimmt, das aber

zu draf „Abfall“, Wz. dhrebh- „zerbrechen“ gehort).

2. dher-
(dhere -) „halten, festhalten, stiitzen“.

Ai. dhar- „halten, tragen, stutzen, erhalten, aufrecht halten“, vratam
„ein Gesetz beobachten“ (Praes. meist dhardyati ; Pf. dadhdra

,
dadhre;
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dhrta-; dhdrtum) Pass. „zuriickgehalten werden, fest sein, sich ruhig ver-

halten", av. dar- „halten, festhalten, zuriickhalten
;
woran festhalten, es be-

obachten (ein Gesetz); fest im Gedachtnis balten; mit den Sinnen auffassen,

vernehmen; sich aufhalten, weilen" (ddrayeiti usw., s. Bartholomae Airan.

Wb. 690, Ptc. dardta-), ap. ddrayamiy „halte“, np. Inf. dastan, osset. Inf.

damn
,
daryn

;

Ai. dharana- ,,tragend, erhaltend", dharuna- „haltend, stiitzend; n. Grund-

lage, Stiitze" (nicht besser mit gr. deXvfivov „Grundlage“ usw. zu ver-

binden, Lit. bei Boisacq 337), dharana- „haltend; n. das Halten, Zuriick-

halten" = av. darana- n. „Hittel zum Zuriickhalten", ai. dhartdr- und dhd-

ritar- m. „Halter“, dharitri „Tragerin", dhartrd- n. „Halt, Stiitze" = av.

darsdra- n. „das Festhalten, Begreifen", ai. dhdrma- m. „Satzung, Sitte,

Recht, Gesetz", dharman- m. „Halter", dharman- n. „Halt, Stiitze, Gesetz,

Brauch", dharlmani Loc. „nach der Satzung, nach Brauch", dhdraka-

„haltend; m. Behalter", dhrti- f. „das Festhalten, Entschlossenheit" (nicht

= got. dulps
,

s. *dhal „bliihen", dr-dh-a- „festhaltend“, sa-dhrl (oder sadhrlm
,

s. Brugmann IF. 38, 136) Adv. „auf ein Ziel hinhaltend, einem Ziele zu“,

sadhry-ahc- „nach einem Ziele hin gerichtet, vereint, zusammen"
;
didhlrsa

„die Absicht zu stiitzen", av. didarssata „er schickt sich an" (z. B. Guntert

IF. 30, 83 f.).

Unsicher ai. dhira- „fest“ (mind, aus *dharya-l s. Uhlenbeck Ai. Wb.
137, Vf. LEWb. 2 u. firmus) ; fernzuhalten dhur f., selten m. „der Teil des

Joches, der auf die Schulter des Zugtieres gelegt wird“. Ai. dhruvd-

„fest“ zu *dereu(o)~ „Baum“, aber mit dh- statt d- nach dhar- „halten“.

Arm. vielleicht dadar (redupl.) „Aufenthalt, Ruhe" („*Einhalten“, vgl.

die av. Bed. „weilen, sich ruhig verhalten"), dadarem „nehme ab (vom
Wind)", vgl. u. ags. darian „Iatere“, ndl. hedaren „ruhig werden (vom Wind,
Wetter)" (Fick III 4 202).

Nicht iiberzeugend erwog Pedersen KZ. 39, 355 Verwandtschaft von

arm. erdnum „schwore“ unter einer Wzf. *dhr-u-.

Gr. mit der Bed. „sich aufstiitzen, aufstemmen" dgdvog m. „Bank,

Schemel", hom. (jon.) dgrjvvg, -vog „Schemel, Ruderbank", jon. dgrjvv£,

boot. dgavvi, -vxog „Stuhl" (setzen ein urgr. *i)odvo- voraus, das, da eine

Wzf. auf -Cl- aufierhalb des Gr. nicht begegnet, -go- aus -f-, d. i. -
era-

enthalten wird, vgl. die lange Tiefstufe von ai. sthii-na „Pfosten, Saule"),

jon. Inf. Aor. dgyoaodai „sich setzen" (idg. *dhre-l eher urgr. dod-)
; auf

Grand der them. Wzf. *dhere- dgovog m. „Sessel“; kypr. lak. dogva£' vno-

jiodiov lies.; mit der Bed. „durch die Sinne festhalten, beobachten" und
„ein Herkommen, einen religiosen Gebrauch festhalten", a-degeg • avoyxov,

avoaiov Hes., evdgeiv • <pvXaaaeiv Hes. (von der them. Wzf. *dhere-; dagegen
von *dhere-, dherd-:) dgrjoxco ' vow lies, (jon.), dgaoxeiv (a)’ avajuijuvrjoxetv

Hes., jon. dgrjoxiyrj, koine dgyoxeia „Gottesdienst", dgyaxog .,religios,

fromm", dgyoxevco „beobachte gottesdienstliche Gebrauche".

Eine |?-Erw. ist vielleicht degdbicov, -oviog (ursprgl. -ovog) „Gefahrte,

Diener" (,,*sich an jemanden haltend"?) dsganaiva „Magd", degdnvrj „Magd;
Wohnung" (vgl. o. die Bed. „weilen“), dsgay, -nog „Gefahrte, Diener",

dt-ganevro „bin Diener, verehre, pflege", deganeia „Pflege“ (s. Boisacq s. v.

;

Wackernagel KZ. 33, 41 erwagt zwar auch fur jon. dgyoxco Entstehung
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aus *&QdnoHco). — 1st d&geco „sehe scharf an" bis auf die Tiefstufe n

der Praep. *en (oder a- = *sm-1)
mit ev&geiv nachst zu vergleichen? (Lit.

bei Boisacq s. v., lit. dyreti „gaffen“ s. u. del- „glanzen“). Wahrschein-

lich hierher adooog „konzentriert, zusammengedrangt, versammelt" (vgl.

zur Bed. ai. sadhryanc-; Lit. bei Boisacq s. v., dazu Brugmann IF. 38,

135 f., der als Gdf. *a-dgo-iog „zusammenhaltend gehend" erwagt.) — Zu-

gehorigkeit von edelgco <P 346 als „erspahen“ (: d-dgeco; Bechtel Lex. 107;

i- wie in e-dekm) ist nicht glaublich (s. zur Bed. Debrunner IF. 21, 203).

— Mit ai. dharaka- „Behalter“ wird vielleickt ricbtig f)d>oa^, -axog „Brust-

harnisch; Rumpf; vagina" vergliehen (Fick I 4 75; Zw. bei Boisacq s. v.).

Lat. fre-tus „worauf gestiitzt, vertrauend", umbr. [rite „fretu, fiducia",

lat. frenum „GebiB, Zaum" und „Ziigel“, wenn ursprgl. „Halter“ (s. Vf.

LEWb. 2
s. v., Persson Beitr. 641 ; stiinde zu gr. dgavog wie pie-mis zu

ai. pur-nd-; oder als *frend-(s)nom zu frendo „knirsche mit den Zahnen"?);

mit einer Bed. ,,festhaltend, fest : fast" vielleicht fere „beinahe“, ferine

(*ferimed, Sup.) „ganz annaherungsweise, beinahe", s. Vf. LEWb. 2
s. v.;

Persson Beitr. 49 f. vergleicht fere nicht wahrscheinlicher als *bhered mit

ahd. bora- (aus *bhered) bor- „sehr“, z. B. bora-lang ,,sehr lang“, as. bar-

in barwirdig „sehr wiirdig" (zu ahd. burian „erigere“, bor „fastigium“,

nhd. empor
;

„sehr“ erst germ. Entw. aus „hoch“, wahrend im Lat. ein

Adj. dieser Bed. isoliert stiinde).

Aus dem Kelt, stellte Uhlenbeck Ai. Wb. 133 (vgl. Fick II 4 148) hier-

her ir. dire „Bufie“, dir „gebiihrend“, cymr. dir „certus, necessarius", dtrwy

f. „mulcta", die aber nach Pedersen KG. II 596 f. zu di-re-n- „bezahlen",

re-ii- „verkaufen" gehoren.

Ags. durian „latere“ („*sich zusammen-, zuriickhalten" oder „zuhalten,

dafi manetwas nicht sieht"), ndl. bedaren „ruhig werden (vom Wind, Wetter)",

vgl. ob. arm. dadar, dadarem
;
dazu (nicht besser zu germ, derk- „dunkel",

Liden St. 69: Fick III 4 202 zw.) as. demi „verborgen“, ags. dierne „ver-

borgen, heimlich", ahd. tcuni „Iatens“, tarnen „zudecken, verbergen", nhd.

Tarnkappe-, mhd. nndeere „unpassend“? (s. Fick II 4 148).

Lit. deriii, dereti „dingen (*festmachen); taugen, wozu dienen", dord „Ein-

tracht" („*Zusammenhalten"), sdndora „Eintracht“, damn
,

-yti „machen“
(vgl. dt. „machen“ = fiigen") usw. (die Sippe bei Leskien Abl. 361; Ber-

neker 2 1 3 stellt sie kaum besser zu ai. a-driyate „beriicksichtigt, beachtet,

behandelt riicksichtsvoll", a-drta- „rucksicht8voll, bedacht auf
;

geachtet,

geehrt", womit er auch als Bildung mit Formans -go- aksl. draga „teuer,

kostbar" verbinden mochte).

Vgl. im allgem. Curtius 5 257, Fick 1 4 74; zu den Basenansatzen Hirt

81 (dhere-) Persson Beitr. 641, 668, 672 (
dher-, dhere -

,
dhere-).

Gutturalerweiterungen:
dlieregh- „halten, festhalten; fest", aksl. drzzq, drbzati „halten, inne-

haben" (usw., s. Berneker 258; russ. droga „Wagenbaum, Verbindungs-

stange der Vorder- und Hinterachse des Wagens", Dem. drozki PI. „leichter,

kurzerWagen" hierher? Oderzunorw. drag ,,Zugseil“, anord. draga „ziehen“,

Wz. dheragh- „ziehen"? s. Berneker 226; fur ersteres spricht einigermaBen

drqgz, s. u.); av. drazaite, Inf. drajawhe „halten, an sich halten, fiihren",



dher- 859

upadarznvainti „sie halten durch = setzen durch, bringen fertig", wozu
nach J. Schmidt KZ. 25, 1 1 5 f. ai. -dhrk (nur Nom.) in Zs. „tragend“;

diese Form zeugt fur Anlaut dh- der ar. und daher wohl auch slav. Sippe

und gegen Zuteilung (Berneker aaO.) zu *dergh- „fassen“.

Als nasalierte Formen dazu av. dranjaiti „festigt, kraftigt, bestarkt", CL-dran-

jayeiti „setzt fest", Desiderativ didrayzaite „sucht fiir sich zu sichern"; Ptc.

draxta-
;
mir. drinqid „er ersteigt", dreimm ,,Erklimmen“ („*sich festhaltend

klettern"; kymr. dringo „steigen, klettern"; Brugmann I 2 375, Fick II 4 156)

auch av. dranjayeiti
,

dadrdjois
,

Ptc. draxta- „auswendig lernen", memo-
rierend Gebete murmeln" (vgl. ksl. tvnditi „festmachen" : russ. tverdih „aus-

wendig lernen"; Bartholomae IF. 19, Beih. S. 175); anord. drangr „Stein-

saule", drengr „dicker Stock, Saule" (und iibertr. „junger Hann", siehe

Johansson KZ. 36, 374), aksl. draga „Stange, Schlagbaum" (Falk-Torp u.

dreng
,
Berneker aaO.).

Hierher oder zur Wzform dheregh- vermutlich auch lat. fortis „stark,

tiichtig, tapfer“, alat. forctus und horctus „bonus“, forties „honi et qui nun-
quam defecerant a populo Romano", osk. fortis „fortius, potius" (s. Yf.

LEWb.2
s. v. ; fiir die abweichende Verb, mit ai. brmhati „kraftigt“ usw.— s. u. bhergh „hoch“ — hat auch Persson Beitr. 51 f. keine durchschlagenden

Beweisgriinde beigebracht), sowie firmus „fest“ (als *dhergh-mos, s. Yerf.

