
Erstev Theil.

Sclirift Laut unci Betonung.

I. Schrift.

Die Tigrinatexte siiid iiiit Ausnahme der § 5 A erwcihuten Ilebersetzung § 7

von Peaice mit deu gewohnlic])en altathiopischen Buclistaben geschiieben

resp. gedruckt. Bei dem l<]indi'ingeii amhariscliev, )iie uiid da audi wohl

arabiscliev Worter uiid bei selbststiindiger weiterer Lautentwickelung des T^a

reichten die altatliiopischen Bucbstaben, dereii Lautwertli sich bei einem

urspriinglicheren einfaclieren ]jautzustande der Sprache fixirt liatte, nicht

mebr aus und man nahm dalier um zwiscben Laut und Scbrift grossere

Uebereinstimmung zu erzielen aucb specifiscb amhavische Bucbstaben an

welclie den lautlicbeTi Bediiifnissen auch des Tf^a ziemlich entsprachen. Am
uothwciidigsten bedurfte man des Tn um die sebr baufige und gewiss nocb

immer giiissercn I'mfang gewinnende Vcrwandlung des Jc in die entsprechende

Spiralis x 5 aucb scliriftlicli darzustellen. Haufig bedurfte man ebenfalls jFl

und nt,' seltener j? T; besonders lotzteres kommt wobl nur in wirklich

Icht amhariscben "Wortern wie ^C g^t, ^iA,C. Pest, ^C^ Granze vor.

Aucb 1 findet sich hauptsachlicb nur in der aus deni Amb. eingedrungenen

Adjektivendung aV- "H* entsinne ich mich gar nicbt angetroffen zu haben,

doch will ich iiiclit in Abrede stellen dass es sich mit irgend einem amb.

Wort auch in unsere Texte eingescblicben baben mag. Ebenso wenig finden

sich die aucb im Amb. jedenfalls nur seltenen von Ludolf erwabnten variir-

ten Formen von U, A, A zur Bezeichnung von ch , v und frz. II, obwohl

die Variation des mittleren Zeichens im Tfi" sehr passond liiltte zur Anwen-

dung kommen konnen.

1) Es findet sicli abor von diesom Bucbstaben stets die andere Form welche

ivolil als hokannt voransgeset/t wercieii darf. Wegen man^ebider Typen mUssen

\\\v uns hier der aiidei-eii bedieiieii.
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Die Bezeichnung der Vocale ist im T^a durchaus dieselbe wie im Aethio-

pischen. Die vielen neuen Zeichen welche das Amh. provinciell ^ zur Bezeich-

nung gewisser vokalischer Lautverbindungen ausgebildet hat kommen im T^a

fur gewOhnlich nicht vor.* Eine storende Undeutlichkeit in K ist es dass bei

dem Zeichen i?. hud der letzte Zug des Untersatzes nach oben statt nach

unten gezogen ist, so dass dieses Zeichen von 'ty, hue nicht zu unterscheiden

ist; zuweilen fehlt der letzte Zug des Untersatzes gauz, so dass das Zeichen

ungef§,hr i? aussieht. Auch Schroibungen wie Ji'il^ (Luc. 2(>, 9 R) ffir

,^^3 "'"' sdumte sind bemerkenswerth.

8 Das Tiia hat aber auch besondere ihm aUein eigenthiimliche Buchstaben

ausgebildet welche dem Aeth. und Amh. fehlen. Diese Zeichen sind wahr-

scheinlich erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts entstanden zur

Zeit als die einheimischen Gelehrten unter Leitung der protestantischen Mis-

sionare die Bibel in das Tfia ubersetzteu. Abbadie giebt dies sogar im

Journ. as. Ill 7 (1839) p. 365 fiir gewiss an.' Im catalogue (1859) p IX giebt

er die Zahl dieser eigenthumlichen Buchstaben auf ein und zwanzig an, welche

Zahl aber zu niedrig gegriffen ist. Die Zeichen sind folgende und aus fol-

genden wirklichen und vermeintlichen Bedurfnissen entsprungen:

