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The Somnäthpattan Prasasti of Bhéwa Brihaspati.

By

Vajeshankar G. Ozhä. Esq.

With an introduction by

G. Bühler.

The subjoined edition of the Praéasti of Bhäva Brihaspati has

been prepared according to an eye-copy and an excellent rubbing

prepared by Pandit Girjasamkar Sämalji. The document, which was

first discovered by Colonel J. T01),1 is neatly incised on a stone-slab

measuring 29 inches by 18, fixed in the porch of the temple of

Bhadrakäli at S0mnä‚1:hpa‚’cta‚n.2 It contains 54 lines the last nineteen

of which are mutilated — some very badly — on the right haud

side, because a triangular piece of which the basis measures 17 in-

ches and the sides about 12 inches each, has been chipped off. On

the left side the first nine lines as well as the 52m1 and 53rd have

each lost some letters. In the central portion a few letters have been

damaged here and there.

The characters of the inscription in general resemble the

common Nägari of the present day. Only the letters i, e, and gha

show the antiquated forms, known from the palmleaf MSS. of the

1 Travels in Western India, p. 504, where a soi-dimnt abstract translation has

been given. A somewhat better, but not quite accurate abstract has been publi-

shed by Mr. K. Forums in the Jam-. Bombay Branch. Buy. A. Soc., vol. vrn. p. 59 f.

2 Somnäthpattan, also called Devpattan, Prabhfispattan or more commonly

Veräval, lies in the Sorath district of Kathiétvfid, in lat. 22" 7’ N. and long. '710 34’ E.

Wiener Zeitsohr. f. d. Kunde d. Morgenl. IIL Bd. 1
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2 VAJESHMIKAR AND BÜHLER.

Jaina libraries at Anhilväd, Cambay and Jesalmjr. The language is

Sanskrit, which, as may be expected in the composition of a Sighra-

kam‘ or improvisatore, is not quite free from grammatical mistakes

and otherwise objectionable turns and expressions. The spelling is

on the whole correct, but the letter ba is mostly expressed by va.

The object of the inscription is to celebrate the virtues of the

gazzda or temple-priest1 Bhäva. Brihaspati and to hand down to

posterity a record of his great deeds. The poet boldly asserts (vs. 4),

that Brihaspati was an incarnation of siva’s attendant Nandiévara,

who assumed a mortal body in order to insure the restoration of the

god’s sanctuary at Somanzithpattan. He was born at Bänärasi, a

town which belonged to the empire of Kémyakubja,2 (verse 5) in the

family of a Brahman of the Gärgeya gotra (verse 12) and became

a Pasupata. Leaving his home, he migrated to Mälvä and tempora-

rily resided in Dhara and in Avanti or Ujjain. There he super-

intended the saiva monasteries, gained certain unnamed Pramzira,

rectc Paramara, chieftains for the éaiva faith and obtained i. e.

wrote, a textbook explaining its doctrines (verses 6-8).

Next he became acquainted with Jayasifiiha-Siddharzija of

Gujarat, be it at Ujjain when that prince conquered Malva, or at

Anhilvad (verse 8). He was bound to the king by the closest ties

of brotherhood and received from him on the same day when Siva

reminded him of the object of his existence, great honours which

however are not specified (verse 9). J ayasifi1ha then died. His

successor was Kumarapala who conquered Ballala, lord of Dhärä,

and the Jamgala king i. e. probably the prince of Sapzidalaksha

or Säkambhari (verse 10). After a time Bhava Brihaspati exhorted

Kumarapala to restore the decayed temple of Somanzitha (verse _11).

l The term ganda is explained by éastri Rzimchandra Dinaniith in his edi-

tion of the Prabandhachintaimani p. 212, note 2, ga/I_ldas m bhdshdyäm bhaido tapa-

dhzmalz. The explanation is certainly correct, as this inscription and the correspon-

ding passages of the Prabandhachintiimani show. Bhdva is a common honorific

title of ascetics or religious teachers.