LEWb. 2
s. v.l.

Got. usw. dragan braucht die Bed. „tragen“ (gegeniiber anord. draga .

ags. dragan „ziehen“) nicht erst durch Yermischung mit einem Worte unsrer
Sippe bekommen zu haben, sondern ist von *dheragJi- „ziehen“ aus ver*

standlich, vgl. dt. schleppen im Sinn von „mit Anstrengung tragen' . — Ver-
fehlt bestimmen Meillet Notes d’et. gr. (1896) Iff., Siitterlin IF. 29, 124
den ausl. Gutt. als g"h wegen gr. tgrcpw (z. B. xgeqpoj y.vvag sei „ich halte

Hunde"), da dies q> = idg. bh hat (s. u. dereyh-).

dheregh- „festhalten, fest" : ai. drhyati, drmhati „macht fest", Ptc.

drdha- „fest", drahyat ,,tiichtig", av. darazayeiti „bindet fest, fesselt", mit
hqm- „befestigt“, Desid. didarazaiti, daroza- m. „das Befestigen, Binden,
Fassen, Greifen", daraz- f. ,,Bande, Fessel", darasra- „fest“ (aber npers.
darz .,Naht“ und abnliche iran. Worter fiir „Faden nahen" werden von
Liden Arm. St. 103 auf eine versch. WT

z. *dherdqh- „dreben, flechten" zu-
riickgefuhrt)

;
mir. dringid „ersteigt“, dreimm „Erklimmen", wohl als ,,sich

festhaltend klettern" = ai. drmhati (Brugmann BSGW. 1897, 21, Grdr. I 2 375);
wahrscheinlich lit. dirzas „Riemen", dirzmas „stark", apr. dlrstlan ,,kraftig,

stattlich", dir ‘-tii, dirzti „ziih, hart werden" wegen der andern halt. Worter
kaum besser zu norw. treg, Wz. *dhregh- .,unwillig: ziihe", Fick III 4 169.

Lit. dafzas „Garten“, left, da rz „Garten, Hof, Einfriedigung ‘, scheint
nach Ilirt IF. 21, 172 aus *zardas (vgl. lit. zardis „Ro6garten“, sdrdas
„Hiirde“) umgestellt zu sein. Anders Miihlenbach-Endzelin I 448 f. — tJber
hierher gehoriges aksl. d/srz „kiihn“ s. dhers- „wagen“.
Auch diese Gruppe hat i gegen Petr BB. 21, 212, Brugmann aaO.) nicht

idg. d- (: russ. dergah, nhd. zergen, Gdbed. .,zerren", s. *d-r~, der-gh-
„schinden usw.“), sondern dh- (Curtius 5 257, J. Schmidt KZ. 25, 115,
W. Meyer KZ. 28, 173, Berneker 258 f

.,
Persson Beitr. 51, der ai. -dhrk

,

s. o., nach Wackernagel enger hierher stellt); denn auch bei Zuteilung
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von -clhrk
, fortis, firmus zur Wzf. dheregh-, nicht dheregh- besteht kein

AnlaB, diese beiden in der Bed. sicb deckenden Wzformen von einander

loszureiSen und eine von ihnen zu dera vielmehr
, ;
zerren, reiBen" bedeu-

tenden der-, der-gh- in Beziehung zu setzen. Ygl. auch die Wzf.:

dhereugh-: awnord. driugr „ausbaltend, stark, voll", driugum „sehr“,

ascbw. drijgher „ansebnlich, stark, groB", nordfries. dreegh ,.fest, ausdauernd"

(dazu als „fest“ wohi auch ags. dryge „trocken", dreahnian „austrocknen,

seihen" — mit h statt gt —
,
anord. draugr „verdorrter Baumstamm", ahd.

trocken
, ;
trocken". Fick III 4 213, Falk-Torp u. drcene-, nicht nach Peder-

sen KG. I 36 zu ir. droch, cymr. drwg „schlecht“), apr. drUktai Adv. „fest",

podruktinai „ich beatatige", lit. zem. druktas, driuktas „dick, umfangreich,

stark" (Fortunatov BB. 3, 55, J. Schmidt KZ. 25, 115, Wood Mod. Phil.

5, 271, Osthoff Par. I 116, Yf. LEWb. 2 u. fortis
,
Trautmann Apr. 323 f. ;

lit. driitas „fest“ ist anderer Herkunft, s. *dereu(o)- „Baum“). Hierher als

„aushalten“ und „zusammenhalten — sich scharen" got. driugan „Kriegs-

dienste tun" (ags. dreogan „aushalten, ausfuhren"), ags. gedreag „Schar“,

ahd. truht- „Trupp, Schar", as. druht-, ags. dryht, anord. drott „Gefolge“,

got. draiihti-icitop „(*Kriegsgesetz =) Kriegsdienst", gadrauhts „Krieger“,

anord. drottinn „Fiirst, Herr", ags. dryhten
,
ahd. truhtln „Herr“, ahd. trust

(*druhsti-) „Kriegerschar“, lit. draugas „Reisegefahrte“, aksl. drug* „Ge-
fahrte, anderer usw.", dru'zina „ovaTQaucbtai“, nasaliert air. drong „Schar“
= abret. drogn „coetus“, gall, drungos „Trupp“. S. Fick II 4

157, III 4 213,

Falk-Torp u. drost
,

drol, drpi m. Lit., Berneker 230, Boisacq u. dogypog.

Yon den obigen Gutturalerweiterungen von dher- „halten“ ist zu scheiden

*dheragh- „ziehen, schleifen"; wenigstens ist dafiir eine Urbed. „festhaltend

nachschleppen" nicht mehr erkennbar.

3. dher-, dhereu-, dhren- Schallwz. „murren, brummen, drohnen".

Ags. dora m. „Hummel“ (*duran-), engl. dorr „Art Kafer", redupl. lett.

dunduris „groBe Bremse, Wespe", denderis (?) „weinender Knabe" (Miihlen-

bach-Endzelin 1 455). Gr. -Ooovfjog „wirrer Larin", doovfiioo „larme, verwirre",

Tovdogv^m „murre, murmle" (-/?- und -f- sucht Prellwitz 2 185 unter -g'i- zu
vermitteln, das freilich nach -v- als -y- zu erwarten ware; zu duovfog vgl.

jedenfalls xova-fiog), xovdovg’ rpcovg Hes.; dgvXog m. „Gemurmel, Larm", dov-
Mco

,
murmle, schwatze"; dgeo/uai (*-/-) „schreie laut", xeqOqe'igl „leeres Ge-

schwatz, Spitzfindigkeit", TEQ&Qevojuai „mache leeres Geschwatz" (s. Prell-

witz 2 und Boisacq s. v.), dgoog, doovg „lautes Rufen", dgoeco „schreie, lasse

laut werden"; as. drom, ags. dream m. „frohes Larmen, Jubel" (anders

Kluge KZ. 26, 70: als ’„*Schar", *drauyma-, zu got. drauhts).

Auch fur kelt. und balt.-slav. Worte, die unter der- „murren“ genannt
sind, kommt idg. Anlaut dh- in Frage.

Ai. dhraixati „tone“ (Dhatup.); gr. dogvog m. „Totenklage, Klagelied",

dgyveco „wehklage“, dgoovag • xrjqpfjv (Drohne) Hes., xsv&ogvr] „HorniB",

av-dgyv

g

„Waldbiene“ (s. dazu und zu xevdgydcov Boisacq 351; anders

Ehrlich Unt. 143); as. dreno
,
ahd. treno „Drohne“, dehnstufig as. dran ds.

(woraus ags. dran wohl entlehntf?]
v
), s. Falk-Torp u. drone ;

Wiedemann BB.
28, 57 Gdf. *drai-na- kann sich auf keine i-Erw. unserer Wz. in andern

*) Nach Sievers beruht der Wechsel von ajo vor Nasal auf verschiedeuer Intonation.
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1

Sprachen stiitzen), schwachstufig got. drunjus „Schall", norw. dryn n. „leises

Brullen", drynja „leise briillen", nd. dronen „Larm machen, langsam und
eintonig reden“ (daraus nhd. drohnen).

Eine Anlautdoublette sucht Zupitza KZ. 37, 388 in lit. tranas, aksl. trqfo

„crabro“.

s-Erw. in mir. dresacht „knarrendes oder quietschendes Gerausch", gall.-

lat. drenso, -are „schreien (vom Schwan)“, nd. drunsan „leise briillen'
1

,
ndl.

drenseln „winseln“, hess. drensen „achzen“.

Eine Gutt.-Erw. auchen Fick 1 4
76, Stracban IA. 2, 124, Fick II 4 156

in air. drecht „Lied, Geschichte"
(
*dhrenktCL) und av. dnmjayeiti (doch s.

iiber letzteres u. *dher-, dheregh- „halten").

Vgl. Curtius 5 257, Persson Wzerw. 73, 196, Fick I 4
76, 476, II 4 147, 156,

III 4 211, 212f., Falk-Torp u. drone, drele, drain, drfin
,
drflnnert, drunte (zu

letzterem auch Zupitza KZ. 36, 57).

4. (dher-:) dhor-:dh er- „springen, bespringen".

Gr. (jon.) dogog, dogr'i „mannlicher Same", •&ogtoxea&ai „Samen in sich

aufnehmen", dicht. dgmoxco, att. dgcpoxm, fut. dogov/uat, Aor. e&ogov „be-

springen, springen", dgmagog „Anhohe“ (&ga>- aus *dlitrd-, das wegen des

o der iibrigen Formen zu *dh0ra-, dh0ro-, figm- entwickelt ist); von einer

Basis dhereu- Dogvvgi, dogvvofxai „bespringen“, deren o vielleicht z. T.

nach den verwandten Formen, oder nur durch das folgende v (J. Schmidt

KZ. 32, 381) aus a umgefarbt ist, vgl. §agvevsi • oysvei. orceiget. cpvTEvei Hes.,

Ddgvvadai' oyevav Hes.; ftovgog „anstiirmend, stiirmisch, ungeBtum" woiil aus

*§ogfog (Bechtel Lexil. 167; eine weniger wahrscheinliche Deutung s. u.

dheu-, dheuer- „stieben“). Mir. dar- „bespringen“. Impf. no-daired, Praet.

rodart
,
Inf. dair, gen. dara (Fick II 4 142).

Nicht iiberzeugend stellt Fick IH 4 202 hierher die redupl. Formen norw.

mdartl. da-dr-a
(*da-dron),

didra, darrCl
(
*dardr-dn1) „zittern“, engl. didder

,

(neben dadder, dodder
),

nhd. mdartl. tattern
,

dattern (schallmalende Bil-

dungen, vom Aufeinanderklappern der Zahne oder Lippen, wobl unterstutzt

durch anord. titra usw. „zittern“). — Kaum hierher ai. dhara „Strom, Strahl,

Tropfen, Same" (s. u. dheu- „laufen“). — Uber dgcoooei • cpoflEtrcu (als *9gmo-
xim gedeutet, s. Brugmann-Thumb GrGr. 4 350) s. u. gret- „schiitteln".

5. dher-, dh(e)rei-d- „Unrat, cacare" (ob verwandt mit dher- „truber

Bodensatz"?).

Lat. form PI. „Durchfall“ (bei Varro von Schweinen"), forio
,
-Ire „cacare £<

forica „Abtritt“ (zu letzterem s. aber auch unter *dhuer- „Tiir“), Wood a 1

353; lit.der-k-iu „besudle mit Unflat, leere den After" (ebda.); dagdaiver

yolvvei Hes., nach Fick KZ. 44, 339 makedonisch, entweder aus 19ag--&-

mit gebrochener Red., oder aus &ag-d- mit demselben formantischen -d-

wie die -i-Erw. dhr-ei-d-.