^ wird dialektisch im THa wie Yl haufig in die Spirans verwandelt,

so auch im Dialekt der Texte R P , wahrscheinlieh aber auch B C. Obwohl

die fur diese beiden Muta eintretende Spirans, wie es scheint, in beiden Fallen

phonetisch durchaus gleich ist (vgl. § 71), so scheute man sich doch aus etymo-

logischen GrQnden fiir die an Stelle des *1> getretene das aus Yl modi-

ficirte schon vorhandene Zeichen tl zu verwenden, man uahm vielmehr mit

dem 4* ganz dieselbe Modification vor und bildete das Zeichen V, ^, $ u. s. w.

Da ferner im Xna die Gutturallaute nicht mehr gauz die gleiche Starke haben

wie im Altath., wenn sie auch im Vergleich mit dem Amh. immer noch

stark sind, und da man sich der fruher>en Starke derselbeu "wohl bewusst

war und dieselbe beim Recitiren altathiopischer Schriften vielleicht zu for-

1) Besonders in Godscham. S. Abbadie catal. p. 4. — Vergl. Is. gram. p. 4;

Ludolf gram. amh. p. 3; Abbad. catal. VII; Dilhn. cat. mus. brit. p. 58 b; Massaja

lect. gramraat. p. 6. ^.

2) Nur Luc. 20, 3S R habo ich gefunden f^(Ht sterben fUr f^f^T'^.

3) Le dabtara qui traduisait Ics 6vangiles dans la langue_du Togray sous

les yeux des missionaires anglais a i u v e n 1 6 la nouvello lettrc ft\ ;
de meme . .

.

11 a invente le caractdre Zi comme modification df^ I'alpli 6thiopien.
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ciren pllegte, so differencirte man die Gutturalbuchstaben in den neu com-

ponirten Tigrifiatexten um dadurch anzudeuten dass dieselben nicht mehr so

lauten wie im Geez.^ Diese Differenzirung der Gutturalbuchstaben war mit-

hin ein ziemlich mussiges und unnutzes Beginnen und ist dabei noch so in-

consequent wie moglich durchgefuhrt indem man erstens einige Guttural-

buchstaben bios aus graphischen Griinden gar nicht modificirte und zweitens

die anderen ohne irgend welchen Unterschied bald in der alten Gestalt bald

mit der neuen Modificirung schrieb. Aus graphischen Griinden wurden nSon-

lich alle die Gutturalbuchstaben nicht modificirt welche nach oben zu nicht

in einen einzelnen senkrechten Strich* enden, da man wo dieser fehlte die

wagerechte Linie welche nach amhar. Vorgange nun einmal zur Modificirung

gewahlt war nicht anschliessen konnte.^ Man liess daher U D' 'i Oj ^ f
ohne Modificirung,* wohl aber wurde zu modificirt. Aus demselben

Grunde modificirte man U U- ^ V y U IT nicht.* Bei A fh "5, A-

ift* *}• u. s. w. liess sich hingegen die wagerechte Linie oben leicht anbringen.

Aeusserst selten findet sich die modificirte Gestalt bei "J und seinen flbrigen

Silbenzeichen , wahrscheinlich well dieser Guttural auch noch im TB» eineii

1) Ganz verkehrt scheint Abbadie's Erkiarung dieser Zeichen. Joum. as.

a. a. 0. aber auch meine Erkiarung ist nur Vermuthung. — Beim Alf kann diese

Modificirung dann nur bedeuten sollen dass es nicht mehr Hamza ist, was es

natttrlich im Altftth. auch nicht immer war.

2) Als solcher wird aber auch der kleine punktahnliche oberste AiHli^ufor

von jftl X ^ angesehen, ebenso wie man im Amhar. auch an ^ die wagerechte

Modificationslinie zu '^ unmittelbar anschloss.