Anord. drita
(
dreit

),
ags. dritan

,
mndl. ndd. drlten, ndrhein. driven „ca-

care", o-stufig anord. dreita „facere eacare", schwundstufig mengl. nengl. dirt

(aus drit), ndl. dreet, flam, drits, trets „Dreck, Kot, Schmutz", westfal. driat

„SchiB“; russ. mdartl. dristdtb „Durchfall haben“, bulg. drlskam, drish

„habe Durchfall", serb. drlskati, drlckati, ceeh. dristati ds. (Matzenauer
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Listy fil. 7, 161, Solmsen KZ. 37, 578 f.; 38, 142; slav. *drisk-, *drist- aus-

*dhreid-sk-, -(s)t~, Berneker 224).

Uber das ganz dubiose lat. fritillum „stillicidium stercoris in sterquili-

nium“ s. Yf. LEWb. 2
s. v. — Nicht als eine Anlautdoublette mit t- zu

werten (Solmsen aaO., Berneker zw.j sind lit. tnedziu, trxesti „DurchfalI

haben“, tilde, traida „Durchfall“ usw. und (Zupitza KZ. 36, 66) cymr. trwyddo

„bohren“ (vgl. etwa dt. Leibschneiden und s. u. ter- „reiben“). Nicht wahr-
scheinlich yerbindet Zupitza aaO. lat. foria unter Annahme desselben Be-

deutungsverhiiltnisses mit (perjforare „(durch)bohren“; uber die vonFroehde
BB. 21, 327 mit foria verglichene Sippe von anord. gor „Mist“ s. unter

g'iher- „hei6“; uber lett. d'irsi „cacare“ (Miihlenbach-Endzelin I 470) s. u,.

*der- „scliinden“.

dkeragli- „ziehen, am Boden schleifen", gleichbed. mit tragh- (s. d.).

Anord. draga
, ags. dragan

,
engl. draw „ziehen“, anord. drag n. „Unter-

lage eines gezogenen Gegenstandes“, norw. dray „Luftzug, Wellenschlag,

Wasserlauf, ZugseiP, mdartl. drog f.
(
*drago

)

„kurzer Schlitten, Weg(spur)
eines Tieres, Talchen", droglor „Streifen, Flecken“, droglut „gestreift“„

anord. dregill „Band“, drog „Streifen“, aschwed. drffgh „Schlitten“, ags..

drcege f. ..Schleppnetz“, mnd. dragge
,
nnd. auch dregge „Bootsanker“, engL

dredge ds.; ablautend norw. dory (*durgd) „Angelschnur, die man hinter

dem Boot herzieht' (Fick III* 2 1 0 f.) ;
mit der Bed. „tragen“ (aus „schlep-

pen“, s. Berneker 212; braucht also nicht zu dher-, dhereyh- „halten“ ge-

stellt zu werden), got. dragan
,

ahd. tragan „tragen“ (andere Deutungen
verzeichnet Falk-Torp u. druge).

Wold hierher (kaum zu dcryh- „zerren“, s. *der- „schinden“) gehiirt

serb.-ksl. draga „Tal‘, russ. doroga „Weg, Reise“, mdartl. „groBe Angel
zum Fangen von Heckten“, serb. draga „Tal“, poln. droga „Weg, StraBe,

Reise“, russ. dorozih „auskehlen, cech. draziti „einen Falz oder eine Furche
machen, aushohlen 1

' (Fick III* 210f., Berneker 212 zw., Persson Beitr. 492);

vielleicht auch cech. z-drahati se „sich weigern", poln. wz-dragac siq „sich

strauben, nicht daran wollen“ (als „hinziehen“; oder zu *dregh- „unwillig“?)

und aksl. pcdragz „Saum, Rand eines Kleides“ u. dgl. (anders u. *deryh-

„fassen ‘); etwas weniger wahrscheinlich russ. droga, „Wagenbaum“ (s. u.

dhcr-, dhereyh- „halten“).

Lat. tralio „ziehe“, traha „Schleife“, tragum „Schleppnetz“, tragula „ds.,

kleine Schleife“ konnen durch Spirantendissimilation
(
*drago zu *drago

,

Vf. IF. 19, 106, LEWb. 2
s. v.) auf dhragh- zuriickgehn, aber auch idg. t-

haben (: air. traiy „FuB“ usw., s. trSgh-).

dheregli- mit Formans -(e)s- und -no- in Namen beerentragender strau-

chiger Pflanzen, bes. auch von solchen Dornstrauchern, woraus z. T.

„Dorn“ (vgl. zur Bed. poln. tarn, russ. term „Prunus spinosa“ :
got.

paurnus „Dorn“).

Ai. drakia „Weintraube“ (? Ygl. auch oben S. 803!); (uber air. driss

„Dornstrauch“ s. oben S. 802 Z. 5).

Air. draiyen „Schlehdorn; wilder Birnbaum“, cymr. draen, nbret. drean

„Dornstrauch“ (kelt. *dragino-, -hid aus *dhregh-), lit. dngnes PL, lett. dri-
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•genes „schwarzes Bilsenkraut" (vgl. Miihienbach-Endzelin I 498); vielleicht

auch (anders Bemeker 184, wo Lit.) ahd. tirn-pauma „cornea silva", tyrn
,

dirnbamn „cornus“, nhd. mdartl. dirnlein, dirnleinbaum, dirle, dirliz
,
dierlein

,

dierle „Kornelkirsche“ (deren Entlehnung aus dem Slav, wegen der Yokal-

stellung schwer glaublich ist) und russ. deren
,
deren „Hartriegel, Kornel-

kirsche", skr. drijen
,
eech. drtn da., poln. (alt) d >zon „Berberitze“, kaschub.

dron „Dornen“, polab. d-en „Dorn“ (J. Schmidt Yok. II 75, Schrader bei

Hehn Kulturpfl. 8 409).

Germ.-sl. Gdf. kann *dherghno- sein (Berneker denkt an ein *dher-no-

„fir-mus“ oder — bei Entlehnung des dt. Wortes aua dem Slav. — an

*der-no- „woran man sich reifit") und stunde dem freilich in seiner Bed.

,,SchoGling, Zweig“, PI. „junges Gebiisch" erheblich andersgefarbten gr.

rgeyvog (Hes., anthol.), regyvog (Maximus), kypr. za zegyvija sehr nahe,

wenn auch nicht gleich, da zegyv- Umstellung aus rgeyv- sein wird (vgl.

kypr. jioqti, ’Azpogdiza
;
Medermann IF. 26, 46 f. will es wegen avargiyuv

auch „hervorsprieBen“ und wegen eovog : dovv/u zu zgeya „laufe“ stellen;

wieder anders Prellwitz KZ. 42, 386).

Ygl. Stokes KZ. 33, 78, Fick II 4 149, 155, Yendryes Msl. 13, 406 IF.,

Pedersen KG. I 97. Wenn das gr. Wort nicht verwandt und das germ, aus

dem Slav, entlehnt ist, bleibt fur den Wzanlaut und Auslaut die Wahl
zwischen Media und Media asp.

dhergh-, dhregh- „drehen, winden, wenden“ (auch „spinnen, nahen“).

Npers. darz, darza „Naht“, darzman, d irznan „Faden“, dnrzan „Nadel“,

pehl. darzlk „Schneider“;

arm. dar[*j]nam, Aor. darjay „sich wenden, sich drehen, sich kehren
;
zu-

riickkehren“, darn „bitter, herbe“ (vgl. olvog zgeneral u. dgl.), dnrj „Wendung,

Umkehr, Ruckkehr“, Kaus. darjuranem „verto, averto, converto, reddo";

alb. deed (St. *d ed-), Aor. droda „umdrehen, zusammendrehen, zwirnen,

spinnen", alb.-skutar. nnrize „Windel'‘
(
n-dred-ze

,
Jokl, s. u.).

Liden Arm. St. 101 ff. m. Lit. gegen andere Deutungen; alb. deed nicht

naeh Jokl SBAkWien 168, I 17f. aus *tre-d(h)- ass. und zu dt. drat.

dherbh- „derb, kraftig“ und „arbeiten“ (wohl = „derb und kraftig sich

betatigen“).

As. derbi „kraftig, frech, feindlich", afries. mnd. derve „derb, geradezu"

(daraus nhd. derb
,
verschieden von ahd. derb „ungesauert“ = anord. pjurfr),

anord. djarfr „mutig, kiihn“ (die altere Bed. noch in norw. mdartl. dirna

aus *dirfna „wieder zu Kraften kommen, zunehmen“; Fick III 4 202, Falk-

Torp u. djerv m. Lit., selber aber unter Anknupfung an *dhrebh- „gerinnen“,

zu dem sie in der Yokalstellung nicht stimmen; vgl. dagegen aber bes.
:)

arm. deibuk „rough, stiff, rude“ (Petersson KZ. 47, 283).

Ags. gedeorfan st. Y. „arbeiten; umkommen :
‘ (s. auch dt. rndaben unter

ster-, sterp- „starren“), gcd 'orf
,
deorf n. „Arbeit, Miihsal“, lit. d'nbii. d'trbfi

„arbeiten“, ddrbas „Arbeit“, dirbiis ,,arbeitsam“ (nicht zu *dera- ,,arbeiten‘
-

).

Anlautdoubletten sucht Siebs KZ. 37, 311 in anord. starf ,,liarte Arbeit",

Zupitza KZ. 37, 388 in mhd. vr.rderben, ibd. 391 in ai. dirpd- m. „Uber-

mut, Frechheit" (: anord. djarfr
,

as. dr.rbi); nicht uberzeugend.
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dhers- „wagen, kiihn sein" (auch mit -a- Stammbildung, s. Persson

Beitr. 830).

Ai. dhrs-no-ti
,
dhdrs-ati „ist dreist, mutig, wagt", dhrsd- (Gramm.), dhrs-

nii- „kiihn, tapfer, mutig, dreist, frech", dhrsta- „keck, frech", dhrsita-

,,kiihn, mutig", dadhrsi- „beherzt, kiihn", mit Objekt dharsayati „wagt sich

an, vergreift sich, bewaltigt", dharsana- n. „Angriff, MiBhandlung", dhar-

saJ;a- „angreifend, iiber etwas kerfallend"; av. darsam Adv. „heftig, sehr",

dcirsi darkya- „kiihn, stark" (vom Wind), darsita- „kiihn", apers. adarsnaus

„er wagte", dadarsi- Els'. Gr. lesb. fiegoos n. „Mut, Kiihnheit" (hom. Qso-

a’mjq ^Freckling"), mit aus dem Adj. verschleppter Tiefstufe jon. altatt.

dagoo; (natt -ddggos) ds., att. dgdoog n. „Mut, Kiihnheit; Yerwegenheit,

Frechheit", dagoeco, daggtco „bin mutig", dugaa/Jog. dagnal/og „kiihn“,

dagavg (rhod. Qagovfjiog, ther. Ohagv/iaqhog), dgaavg ,,
kiihn, mutig; ver-

wegen, frech" (= ai. dlirkii-), lesb. Adv. dgoaecoq, dugavvo; „mutig, getrost,

vertrauend" (*t)agoo-ovvog). Got. gadars, Inf. gadaursan
,

Ptc. gadaursts

(= ai. dhrsta-) „ieh wage", as. gidurran, ags. dear, durran, ahd. (
gi)tar

,

(gi)turran „wagen“, ahd. giturst
,

ags. gedyrst f. „Kiihnheit, Yerwegenheit"

(= ai. drill-
,
(Kiihnheit"). Lit. nasaliert lit. dresii „wage“ (*dhrens-), dr[stu,

dnsti (dhrvs-) „wagen", drash
(
'*dhrons-) „Dreistigkeit“, drqsiis = lett.

driioss „mutig“; fern bleibt aksl. dnzz ,
(kiihn, verwegen" (s. Berneker 257

m. Lit., welcher irrig Tonendwerden des s unter den von Zupitza KZ. 37,

396 vermuteten Bedingungen annimmt
;
doch miiBte wohl vorher s nach r

zu ch geworden sein, dieses nach -hr- und vor der Tonsilbe — vgl. dgaovg,

dhrsu- — ms palatalisiert und erst dieses zu z erweicht sein; drazz trotz

der Bed. vielmekr zu av. darazra- „fest" usw., s. u. *dheregh- „fassen"

(S. 859) oder mit z durch Ivreuzung mit einem Worte dieser Sippe).

Curtius 5
256, Fick I 4

75, 244, 464, III 4 203. Zugehorigkeit von lat.

infestas „feindlich“, infestare „feindlich behandeln, angreifen" und mani-

festos „handgreiflich, auf der Tat ertappt; offenkundig", die ein hochstufiges

*dhers-to- gegeniiber ai. dhrsta- voraussetzen wiirden, ist unsicher (s. Yf.

LEWb. 2 385); im Yerein mit ai. dharsayati „bewaltigt, vergreift sich",

dharsana-, dharsaka- (die aber auch ind. Sonderentwicklung aus „kiihn,

dreist, verwegen sein" sein konnten), wiirden sie dann eine Gdbed. oder

nebenherlaufende Bed. „Hand anlegen, zugreifen" fur idg. dhers- zur Er-

wiigung stellen (Prellwitz 2
179); anders, aber kaum richtig iiber die lat.

Worte Sommer Hdb. 2
242, s. u. *ghadh-.

1. dliel-, dholo- ,.Wolbung“ und „HohIung“ (aus „Biegung“).

Gr. ftoXog f. „Kuppel, Kuppeldach, rundes Gebiiude; rundgebautes Schwitz-

bad", sizil. doXda Theokrit, lak. (Hes.) aaXld (a- = d) „runder Sommerliut

fiir Frauen", ttdX.af.iog m. „im Innern des Hauses gelegenes, von andern

Zimmern umschlossenes Gemack, Schlafzimmer; Bienenzelle", daXdyg
,,Hohle, Lager, Schlupfwinkel, bes. von Fischen und Schaltieren, Bienen-

zelle, Iloklungen des Korpers", dcp-daXyoq „Auge" (*ona-daX.y6g; ursprgl.

die Augenhohle oder den Augapfel als den gewolbten bezeichnend? Brug-

mann BSGW. 1897, 33 f.).

Anord. dalr „Bogen“; got. dal m. oder n. „Tal, Grube", as. dal
,
ags. dal,

ahd. tal n. „Tal", anord. dalr m. „Tal“, got. dalap „abwarts“, dalapa „unten‘‘,
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clalaprd „von unten", afries. to dele „herab“, as. to dale
,
mnd. dale

,
nnd. dal

„herab, nieder“, mbd. zetal ds.; ags. dell, mbd. telle f. „Schlucht“ (pdaljo) ;

ablautend anord. dpll m. „Talbewohner“ (*dolja-), norw. mdartl. dpi „kleines

Tal, langere rinnenformige Yertiefung"
(
*doljo)

= abd. tuolla

,

mbd. tiiele

,,kleines Tal, Yertiefung", mnl. doel „Graben“; anord. dcela „Rinne“
(
*deljo

),

ddsld „kleines Tal" (jdelido)
;

nd. dole „kleine Grube", mhd. tol(e) f. „Ab-
zugsgraben" (abd. dola „Rinne, Graben, Rohre" wohl eigentlicb nd.; nicbt

als *puula- mit gr. omlyv zu verbinden, s. Boisacq s. v. m. Lit.), ahd. tulli,

mhd. tulle

,

nd. ddlle „kurze Bohre“ (auch nd. dal bedeutet „R6hre“)
;

aksl.

(usw.) doh „Loch, Grube, Tal", dolu „hinunter“, dole „unten“ (Entlebnung

des si. Wortes aus dem Germ., Hirt PBrB. 23, 332, 1st trotz der weit-

gehenden Gebrauchsubereinstimmung nicbt erwiesen).

Ygl. Pick I 4 466 tuber gr. IHXvuvov „Grundiage" (s. bes. Solmsen Beitr.

161 f., auch Boisacq s. v.), Ill 4 204, Falk-Torp u. dol, del, dalle, Berneker
208 f. — Dt. Dolde (ahd. toldo) nnd abd. tola „racemus“ wobl kaum unterm
Begriff der "Wolbung hierher (Kluge 8

,
Weigand-Hirt s. v. als Alternative,

s. andrerseits *dlial).

2. dhel- ,.leuchten, hell".

Ags. deoil „leuehtend, stolz, prunkend", anord. Heim~dallr „ein Gott ‘

Mar-dqll „Beiname der Lichtgottin Freyja", Dellingr „ein Lichtwesen, dessen
Sohn der Tag ist" (Koegel IF. 4, 312;; mir. dellrad „Glanz" (Stokes KZ. 41

384); vielleicht arm. detin, gen. detnoy „gelb, sandfarben, fabl, bleich'

(*dheleno-; Petersson KZ. 47, 291). Yerwandtschaft mit *dhdl- (auch *dhel-1)

„bluhen, griinen" (Uhlenbeck PBrB. 26, 568 f., Holthausen IF. 20, 317
wird durch die Bed. nicbt einpfohlen.

3. dhel- „zittern, trippeln"?

Arm. dotam „zittere“; norw. und schwed. mdartl. dilla „schwingen,
scblenkern", norw. mdartl. dalla, dulla „trippeln“, nd. dallen „schlendern“,
engl. dally „zaudern, siiumen, trodeln, tandeln" 4

), norw. dilte „traben, trip-

peln", dalte ds.

Unsicher; s. Falk-Torp u. dilte Nachtrag.

dhelg- „stechen, Radel".

Allenfalls in air. delg n. (es-St.) „Dorn, Tuchnadel", corn, dele (d. i.

delch) „monile“ (eher nacb Loth Rc. 18, 98 als „Nadel, Spange zum Halten"
zu cymr. dal, data, duly, bret. derc’hel „halten“ — s. *del-, *delegh-„lang" —

;

aber meymr. data gel „Bifi des Blutegels" kann nicbt als „Saugiussel, HalteP
aufgefaBt werden, ebensowenig dal clcheren „BiB einer Bremse"). — Anord.
dalkr „Radel, um den Mantel liber der reebten Acbsel zu befestigen; spina
dorsalis piscium; Dolch, Messer", ags. dale, „Spange“ (mit mir. delg von
B. bei Fick II 4 150 verbunden; nicbt nacb Bugge BB. 3, 99 aus letzterem
entlebnt. Dt. Dolch, alter Tolch, nd. doll:, nach Mikkola BB. 25, 74 die
Quelle von cech. poln. tulich, sloven, tolih, ist zwar wesentlich aus lat.

dolo „Stockdegen" entlebnt, Yf. LEWb. 2
s. v. m. Lit., aber vielleicht nach

9 Nacb Holthausen zweifelhaft, da nur in dilly-dally
, erst 1610 als Subst. belegt.

als l erb erst 1741 (vgl. tick-tack, Zick-Zack usw.).
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einem germ. Worte wie ags. dale umgebildet, Weigand-Hirt). — Lit. dilgus

„stechend, brennend“, d'tlge, dilgeli „Nessel<£

,
dilgstu, dilgti „von Nesseln

verbrannt werden“ (wohl zu seheiden von dalgis „Sense“, s. *del-, *del-gh-

„spalten“) Mikkola aaO. nach Fick II 3 582; Fick III 4 204.

dhelgh- „schlagen“.

Ags. dolg n., ahd. tolc, tolg
,
dolg n. „Wunde“ („*Schlag“), anord. dolg n.

„Feindschaft“, dolgr „Feind“, dylgja „Feindschaft“, wozu wohl nd. dalgen

,

daljen „schlagen“ (entlehnt norw. mdartl. dalga ds.), nhd. (hess.-nassauisch,

ostpreuB. dalgen, talken) „priigeln, schlagen“, mhd. talgen „kneten“ (Ehris-

mann PBrB. 20, 60 f.
;

letztere stellt Zupitza Gutt. 205 unter Annahme
von germ, p- zu lit. tdlzyti „prugeln“, lett. talsU „priigeln, schlagen“.
tJber got. dalgs „Schuld“ s. *dhlgh- „Schuld“). Nach Havers IF. 25, 391,
KZ. 43, 231, IF. 28, 190ff. ist aueh fur gr. DeXyoo „bezaubere, betore usw.“,

deXy.Tcog, deXxrrjQ, deXxrrjgtog „bezaubemd, verlockend“, deXS-ig „Bezaube-
rung“ (idg. *dhclg- neben *dhelgh~) die Gdbed. „Bezauberung durch Schlag“
wahrscheinlich (so auch daekygg ursprgl. „verriickt, wahnsinnig; liebestoll,

wolliistig usw als att. Lehnwort aus einem Dialekt mit p — d, etwa dem
Boot.? Bedenken bei Kretschmer Gl. 5, 305), sowie auch die Tekyiveg,

Oekylveg durch einen Schlag die Gesundheit der Menschen schadigende
Uiimonen und zugleich Schmiede waren.

Der Yerbindung von Tib/Zvtg mit lit. tdlzyti usw., s. o
,

(Prellwitz KZ.
42, 385 f.) ist die Nebenform Oeb/ive

g

ungiinstig, da kaum erst durch nach-

tragliche Anlehnung an dekym entstanden. — Lit. dalgis „Sense‘ ;

(z. B.
Fick III 4 210, Havers aaO.) wegen der Bed. viel eher zu *del~, *del-gh-

„spalten“, s. d.; fiber lat. fulx „Sichel“ s. Niedermann Essais d’etymologie

1918, 17ff. (ligur. *daUda). — tJber wieder ein verschiedenes *dhelg-

„stechen“ s. dort und unter del-, del-gh- „spalten“.

Anders fiber deXyco de Saussure Msl. 8, 443 Anm., Thumb IA. 1 1, 23

:

als Bezauberung durch den bosen Blick zu lit. zvelgiii, zvelgti „wonach
blicken“, zvilgeti „sehen“, zvalgyti „wonach blicken, spahen“, lett. (End-
zelin KZ. 42, 378) zvildz „er glanzt, funkelt“ (doch schimmert in deXyco
wohl noch die Yorstellung des Schlages mit einem Stab durch); noch
anders Luft KZ. 36, 148 (: ai. dhvr- „betrfigen“, got. dwals, lat. fallo) und
Ehrlich Z. idg. Sprgesch. 29 (: ai. hvrnati „tauscht“, fallo, cpyXoco, s. u. ghueV),

beides ohne Uberzeugungskraft, da -g- dabei unerklart, d. h. ohne Paral-
lel ist.

Anm.: Lit. zvelgiii nicht nach Fick I 4 438, Prellwitz s. v. zu (pvXaooco,

<pvXa£ und (recte : oder) got. glaggivus „aufmerksam“, glaggwo „genau“.

dhelbh- „graben, aushohlen; herausschlagen; Stock, Stange (ursprgl. als

Werkzeug zum Graben); Rohrenknochen (gebohlt? oder als Grab-
werkzeug benannt?) 1

.

Ahd. bitelban, -telpan (Ptc. bitolban) „begraben“, as. bidelban ds., mndd.
ndl. delven

,

ags. delfun „graben, begraben'1

,
flam, delv „Schlucht, Graben£t

;

dazu nach Ehrismann PBrB, 20, 60 nhd. schweiz. tiilpen „sehlagen, prfigeln“,

tirol. dalfer „Ohrfeige, Schlag“, ndd. di'dben „schlagen£

‘, nach Fick III 1

206, Falk-Torp 1158 auch norw. dolp f. „Vertiefung in der Erde“. Lit.
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nudilbstti, -clilbti „die Augen niederschlagen", nudelbcs alas „mit nieder-

geschlagenen Augen“, delba, dalba „Hebestange, Brechstange", lett. dilba
,

diibis „Rohrenknochen, Schienbein", delbs „Oberarm, Ellenbogen", delbis

„zweizinkige Gabel", dalbs, dalba „Fischerstange, Art Heugabel". Slav. *dslb-

in russ. dolbdts, dolbith „mei8eln, stemmen, ein Loch ausstemmen; hacken,

picken", dolbnja „Schlagel, Handramme", dolbem „Klotz; Tolpel", serb. dubetn,

dupsti „aush6hlen“, duhina „Tiefe“, dubok ,,tief“ usw.; ablautend *delb- in

serb. dlijeto „MeiBel“, Inf. (Krk) dlisti ,.meiBeln“ und *dolb- in cech. dlabati

,hohlen, meiBeln", dlab (= lett. dalbs) „Fuge, Nute“, *dol[p]-fo- in russ.-ksl.

dlato , russ. doloto „Meifiel" = apr. dalptan ,,I)urehschlag“, d. i. „spitzes Eisen-

werkzeug um Locher zu schlagen". S. Berneker 250 f., 183, 206, 208.

Miihlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 434 m. Lit.

dhes-, dhes- in religiosen Begriffen.

Arm. diJc „Gotter“ (PI. eines *dheso-s); lat. feriae (alat. fesiae) „Tage,

an denen keine Gescbafte vorgenommen wurden, Feiertage", festus „fest-

lich, feierlich, ursprgl. von den der religiosen Feier gewidmeten Tagen",

osk. fiisnam „templum“, umbr. fesnaf-e ,,in fanum“, tiefstufig lat. fanum
,heiliger, den Gottern geweihter Ort“ (gegen abweichende Deutungen

s. Yf. LEWb. 2
s. v. und Jokl IF. 37, 118 Anm.) und ai. dhisnya- „an-

dachtig, fromm, heilig" (unsicherer dhisamjant- u. dgl., s. unter *dheid

„sehen“). Bartholomae BB. 17, 108, 348, IA. 12, 28, Hubschmann IA. 10,

45, Yf. LEWb. 2
,
271.

Unsicherer gr. dsog (vgl. noch Bartholomae WfklPh. 1900, 678), da

wenigstens zunachst *tiaog zu erwarten ware und fur eine Umfarbung nach

Art von dsrog fiir *dfi9-to-s kein Angelpunkt gegeben war; doch konnte

*tiaog nach J. Schmidts Gesetz PI. 326 vom Wandel von -ao- zu -so- zu

tieog gewandelt sein. Moglich ist auch Bechtels Deutung als „der glan-

zende" zu tieovtcov „der glanzenden“,rtioog • ,.Ia/u7ioog‘' (BB. 30, 267 ff., Lexil.

I66f.
;
warum dann aber nicht *&o6gl Gegen eine Gdf. *$j-soog s. u.

*dheues- „stieben“). Unsicher ist Zugehorigkeit von lat. februdre und fe-

rdlis, s. *dheues-. Ygl. Bartoli in Rivista di filologia e di istruzione clas-

sica LYI 108— 117 u. 423—453.
Beziehung zu *dhe- ,,setzeu“ (vgl, droudg „Satzung", ai. dialman- „Gesetz“)

als „heiliger Brauch" (Thurneysen KZ. 30, 488 f.) ist nicht undenkbar, doch

miiBte wegen der Worte fiir „Gott“ dieser Ursprung friih verdunkelt ge-

wesen und blofi der Begriff des religiosen im Sprachgefiihl geblieben sein.

dho- „scharfen“.

Ai. dhiiru „Schneide, Scharfe, Klinge", av. dara „Schneide, Sehiirfe", tizi-

dilra- „mit scharfer Schneide"; gr. floog ,,scharf, spitz", sdoiooa „ich scharfte,

spitzte" (*do-fog uo-Ptc. wie z. B. *da-j-og „zerschnitten“ in dat'Cco; fiir

*dhd- zum o vgl. ~dor6g : dm-). Schulze KZ. 29, 261, Bechtel Lex. 166 f.

Ob hierher auf Grund eines *dho-ro- „gespitzt“ (: ai. dha-ra) auch ags.

darof m. „SpieB, WurfspieB", ahd. tart m. „SpieB“, anord. darradr m.,

darr n., dorr m. „SpieB“? Und allenfalls als „mit einem SpieBe ver-

wunden" weiter die germ. Sippe (Fick III 4 202) von as. dorian „verletzen“,

ags. derian „verletzen. kriinken", ahd. taron, -cn „schaden, verletzen", ags.

Waldfl, Etynoolo-lsches Worterbucb. I, 56
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daru f. ,,Schade, Verletzung". ahd. tara f. „Yerletzung“? (Fick III 4 202

sueht darin kaum besser eine Wz. dher-, aus welcher dhreu-s-, -bh- „zer-

brechen“ erweitert sei, wobei die Bed. „SpieB“ etwa aus „Splitter“ her-

zuleiten ware.)

Ehrlich Unt. 143 fiihrt ags. darop
,

ahd. tart unter Yergleich mit lit.

duriu
;
,steche“ (und sicher fernzuhaltenden gr. Worten) auf eine Wz. dher-

„spitz, stechen" zuruck, der dann auch derjan usw. zugeteilt werden
konnten.

*

dho[n]- : dhu- „Striek“?

Gr. i)d>fu(y)lj, -lyyog „Striek, Schnur, Band, Sehne des Bogens" (setzt

*dco-/uo- oder -yd voraus), lat. ffinis „Seil, Strick, Tau“, Solmsen Beitr.

I 130 Anm. 1. Ablaut o\ii\-\u-, wenn lat. it nicht allenfalls dial. Entw.

aus U (Vf. LEWb. 2
s. v.) ; die Yerbindung gewanne an Wahrscheinlichkeit,

wenn funis aus *fumis dissimiliert sein konnte; wobei die Stellung des

m vor i (gegeniiber fumus

)

als mitbedingender TJmstand in Rechnung zu

ziehen ware.

dhug(h)ater-, dhug(h)t(e)r- (a in den endbetonten Kasus geschwunden,
siehe Bartholomae IF. 7, 53ff.) „Tochter“; Guttural wie bei *egQi)om

„ieh“, s. d.

Ai. duhitdr-,
(duhita), av. dugadar-, duydar-, npers. duxtar

,
duxt, arm.

(mit s aus Jc nach u)
dustr

,
Gen. dster

,
gr. 'dvydrrjo (Akzentverschiebung

wie in firjxrjQ
,
aber noch -dvyarega wie /urjreQa), got. dauhtar

,
anord. dottir

(run. nom. pi. dohtrin
), ahd. tohter

,
lit. dukte, -ers, apr. duckti

,
aksl. dusti,

-ere „Tochter“. Lit. bei Bartholomae Airan. Wb. 748, Boisacq 355, auch
gegen weitere Ankmipfung an ai. duh- „melken“ oder idg. *dheugh- „taugen“

(letzteres bei Fick I 4 74). Eber tochar. B tkcicer s. Pokorny Berichte d.

Forschungsinst. f. Osten u. Orient in Wien, Bd. 3, S. 23 des S. A.

dhlgh-
, ;
Schuld, Yerpflichtung“?

Air. dligim „habe worauf Anspruch, verdiene“, mcymr. dlyu
,
dleu, dytyu

„debere“, corn, dylly ds., mbret. dellit ds., air. dliged „Pflicht, Gesetz,

Recht“, cymr. died, dyled, dyled
,
me. dylyet

;
,Pflicht“

;
got. dulgs „8chuld<‘

(an Geld); aksl. dhgz „Schuld“ (aus dem Germ.? s. Hirt PBrB. 23, 332,

Berneker 244). Fick KZ. 22,373, D’Arbois de Jubainville Msl. 7, 293 f.,

Fick 1 4 464, II 4 155, Pedersen KG. I 100, 333, 528, Morris-Jones Welsh
Gr. 379.

Die got. Bed. ,,Geldschuldi£ und die brit. Bed. „debere, debitum" sowie

die gemeinkelt. Bed. „Pflichta (ir. „verdiene“ ware etwa „ich treibe die

Schuld eines anderen gegen mich ein
£
‘) stehn sich so nahe, daB Trennung

schwer fallt. Unter Leugnung einheitlichen Ursprungs stellen Grimm
Gesch. d. dt. Spr. 626, Schade Ad. Wb. 945, Meringer IF. 18, 230 got. dulgs

(woraus slay. *dztgz dann entlehnt sein miiBte) als „durch unerlaubte Yer-

wundung entstandene Yerschuldung, GeldbuBe dafur“ zu ags. dolg, ahd. tolg

„Wunde“ (s. *dhelgh- „schlagen“).

Andererseits wurden die kelt. Worter von van Wijk IF. 23, 373 f. unter

idg. *dlegh- etwa „die Yerantwortung auf sich nehmen“ mit der Sippe von
germ. *plegan (aus *tle^an) verbunden: as. plegan „die Yerantwortung
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iibernehmen, verbiirgen, verspreehen", ahd. pflegan „sorgen fiir, betreiben,

die Gewohnheit haben, pflegen, einstebn fiir", pflicht „Fiirsorge, Pflege,

Teilnahme, Dienst, Pflicht", ags. pliht „Risiko, Gefahr, Schaden", ahd.

phligido „periculo“ (= air. dligid
),

wobei die Formen mit germ, h -wie ags.

pleoh „Gefahr“, pleon „wagen‘‘, mnd. plien
,,
pflegen" teils als sippenfremd,

teils als Neubildungen nach Reimverben mit gramm. Wechsel erklart

werden miifiten
;
beides unbefriedigend, und die Etymologie daher von van

Wijk selbst IF. 28, 125 widerrufen. Uber andere Deutungen der viel-

umstrittenen Sippe von pflegen s. auBer van Wijk aaO. noch Falk-Torp

u. pleie, Yf. LEWb. 2 u. bubiilcus, zur Gdbed. und Bed.-Entw. Kauffmann

ZfdtPhil. 47, 155—182.

dhneg- „flattern“?

Ai. dhvajati (Dhatup.) „gatau“, dhvajct- m. n. „Fahne", av. d-, fra-, vT-

Swozan .,die zwei (Federn) sollen auf, fort, hin und her flattern". Verwandt-

schaft von as. dok = ahd. tuoh, nhd. Tuck (s. Falk-Torp u. dug m. Lit.)

wird durch ai. dhvajct- in keiner Weise gestiitzt; die ar. Worte bleiben

isoliert.

dhneu-, dhun- „drohnen, tonen".

Ai. dhv&nati „tont, rauscht", dhvani- m. .,Laut, Hall, Donner, Wort",

dhvand- m. „Laut, ein bestimmter Wind", dhvanita- n. „Ton, Hall, Donner“,

dhiini- „rauschend, brausend, tosend", dhunayati „rauscht"; anord. dynr m.

„Gedrohne“, ags. dyne m. ds., engl. din, anord. dynia (Praet. dunda)

„drohnen, larmen", ags. dynictn, as. dunian „drohnen“. Germ. Erweite-

rungen davon scheinen anord. dynhr „Larm, Schlag", mengl. dimchen
,
engl.

dunch „puffen“ und nd. dun-sen „drohnen, stampfen", schwed. mdartl. dunsa

„krachen, schlagen". Einmischung neuerlicher Schallnachahmungen kommt
fiir die germ. Worte ebenso wie fur lit. dundeti .,heftig pochen, drohnen"

(s. Uhlenbeck Ai. Wb. 137) in Frage.

Fick I 4
76, 247, 468, III 4 208, Falk-Torp u. dunk I, dunse, dfm-.

DaB die Sippe als „heftige Bewegung und das damit verbundene Ge-
rausch" eine Erw. von *dheu- ^tieben'^sei] (Persson Beitr. 568), leuchtet

nicht ein.

dhiier- „durch Tauschung, Hinterlist zu Fall bringen, scliadigen" (: dhur-:

dhru-).

Ai. dhvarati „bringt durch Tauschung zu Fall, beschadigt" (etwas anders

Aufrecht KZ. 38, 499 f.: „verletzt, beschiidigt"), Ptc. dhrutd-, -dhrut (und

-dhvrt), dhniti- f. „Tauschung, Verfuhrung", dlivard-
,
triigend", dhvards- f.