3) Allerdings hat die amhar. Schrift diese graphische Schwjerigkejt leicht

iiberwunden indem sie auf Buchstaben welche oben anders auslaufen eiqfach ei^iQQ

senkrechten Strich aufsetzte, so j^ aus ^, V aus 5*1 auf noch andere Weise

sind "H" u. T aus H u. -f" gebildet. Von den dera T*** allein eigenthttmlichei)

modificirten Buchstaben ist der einzige welcher ursprttnglich obep nicht in eine senk-

rechte Linie auslftuft 4*, man hat hier wie im Amh. eine kleine Linie aufgesetzt q>.

4) Fttr Of aber Mt IV 2 R wirklich zweimal ^ in AC"fl^ viergig.

5) Das Fehlen der Modificirung beim H Iftsst sich aber vielleicht auch noch

daraus erklftren dass eine lautliche Schwftchung des H ttberhaupt unmOglich ist.

H kann allerdings geschwacht werdon, ist dann aber kein eigentlicher Guttural

oder Hauch mehr, soiidem ein an sich phouetisch werthloses Alf oder Hamza. In

den WSrtem bei denen diese Schwftchung des H eintritt wird im Tfia auch wirk-

lich Alf geschpeben.
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sehr starken Laut hat (iji den Voca/>ularien meistens duicli kh hh wiedergegeben),

und daher der Zweck der Modilicirung, den Laut des Buchstabens als einen

Bchwacheren als im Geez a\ bezeichneu, hier niclit wohl angebiacht war.'

In B C sind die sammtlichcn bios dem Tfia eigenthiinilichen Buchstaben

vermieden ; bei den Gutturaleii hat dies nichts auf sich, zu bedauern aber

ist es dass auch das Zeiulien fur die aus *t* entstandene Spirans fehlt.

§ 9 Nocli eine tsehr bemerkenswerthe allein dem T»a angehorige Eigen-

thumlichkeit der Schrirt ist hier zu erwahnen. In den iith. Handschriften

sehen die Zeieheii "$ ha und ^ he einander sehr ahnlich, und das Streben

einer Verwechselung beider Zeicheri vorzubeugen ist oline Zweifcl dor Grund

dass die aus anderen Griinden nach Gutturalen hautig statt findende Sclirei-

bung a fur a grade beim *} schou im Aeth. besouders haufig ist. Im T^a

ist dies nun soweit duruhgeflihrt , dass "^ gradezu das alleinige Zeichen fur

hci und ha ist , wilhrend *$ (ilth. also = ha) fiir das mit dem sechsten Vokal-

zeichen versehene h gilt; z. B. JRDlH^ = jebazeh, nicht etwa jubazeha;

JB'iA4l ^ jehlaf , nicht jehalaf u. s. w. Das alte Zeichen ^i ist somit ganz

geschwunden. Viel natiirlicher wiire es gewesen wenn >ielmehr "i fortgefallen

ware und 'i seinen alten Werth beibehalten hatte. Nur selten kommt es

vor dass "i trotzdem, der alten Anwendung gemass, tur ha gebraucht wird.*

Es ist hierin entweder eine verwerfliche Inconsequenz zu erblicken, oder

aber sind die so vorkommenden Falle gradezu als Suhreib resp. Druckfehler

zu qualificiren.

§ 10 Die einzelnen W6rter werden wie im Ai^th. durch : von einander ge-

trennt, als grossere Interpunktionszeichen konunen vor • : : und ••'•.'•• Nur

ganz kurze enklitische und proklitische AVortchen werden wie im Aeth. mit

dem Wort zu welchem sie gehoren ohne irgend welehe Trennung zusammen

als ein Wort geschrieben. Die Anzahl dieser enklitischen und proklitischen

Wortchen ist aber im Tfi'i viel grosser als im Aeth., da zu den schon im

Aeth. vorhandenen welche im T"* fast siimmtlich noch erhalten sind noch

eine grosse Anzahl von solcheu hinzukomnit welclic im Aeth. noch korper-

haftere Form haben und dem entsprechend auch als selbststandige WOrter

1) Ich kauu uberliaupt nur '5 in dcu orstcu Capitcln des Mat. R einige-

mal belegen; spater hort es ganz auf.