(Nom. -all) „eine Art weiblicher Damonen"; dhurvati „bringt durch Tau-

schung zu Fall, beschadigt" (Tiefstufe einer set -Basis dlmerax
-), dhurta-

„arglistig, betriigerisch", m. „Schelm, Betriiger", dhurti- f. „listige Be-

schiidigung". Die ind. Sippe, deren r an 'sich auch idg. I sein konnte

(s. *dheu-, dheuel- „stieben“, wo Lit.), stimmt in der Bed. ^und daher

wohl auch im >j niiher zu lat. firms und zur Wz. *dhreu-gh-, wohl einer

gh-Erw. von *dhru- (= *dhur-).

Lat. fraus, -dis „Betrug, Ranke, hinterlistige Tauschung", frausus sum
(Plaut.), umbr. frosetom „*fraudatum, *frausatum‘ (: dhvarati nach Curtius 5

56*
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223 ;
anders, aber nicht befriedigend Hirt Abl. 82 ;

ital. a ist freilich noch

nicht sicher beurteilt, s. bes. Prellwitz BB. 21, 169, Yf. LEWb. 2
s. v. ; ist

zu *ilhru- als neugebildete Hochstufe nicht bloB *dhreu-, sondern auch

*dhrau- getreten?), lat. frustra „irrtfimlicherweise,‘ ohne Erfolg, vergeblich“

(Vf. LEWb. 2
s. v. m. Lit.), frustro

,
-are „tauschen, vergeblich hinhalten,

vereiteln". —- Ob die (Z-Erweiterung von lat. frau-d- an lit. draudziu, drausti

„drohen, wehen, verbieten", drausml „Zucht", drausmus „strafbar“, lett.

drdudet „drohen“, drausma „Drohung“ eine Entsprechung finde (Johansson

IF. 19,121 Anm. 1), ist mindestens zweifelhaft, da hier gerade das Bedeu-

tungsmerkmal des Hinterlistigen mangelt. Ygl. Miihlenbach-Endzelin I 491

ra. Lit.

Keine verlaBliche Stfitze fur idg. *dhuer- ,,triigen“ ist anord. dvergr
,

dt. Zwerg (: ai. dhvards- „Damon“), da eher aus idg. *dhuergh- ,zwerg-

haft, verkruppelt" (s. d.). — S. *dhrewjh- „trfigen“.

dhuer-, dhuor-, dhur-, dhur- ,,Tfir“: neben diesem kons. St., der ursprgl.

ein Plurale und Duale tantum war (s. u.), stehn zum Teil wohl schon

ursprachliche -o- und -«-Erweiterungen teils mit zu vermutender kol-

lektiver Bed., teils (als Neutrum) in der Stellung als 2. Zsglieder.

Ai. Kom. pi. dvarah, Acc. pi. durcili
,
durah

,
Yom. du. dvara(it

)

„Tiir“

(Verlust der Aspiration ursprgl. in den W.-Kasus nach v. Fierlinger KZ.

27, 475 fF.
,
Brugmann II 2

1, 133, durch EinfluB von doau „z\vei“ nach

Bloomfield Album Kern 194, Wackernagel Ai. Gr. II 1, 12, s. auch I 129;

nicht bloBes Reimwort zu idg. *dhu-er- nach Fick I* 76, auch nicht nach

Zupitza KZ. 37, 391 durch idg. Anlautschwankung zu erklaren), durona- n.

„Wohnung. Heimat" (-wo-Ableitung vom Loc. Du. ar. *dhurdu
,
Brugmann

IF. 17, 35S); o-St. di;cira- n. „Tur“, in Zs . gatadtira- n. „mit 100 Tiiren

verschlossener Ort“; av. Acc. sg. dvnrdm
,
Loc. dvars „Tor, Hof"', ap. duva-

rayCi „am Hofe“ (oder „am Tore", s. Bartholomae Airan. Wb. 766; ist

kein Beweis fur einen durchfiektierten o-St., s. Yf. IF. 39, 76). Arm. (Hiibsch-

mann Arm. Gr. I 440), pi. dur-lc
,
Acc. z-durs (*-ns) „Tiir“, i durs „hinaus,

draufien", Sg. durn, gen. dran „Tiir, Tor, Hof" (die «-Dekl. vom Acc. sg.

auf -m ausgegangen, s. Brugmann II 2
1, 139), dr-and „Tiirpfosten, Tiir-

schwelle" (*dhur *andia
,

s. d.)

;

gr. vermutlich vom kons. St. noch &vg6a' efco AQxadeg Hes. (Zweifel

bei Brugmann IF. 17, 357), vielleieht dyga^e „hinaus“ (d. i. dygdo-de, ent-

weder = ai. durali , arm. dnrs, oder vom n-St. Ovga, so daB aus -av

g

fiber

-dvg), als l. Zsglied vielleieht dyg-avkh) „habe meinen Aufenthalt an (vor)

der Tfire, lagre im Freien" von dvo-avkog (kann aber auch von dvqa aus-

gegangen sein\ sehr altertfimlich daigog „der drehbare Tfirpfosten" (auch

„Wagenachse, Eckpfosten des Wagenkastens" s. L. Meyer Hdb. Ill 463 f.)

aus *dlmr-io- (: *ei- „gehn") eigentlich „Tfirganger; worm die Tfir geht"

(Brugmann CSt. 9, 395, Grdr. I 2 464, IF. 17, 356 ff., Grdr. II 2
1, 86, 133,

145: ferngehalten von Fick III 4 203, Falk-Torp u. d0r und mit norw.

mdartl. darre m. „Turangel, Eckholzer am Wagen oder Schlitten" ver-

bunden, was zwar verffihrerisch, aber doch kaum richtig ist)

;

o-St. in TiQodvoov „Raum vor der Tfir. Vorraum des Hauses" (: ai. gata-

dura- n.);
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1

M-St. dvga „Tiir“ (hom. meist PL), att. dvgaoi „drauBen“, hom. Dvoy-di,

-tpi ;
vgl. noch dvoiov „Tiirehen“ (: ai. dur{i)ija- „zur Tur oder zum Haus

gehorig"), ftvgig, -idog „Turchen, Fenster“, dvgnoov „Tiir“, fhgeog „Tiir-

stein; groBer langer Schild", ftogcov „Vorhalle, Yorraum im Haus“ (: got.

daiirons f. pi. „zweifliigliges Tor“, doch kaum in geschichtlichem Zusammen-
hang damit).

Alb. dere f. „Tiir“ '(wahrscheinlich aus *dhuerd; G. Meyer BB. 8, 188,

Alb. Wb. 63).

Lat. fores „zweifliiglige Tiir“ (alter kons. Acc. auf -ns, -or- eher aus

idg. *dhuor- als aus *dhuer der Sg. forts, -is ist kaum nacb Streitberg

IP. 3, 327 der kons. Nom. pi. *dhuores, sondern wohi nach Skutsch AflL.

1 5, 45 nacb aedes, -ium zum i-St. umgeformtes *fora)

;

u-St. *dliuora in

foras „hinaus“, forls „drauBen, au6erhalb“.

Pernzuhalten ist lat. forum „Marktplatz usw“. = umbr. furo „forum‘' (mit

u aus o vor r, s. Brugmann II 2
1, 156) nach Yf. IF. 39, 75 If.

;
ebenso forin

PI. „Durchfall, dtinne Exkremente“
(
forica „Abtritt“, forio, -ire „cacare“,

das als „drauBen seine Sache besorgen“ an sich zu foris „drauBen“ ge-

stellt werden kann, hat sich mindestens damit nachtraglich im Sprachgefiihl

zusammengeschlossen), s. Vf. LE\Yb. 2
s. v., Persson^Beitr. 179, 943 und

Wz. *dher- „Unrat“.

Cymr. abret. corn, dor f. „Tur“ (fdhura oder *dhuora; letztere Yokalstufe

sicher in air. dorus n. „Tiir“, in-dorus „vor“ aus kelt. *dnorcstu-; Fick II 4

158; damit lautlich nicht vereinbar cymr. dries „Tur“, von Thurneysen

IA. 33, 25 zu mir. drut, druit ,,schlie6en“, nir. druidim „ich schlie8e“ aus

*druzd- gestellt); o-St. gall, doro „ostium“, dicros, duron m. n., air. dor m.

ds. (Nachweis bei K. Meyer SBprAk. 1919, 377 f.).

Ahd. turi, anfrank. duri „Tiir“, anord. dyrr „Tiiroffnung“, fern. PI. (Mom.

pi. *dhur-es; nicht nacli Hirt IF. 31, 22 Dual auf -7, wie er auch aksl.

dvtri als 7-Kasus deutet). Ags. duru ds. (Akk. pi. *dhur-ns, germ. *durnnz,

der auch ahd. Dat. pi. tur-un
,

-on nach sich zog) ; o-St. got. daur, ahd.

tor, as. dor, dur, ags. dor n. „Tor“; got. daiirons s. o. (: tivoiov). Lit. dans
Acc. pi., diirn Gen. pi., dial, und alt diires Nom. pi. (dann f-Flexion: Nom.
pi. diirys), lett. dur is, ditrvis

,
apr. dauris „Tiir“ (an unklar, Fehler? ein idg.

dhour- darf keinesfalls nach Trautinann Apr. 1 50 zugrunde gelegt werden),

aksl. dvbri „Tiir“ (*Akk. pi. auf -ns; \Yzstufe dhue- aus den schwachen Kasus

mit Kons.-Endung z. B. Loc. *dvbrcfas) ; o-St. aksl. dvon „Hof‘ (nach Hirt IF. 1 7,

292 altes Neutrum?? lit. dvnras „Gutshof“ aus dem Poln.. s. Berneker 241).

Curtius 3 258, Osthoff v. Patrubanys Sprw.Abh. 2, 1 Lof. (Lit.). Brugmann
IF. 17, 357 ff., Grdr. II 2

1, 86, 132 f
. ,
156, 159. Miihlenbach-Endzelin I 520 f.

Der urspriinglich bloB pi. und dualische Gebrauch des kons. St. dhijer- weist

nach Kluge KZ. 30, 562 und Brugmann wohl auf eine Gdbed. „YerschluB

durch mehrere Balken, Stangen oder dgl.“. Ob unter einer solchen auch

ai. dhur- „Deichsel, Wagenjoch“ (Kluge) zu vergleichen sei. bleibt freilich

vollstandig fraglich.

dhuergli- : drugli- „zwerghaft, Yerkriippelt“?

Bartholomae IF. 12, 131 Anm. verbindet av. drva- d. i. druyva-), das

unter anderen Benennungen korperlicher Gebrechen aufgezahlt ist und
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vielleicbt „zwerghaft, verkriippelt" bedeutet, mit anord. dvergr, ags. dweorg
,

engl. dwarf
,
mnd. dicerch, nnd. dwarf

,
ahd. tiverc, mhd. twerc, -ges

,
nhd.

Zwerg, wozu tiefstufig *durgi in anord. dyrgja „Zwergin“, nd. dorf.

Fur das germ. Wort kame andernfalls die Deutung als „Trugwesen“ in

Betracht, zu ai. dhvaras- „eine Art weiblieher Damonen“, Wz. dhuer- „durch

Tauschung zu Fall bringen“ (Fiek I* 76, 468, III 4 215, Kluge s. v., Falk-

Torp u. doerg)
; es ware von dhuer- dann mit demselben 'gh abgeleitet, das

auch in der Wzf. dhreu-gh- begegnet (
dlmer-gh - : dhurgh : dhragh-, dhreugh-)-,

auch letzterer entstammen Bezeichnungen fur koboldartige Trugwesen.

Der Yergleich von Zwerg mit gr. aeQtpog „Insekt“, ir. dergnat „Floh“

(vielmehr zu derg „rot“) durch v. Bradke ZdmG. 40, 352, Holthausen PBrB.

11, 554, Zupitza BB. 25, 100, Pedersen KG. I 109 xiberzeugt nicht.

dhreibh-? „stoBen, treiben“.

Got. dreiban „treiben, sto6en“, ahd. triban „treiben“ usw., mhd. trift

„Treiben, Herde, Weide, Handlungsweise“, nhd. Trift „Yiehweide, Herde“,

anord. drift f. „Treiben, Schneewehe“, drif n. „was durch die Luft treibt,

Gestober", ags. gedrif n. „was fortgetrieben wird“.

Hochst verdachtig ist der Yergleich mit schott.-gal. drip „Hast“ (
dhribh-ni-1

Fick III 4 212; man erwartete eher gal. *drib
,

s. zum Lautlichen Peder-

sen KG. I 161). Ebenso aber auch der mit gr. #£><!/>, dqino? „Holzwurm“

als „bohrender = stoBender“ (so mit starken Bedenken Meringer IF. 18,

235, zu zuversichtlich Petersson IF. 23, 396 f.), wobei germ. *drlban aus

*dhrip6 entstanden ware, was wegen des festen germ, b und besonders

wegen des germ. Ablautes i: ai: i nicht uberzeugt.

dlireu- mit kons. Erweiterungen „zerbrechen, zerbrockeln" ; damit sind

wohl aus intransitivem „abbrockeIn“ erklarbare Worte fur „herab-

fallen, herabtropfeln“ zu verbinden.

1

.

dhreu-s - :

Gr. dgavco (rldoavouai, H)oavodrjv) „zerbreche, zermalme“, Doavarog.

’dnavXog (fOoava-log), -doavoog (Hes.) „zerbrechlich“, dgavofia „Bruchstuck
;

Wunde“, Ogavvoao) (Lyc.), ovvzsdgd.vmrai (Eur.) ^zerschmetternu (weist

auf *dgav[a\-av6g, s. Boisacq s. v. m. Lit.); dgv/dyjh] (Horn.), -dgrUfag (Lyc.)

„brechen, zerschmettern“, i)goi(/.)ri ' zagdoau ' byj.ri Hes. {*&gva-).o- oder

*-&gva-lo-\ gr. -av- und -v- sind, da fur ein idg. *dhraus- anderweitiger

Anhalt fehlt, wohl als Reduktionsstufe und Schwundstufe eines dhreus- zu

verstehen, woneben dhreus-: s* Bechtel KZ. 46, 164); cymr. dryll „Bruch-

stiick
u

ifdhrtis-lio- ;
Strachan IF. 2, 369); zweifelhaft lat. frustum „ Brocken,

Stiickchen, Bissen“ (CurtiusKZ. 2, 399, Gdz.'’ 223, Walter KZ. 12, 412 Anm.,

Froehde BB. 1, 193, Solmsen KZ. 29, 95; kann auch zu *bhreus- „brechen“

gehoren, s. d. m. Lit.; lett. druska „Brockelchen, Kriimel“, lit . druskd „Salz“

(„*Kriimelchen“; Persson KZ. 33, 29 If., Fick II 4 158, Muhlenbach-Endzelin I

505), apr. druskins „Ohrenschmalzw aus iiberliefertem dmskins korrigiert von

Bezzenberger BB. 23, 298 Anm. 1; 29, 247 f.)
;
got. drausnos f. pi. „Brocken,

Brosameh u (wenn dies, nicht das dreimalige draulisnos, woriiber auch Streit-

berg Die got. Bibel II 27 die richtige Form sein sollte; nach Bezzenberger

aaO. ware auch draulisnos als Umstellung aus *dhriis-kna mit bait, druska
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nachst verkniipfbar; Einmischung eines zu dt. trocken, ags. dreahnian —
— s.dher-, dhereugh- „halten“ — gehorigen Wortes wurde allenfalls beide

iiberlieferten Formen als wirklich geaprochene zu betracbten gestatten).

Got. driusan ^fallen, herabfallena
,

as. driosan
,

ags. dreosan „fallen“

norw. mdartl. drysia „herabrieseln“
;
Kaus. got. gadrausjan „niederwerfen“,

ahd. troren „tropfcln, triefen machen, abwerfen“; dazu als „zusammen-

fallen, einknicken" ags. drusian „trage werden (vor Alter) engl. drowse

„schlafernu
,
ahd. truren „niedergeschlagen sein, trauern; die Augen senken“,

mhd. trurec „traurig u (oder dieae mit germ, trl van Wijk ZfdtWtf. 10,

259 f.), ags. ablautend dreorig „betriibt“; anord. dreyri m. (*drauzan-) „das

aus der Wunde triefende Blut“, as. dror m. „Blut" (ags. ablautend dreor

m. ds.), mhd. tror m. „Tau, Regen, Blut“ (Bezzenberger aaO., Fick III * 214)

2. Labialerweiterungen

:

dhreubh-: gr. dgvjzzar {eiQvcprjv) „zerreiben, zerbrockeln; entkraften,

verweichlichen, hinfallig machen", dovu/ia und zovcpog n. „Bruchstiick“,

Tovcprj „Weichlichkeit, tlppigkeit", Toorpegog „weichlich“ (s. auch Boisacq

s. v.); lett. drubaza „Trumm“, drubaeas „Holzsplitter“; hierher oder zur

Wzf. auf -p- as. druton
,
driivon „betriibt sein“ (Bed.-Entw. entweder wie

oben bei ahd. truren usw., Falk-Torp u. dryppe unter Yerweis auf Wood
Min. 20, 42, oder wie in gr. Ivng : ai. lumpati „zerbricht“).

dhreup-: as. drubdnl (s. o.); lett. drupu, drupt „zerfallen, in Triimmer

gehn", draupU „zerbrockeln“; vgl. Miihlenbach-Endzelin I 505 (konnte auch

zu idg. der-, dercu- „schinden“, gr. dgvmco gehoren, s. d.).

dhreub anord. driupa, as. driopan, ags. dreopan, ahd. triufan „triefen“,

anord. drupa (*-en) „iiberhangen, herabhangen, sich bucken", anord. dropi

m., ags. dropa
,
as. dropo, ahd. troffo, tropfo „Tropfen“. Intens. ags. dryppan

,

ahd. tropfon „tropfen“ (z. B. Fick III 4 214); air. drucht „Tropfen“ (
*dhrup

-

tu-s
,
Fick II 4 157, Thurneysen Hdb. 138).

3. Prellwitz 2 187 f. erinnert auch an lett. drumsala „Abfall“ (oder etwa

zu lit. drumsti „truben“ usw. ?) s. u. dher-, dherd-bh- „triiben“ und lit. su-

drunyti „morsch, schwach werden, abschwachen.“

Fick III 4 202 halt dhreu- seinerseits wieder fur eine Erw. von *dher- in

ahd. tart „SpieB‘‘, tardn „schaden, verletzen u usw.; doch s. uber letztere

Sippe wahrscheinlicheres unter *dhd- „scharfen“. Bei Falk-Torp u. drysse

wird hingegen *dhreu auf idg. *dhuer-, dhur- — *dhru- zuriickgefulirt wegen

ai. dhvarati ..bringt durch Tauschung zu Fall", wobei dessen wesentliches

Bedeutungselement des betriigerischen vernachlassigt wird, (s. unter *dheu~,

dheuel- „stieben“).

dhreug(li?)- „zittern, (sich) schiitteln“.

Lit. drugfjs „Fieber; Schmetterling“, lett. drudzis „kaltes Fieber; Fieber“,

d udzinat „nach Futter wiehern" („*sich schiitteln"), vielleicht apr. drogis

„Rohr“ (wenn fur drugis, s. Trautmann Apr. 323 m. Lit., Miihlenbach-End-

zelin I 502; lett. drugt „zusammensinken, sich mindern“, Berneker 231 zw.,

st in der Bed. schwerer zu vermitteln).

Poln. d'ze, dr'zec „zittem“, alt auch pfiebern", drgac, pf. drgnqc „zittern

beben; zappeln, zucken“, russ. drozd, -dtb, pf. drognntb „zittern, bebenu

(usw. s. Berneker 231). Zweisilbige Wzform *dhereugh

-

oder *dhercug- ver-



874 dhreugh dhregk-

mutlich in gr. roi&oovaativ ' aeieiv Hes., toi’&ggvxTQia' fj rovg aeiojuovg noi-

ovaa Hes. und £HTavdaov(i)co • tqs/uo Hes., ravdaho'Qu • rgs/tm. Acogieig' ol

dk onaiQEi Hfes. (auch andere Yarianten s. Debrunner IF. 21, 266), Fick

BB. 3, 163, Wb. I 4 468. Anreihung von ahd. truckan
,
trockan „trocken“,

ags. dryge „trocken“, aisl. draugr „troekenes Holz“ erwagt Berneker aaO.

unter einer Gdbed. „sich zusammenziehen, einschrumpfen“, die aber mit

„schiitteln, zittern“ kaum vereinbar ist.

Ob *dherg- in mhd. turc „Taumel, Sturz“, nhd. torheln (Persson Stud.

223, Zup. G. 169) zu diesem *dhereug(h)- eine alte Beziehung hat, ist

ganzlieh nebelhaft.

dhreugh- „triigen, listig schadigen".

Ai. druhyati „sucht zu schaden, tut zuleide“ (Fut. dhrohsydti
,
Ptc. drug-

dhd-), ap. Imperf. adurujlya (= ai. adruhyat) „log“, av. druzaiti „liigt, be-

triigt“, ai. drogha-, droha- m, „Beleidigung, Beschadigung, Yerratu
,

av.

diaoga- „lugnerisch“, m. „Liige, Trug“, ap. drauga- „lugnerisch“, ai. druh-

„schadigend“, f. „Beschadigung, Unholdin, Gespenst“, m. „Unhold“, av.

drug- f. „Liige, Trug; Yerkorperung der Liige“.

Mir. aur-ddrach (nachtonig aus *druag = ai. drogha-) „Gespenst“. As. bi-

drtogan, ahd. triogan „triigen“, anord. draugr „Gespenst“, ags. dreag „larva

mortui“, schwundstufig as. gidrog „Trugbild“, mndl. gedroch ds., ahd. gitrog

n. „Betrug, teuflisches Blendwerk“; anord. draumr
,
ahd. troum, as. droni,

engl. dream „Traum“ (germ. *drau(y)ma- „Trugbild“, GraBmann KZ. 12,

133, Kluge KZ. 26, 70).

Idg. *dhreugh- ist sehr wahrseheinlich verwandt mit *dhuer- „durch

Tauschung zu Falle bringen“, indem zur Schwundstufe *dhru-gh- aus

*dhur-gh- sich neue Hochstufen idg. dhreugh-, dhrough- einstellten. Mit

dem erweiternden gli ware das von dt. Zicerg identisch, wenn dieses Wort
nicht auf ein verschiedenes idg. dhuergh- „zwerghaft, verkriippelt“ (s. d.)

zuriickgeht. — S. Persson Wzerw. 25, 60 Anm., Zupitza Gutt. 1 77 f. (Lit.).

dlireg- „ziehen; dahinziehen, gleiten, streifen“, gleichbed. mit trdgh- (s. d.).

Ai. dhrajati „streicht, gleitet dahin u
,
pra-dhrajati „eilt“, dhrajas- n.,

dhrajati- f. „das Streichen, Zug“, dhraj- etwa „Zugkraft“, dhrdji-, dhrayi-

f. „Zug, Trieb“; anord. drab „Streifen“ ( : ai. draj-)
;

nasaliert dazu viel-

leicht got. drigkan
,

ahd. trinJcan „trinken“ („einen guten Zug machen,

ducere pocula“; Zupitza Gutt. 161; Falk-Torp u. drikJce
,
gegen Woods

Min. 18, 15 Yerbindung mit lit. dr'egnas „feucht“, drangus „lauwarm“); lit. dre-

zoti „glattstreichen“, dryzas „streifig“ (Fick 1 4
75, s. auch Bugge BB. 3, 116);

vielleicht auch (Trautmann GGA. 1911, 249) lit.drez-iu, -ti „reifien“, nudrezti

„herunterrei£Sen“ (JuSkevic 346), wenn darin nicht etwa eine sonst aller-

dings unbelegte </(7i)-Erw. von *der- „schinden“ vorliegt.