2) z. B. Luc. 18, 28 C K 'iMI'i wir haben oedasaen Oh- -^^1^ B.
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behandelt werden, im T'^a jedoch zugleich mit dem Lautumfang auch die

Selbststandigkeit verloien habeu. Einige der am hautigsten so vorkommenden

Worter welche im Aefcli. noch durcliaus selbststandig gebraucht werden sind:

A) proklitischc 7\^ = ath. (XP'K'^, A-fl ~-^ ath. -Jfl, f^fl = ath.

t^ilA, ^"J^ --^ ath. UP^'l', q^ == ath. ^T^, 'nf^ = ath

Yl<^, "Xl't' od. ^^i" = atli. 'KW' Viel seltener sind B) derartige

Enklitlka. Am liauligsten ist (fi =^ iith. 'hfl^- Viele diesei Worter wer-

den (laneben aber auch noch als selbststandig gebraucht. Hierzu kommen

schliesslich noch einige dem Aeth. ganz unbekannte Wortchen, so die pro-

klitische Absiclitspartikel 51 und die Praposition der Kichtung 'i, ferner die

enklitische Pragepartikel A^, die Copula GP'i und u. a. ra.

Einige im Genitivverhaltniss zu einander stehende Nomina welche dem

Sprachbewusstseiu schon anfangen als ein Wort zu gelten werden dem ent-

sprechend oft auch als eins geschrieben so "i^fL^ Nachbar, flOjAO^
Schuldner. Im Aeth. so bekanntlich schon >i°2H.A'flj(rh.C fur die in

alten Handschriften noch vorkommende getrennte Schreibung. Endlich sind

hier noch zu erwahnen einige § 48 u. 75 naher beschriebene Zusamraenziehuygen

mehrerer Worter, auch sonst noch einige zerstreute Palle.

Ein Verdoppelungszeichen besitzt das Tna ebensowenig wie das Aeth.; §11

jeder duich keinen Vokal getrennte Doppolconsonant wird aber auch im Tfi»

stets nur einlath geschrieben wenn er in ein und demselben Wort vorkommt.

Ist der Doppelconsonant aber durch den Antritt eiues enklitischen oder pro-

klitischen Wortchens veranlasst , so kommt die Doppeltschreibung nicht selten

vor z. 13. iFt^-f-f^J?, f:I'-ff^^^ ebenso haufig aber ist die Schreibung

l^-i-Cfi, 5'J-f<f?.' Andere Beispiele sind UPi^iSr'i Luc. 13, 25 C

fur H.'^^CD-Orl B; P^A-n Mt. XXII 16 BCR fur f^fl ! A-fl; Tl
f^flPS' Joh. I 14 BCRP fiir YlP^.-p^hPV; "h't'AA'^h. Joh. I 6 BCEF
fiir A^ : -t-A"; ^'J'O^-fl Mt. XXII 32 C fiir ^^ '. J>". Wird das pro-

klitische Wortchen als selbststandiges Wort geschrieben so ist natiirlich aus-

schliesslich die Doppeltschreibung erlaubt; so kommt an derselben Stelle

Mt. XXII 32 C 5*^
: Jfl/th4* vor. Besonders sei hier noch erwahnt die

stets proklitische Negation AJB deren auslautendes JR ebenfalls mit dem

1) Diose Beispiele sind hftufig Mt. V. R hat hier vorwiegend die Doppelt-

schieibung.



anlautenden J5 des Imperf. immer zusammengeschrieben wird z. B. FIf2*fl

A^ Joh. I 27 fQr "HA^^"?" wclchem (gegeniiber) es mir nichi gexiemt;

t\P'Klt'(ih'i Luc. 20, 35 sie werden nicht heirathen = A^P "•
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