Lett, drugdt „zerren“ dagegen vermutlich zu mndl. trecken „ziehen“ s.

*der-
(
dergh

,
dreg

) „schinden“ und Miihlenbach-Endzelin I 488 m. Lit.

1. dhregh- gleichbed. mit tragh-, tregh- „ziehen, laufen“ (s. d.).

Gr. tqe%(m (dor. zgaycd), fut. dnodoe^o/iai, „laufen“, tgoyog (= air.

dioch „Rad u
), tq6%os „Lauf“, rgoyig „Laufer, Bote“, rooyjlog „Strandlaufer“
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rga^glog „Naeken, Hals“?? Pedersen IP. 5, 56, Zup. KZ. 36, 57); air.

droch „Rad“ (ark. *drogo-n\ Fick II 4 156, Pedersen KG. I 97);

arm. durgn, gen. dnjan „Topferrad“ kann *dhrogh- (freilich auch dhorgh-)

voraussetzen (s. Hiibsehmann Arm. Gr. I 440 m. Lit., Pedersen KZ. 39,

345 f.); auf Palatal wiese hingegen lett. droizu, drdzu
,

drazt „schnell

laufen“, lit. padrozti ds. (Bezz. Lit. Forsch. 109, GGA. 1898, 555), die aber

mindestens ebensogut als eine Yariante auf Palatal neben dheragh- „ziehen“

gelten konnten. Doch sind sowolil lit. (pa)drozti

,

als auch lett. drazt

„schnell laufen“ identisch mit lit drozti
,

lett. drazt „schnitzen“. Die Grund-

bedeutung ist „schnitzen“. Alle zahlreichen andern Bedeutungen sind

durcli burschikose Verwendung zu erklaren.

2. dhregh- „zergen, qualen, reizen“.

Ai. draghate (Dhatup
)

„qualt, plagt, miiht sich“, aksl. raz-dralq
,
-draziti

„zum Zorn reizen u
,

serb. drazlm, draziti „reizen, zergen u
,

ags. dreccan

„reizen, qualen, plagen“. Zupitza Gutt. 161; Berneker 221 (wo ein nicht

riberzeugender Versuch, russ. draznitb „reizen, necken“ usw. als eine ur-

spriinglich zu sloven, drdaati „auflosen, trennen“ gehorige Bildung ab-

zutrennen; es liegt ein m-Abstraktum *draz-nb „Reizung“ zugrunde, das

nach dem gleichbedeutenden Formans -zm zu *draznb umgebildet wurde,

oder nach Trautmann GGA. 1911, 249 allenfalls ein *dra-zm von einem
neben duati — s. der — stehenden *dra-ti „reifien w b

Vielleicht idg. dhrugh- oder (dhregh -'!
:)

dhregh-, so daB ags. a (mit Um-
laut e) = 9.

Ai. draghate nicht besser nach Wood Cl. Phil. 5, 307 f. mit idg. d zu got.

trigo „Trauer“ (s. *drrgh -), lat. tradio (doch s. u. *dheragli-), mndl. trecken

„ziehen“ (doch s. u. *der-
:
der-gh- „schinden“).

1. dhrebli- „zerbrechen, zermalmen“.

Got. gadraban „aushauen, Xarojusiv u ; anord. draf\ ags. dreef „Abfall“,

anord. drafna „sich in kleine Teile auflosen", blop-drefjar „Blutflecken“

(das damit von Charpentier KZ. 40, 460 f. verglichene av. driici- „Flecken,

Muttermal“ aus *dhrabhi- stellt sich in Ablaut und Bed. besser zu *dherabh-

„trube“)

;

aksl. drobljq, drobiti „zerreiben, zerbreehen“, russ. drobb f. „Bruch, Bruch-
stiick“, russ.-ksl. drobbm, bulg. droben „klein, gering“, woneben mit Ablaut
e bulg. dreben ds., dreb „Abfall von Wolle, beim Flachsriffeln; Leber“,
russ. drebezgz „Scherben, Triimmer“. Fick BB. 2, 199, Berneker 225—226
(m. weiterer Lit.). Mit got. hlaiw

,
patei was gadraban us staina ist wohl

nach Hoffmann BB. 18, 288 rgdupog’ zarpog Hes. zu vergleichen, so daB die

Anwendung unserer Wz. auf das Herausbrechen von Steinen alt ware.

Yermengung unserer Sippe mit Angehorigen von *dh(e)rabh- „triib“ und
*dhrebh- „gerinnen“ noch bei Falk-Torp u. dmr ; mit richtiger Beschran-

kung Berneker aaO.

Eine ahnliche Wz. dh reb - in:

Anord. drepa „stechen, stoBen, streichen, toten“, ags. drepan ,,schlagen,

streichen, treffen, toten“, mnd. drepen „treffen, kampfen“, ahd. treffan

„treffen, beriihren", anord. drep n. „Schlag“, ags. gedrep ds., mhd. tref m. n.
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„Streich, Schlag, Treff, Zusammentreffen“, ags. drepe m. (*drapi-) „Tot-

schlag“, anord. drap n. ds.
;
vermutlieh vom Begriff „die Saiten schlagen“

aus anord. drdpa f. „ein aus mehreren durch sog. stef unterschiedenen

Teilen bestehendes Gedicht; gewohnlich ein Lobgesang“, womit Stokes

irrttimlich BB. 23, 48 mir. drepp „Gedieht“ (recte „Leiter“ !
!)

vergleicht.

Fick III* 212.

2. dhrebh- „gerinnen, gerinnen machen, ballen, dickfltissig“.

Gr. xgecpeadai, xexgocpevai „gerinnen, fest sein“, xgecpm „mache gerinnen

iyala; xvgov), nahre (*mache dick, feist), erziehe“ (dghpo), edge-pa), zgocpog

„nahrend“, dgeupa „das Genahrte, Pflegling, Kind, Zuchtvieh“, xgocpig

„feist, stark, gro6“, xgocpi y.vpa „eine gewaltige Woge“, xgocpoev ds., xgo-

cpa/.ig, -idog „frischer Kase, geronnene Milch“, (fiber das anklingende anord.

drafli s. u. dlier-, dherd-bh- „trfibe u), xaocpvg „dicht“, xagrpea PI. n. „Dickicht“,

xgacpegr) (yfj) „festes Land“ (die gr. Sippe nicbt zu einem idg. dherg’ih-

„festhalten“, s. u. dlier-, dheregh- ,,halten u und Boisacq 353) ;
nasaliert und

mit idg. b (idg. Artikulationsschwankung in nasaler Umgebung) dgopfiog

„geronnene Masse (von Milch, Blut usw.)“, dgoufioopai „gerinne u
,
dgop-

jHeTov „Klfimpchen“. Lit. drimbu, dribti „langsam, dickflfissig niedertropfen“,

sniegas driihba „der Schnee fallt in dicken Flocken", drebiii, dribti „mit

dickflfissigem, breiigem werfen, dafi es spritzt, klecksen“ (aber fiber dniiTi-

stas „Bodensatz“ s. u. dlier-, dherd-bh- „trfibe“); nasaliert wohl lit. dram-

blf/s „Dickbauch; Elefant", anord. dramb n. „prahlender Ubermut“ (ursprgl.

„*dick sein“), nisi, drambr „Knorren, Knoten im Holz“, anord. drumbr

„ Kioto" (Fick III 4 202 f.).

Ai. drapsd- m. „Tropfen“?^(Uhlenbeck Ai. Wb. 131 zw.; kaum mit einem

Bed.-Yerh. wie zwischen got. driusan „herabfallen u
: dgavto zu *dhrebh

in got. gadraban „kazoueivu nach Meillet, s. Boisacq 354 Anm. 1). Uber

as. derbi „kraftig“, anord. djarfr „mutig“, die auch in der Stellung des

Yokals abweichen, s. u. *dherbh- „derb, kraftig, arbeiten“.

Lit. s. u. *dher-, dherd-bh- „trfib“, von dem unsere Sippe im Bedeutungs-

kern und im e-Yokalismus verschieden ist.

dhrigh- „Haar, Borste“.

Gr. dn(g, xgiyog „Haar; Borste",
L
ir. gairb-driuch (

*drigu-) „Borste‘£
.

Fick II 4 156.

verbindet Prellwitz 2 187 abweichend mit lit. dr ilea „eine Partie

Faden, die wie eine Locke gewiekelt herabhaDgen“, drykstu
,

dryhii von

faden- oder halmartigen Dingen „sich lang herabhangend ziehen“, drai-

leyti „Halme, Faden hin und her streuen“ unter idg. *dhreikho- „in Faden

herabhangen u
;
doch scheint „ziehen, herausziehen, herausgezogen sein und

so herabhangen“ der Bedeutungskern der lit. Sippe zu sein (s. Leskien

Abl. 272).

dhrono- „buntu
?

Fttr gr. -&gova „Blumenverzierungen in Gewandern (bei den alexandrin.

Dichtern ffir rpagpaxa, Zauber-, Heilkrauter gebraucht), bunte Gewander,

bunte Tiere u erschlieBen Hoffmann BB. 15, 86, Liden Stud. 67 f., eine
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Gdbed. „bantu (beachtenswerte, aber nicht zwingende Einwande bei Solmsen
KZ. 35, 474 f., gegen dessen Yerkniipfung von doova als „Blumen“ mit russ.

derm „Rasen“ und lat. frons mit Recht Liden St. 95 f., s. auch Yf. LEWb. 2

u. frons
,
-dis). Unter dieser Gdbed. vergleicht Liden aaO. alb. dre-ri, geg

drq-ni- m. „Hirsch“ (Tiere'aus dem Hirsch- und Rehgesehlecht sind haufig

als „gesprenkelt, bunt“ benannt), wofiir eine illyr. Gdf. *drani- (idg. dhroni-)

durch die wohl illyr. Hesychglosse agave; • B.arpo; (A- verschrieben fiir A -)

geboten wird.

Stokes Mel. Kern [Re. 24, 217] vermutet fiir dgova als eigentliche Bed.

„Stickerei“ wegen mir. druine ds. — Lidens weitere Ankniipfung von mir.

derg „rot“ u. dgl. iiberzeugt nicht, s. u. *dher-, dheragh- „triib“.

dhlas-, dhlas- oder dhels- (: dhls-) „quetschen, driicken“.

Gr. dlaco „zerquetsche, zermalme“ (idg. *dhlas-d oder *dhlso), i&Aaadrjv,

dkaar.6;
; eech . dlasmati „driicken“ (fdMds-mo- oder *dhols-mo-)\ ai . dhrsad

„Mahlstein“ (dies, nicht drsad scheint die riehtige Uberlieferung, s. auch
u. *g*er- „Berg“). Scheftelowitz IF. 33, 165 f.

rp/.do) vdkdm
u

ist Kreuzung von dXdco mit cpkiftw ,
wie andrerseits cpMfiw

durch Kreuzung mit dkaco auch zu dkfpco umgestaltet ist (s. Yf. IF. 19,

105, LEWb. 2 u. fligo ; Scheftelowitz aaO., auch schon ZdMG. 59, 697, setzt

freilich auch fiir dktfim unter Yerkniipfung mit av. driivilca- n. „Angst,

Schaudern“ (Bartholomae Airan. Wb. 778 iibersetzt hingegen „St6hnen“)

und driwi- f. „Flecken, Mal“ nach Sch. „Pockennarben“) idg. dhl- voraus,

doch sind die av. Worter keine verlaBliche Stiitze fiir ein solches idg.

*dkleib- „driickend reiben“ und ist die Annahme eines dialektischen Wan-
dels von gr. &).- zu cpk- (bzw. pi zu /?-) nicht begrundet.
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