2 The fact that the Rathors of Känyakubja. held Banarasi (Benares) is fre-

quently mentioned in the Jaina Prabandhas.
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THE SOMNÄTHPATTAN PRASASTI ETC. 3

The king readily agreed, made Brihaspati lord of all Gandas i. e.

the head of all - Saiva temple-priests in his dominions, bestowed

presents of ornaments, two elephants and pearl-necklaces on him,

and entrusted to him the governorship of Somanathpattan (verses

11—13).

When the temple, which, as the poet adds, had first been

built of gold by King Soma (the Moon), then of silver by Krishna

and finally of stone by Bhimadeva i. e. the Chaulukya Bhima I

of Anhilvad, had been finished, it received the name Meru. Ku-

marapala richly rewarded Brihaspati by making his office of chief

temple-priest hereditary and by granting to him the village of Brah-

mapuri near Mandali, i. e Brahmapur near the modern Mrindal in

the Viramgam Taluka of the Ahmadabad Collectorate (verses 14—16).

After some extravagant praise of the priest's greatness and goodness

(verses 17—21), the poet goes on to enumerate various other good

works which Brihaspati did in Somnathpattan viz:

1) the recovery of various vrittis and granting them to men

of the four castes (verse 22),

2) the settlement of Aryans to the number of 505 in Soma-

nathpattan (verse 23),

3) the construction of fortications both north and south of the

temple (of Somanätha) (verse 24),

4) the erection of golden lcalaéas or pinnacles on the temples

of Gauri, Bhimeévara, Kapardin, Siddheévara and other gods

(verse 25),

5) the construction of a royal hall or palace — apparently a rest-

house for the king on his visits to Somnathpattan — and of a well

in connexion with it (verse 26),

6) the construction of a hall with pillars in front of the temple

of Kapardin of a silver conduit for the temple of the god (possibly

of Somanatha) and of a bench for the Waterpots required for the

ablutions of the Litnga (verse 27),

7) the restoration of the temple of Papamochana and of a

flight of steps leading into the river (verse 28),

1*
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4 VAJESHAÜKAR AND BÜHLER.

8) the construction of great houses for Brahmans and the re-

storation of vgrittis for the worship of Vishnu (verse 29),

9) the construction of two temples of Chandikä in the new

town and on the road to the temple of Somanatha (verse 30),

10) the construction of a large square well or vdpi (verse 31),

11) the renovation of a temple of Chandika close to the temple

of Somanatha (verse 32)

12) the presentation of gifts to Brahmans on the occasion of

eclipses and on Parva-days.

Next comes the enumeration of the members of Brihaspati’s

family. His wife was Mahétdevi, descended from Sodhala (verses

35—36). His four sons were called Aparziditya, Ratnétditya,

Someévara and Bhaskara (verses 37—38). A little further on

there is a rather important statement which unfortunately is not

fully preserved. From the fragments of verses 42—49 it would seem

that Bhoja, a son of Kumarapala’s sister Premalladevi, came to

Somnathpattan and worshipped there under the guidance of Briha-

spati on the occasion of a lunar eclipse. Thereupon the king, cha-

racterised in verse 47 as mdheévaranripdgrarfilz "the leader of the prin-

ces who worship Mahes'vara” gave another village to the priest. The

last verses apparently contained the usual notices of the poet, of the

writer who wrote the fair copy of the eulogy and of the mason who

incised it. The name of the second personage alone has been pre-

served. The date Valabhisafiwat 850 Ashadha corresponds on the

supposition that the reckoning is the same as in the Veraval or

Somnathpattan inscription of Arjunadeva,1 to May-June 1169 A. D.

For in the latter the month of Äshädha of Valabhisarilvat 945 has

been shown to correspond to May-June of 1264 A. D. The diffe-

rence between 945-—-850 is 95. Hence we obtain the Christian year

1264-95 or 1169. But as the further specifications of the date have

been lost, it is impossible to arrive at a full certainty.

The importance of the inscription for the history of the famous

temple of Somanatha has been pointed out by Mr. K. Fonnns in

1 Indian Antiquary, vol. xr. p. 241 fi‘ and vol. xvr. p.147 ii‘.
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TEE SOMNÄTHPATTAN PRASASTI ETC. 5

the article quoted above. The document is also valuable for the his-

tory of Kumarapala which has been mostly written according to

the distorted accounts of the later Jaina Prabandhas. According to

the latter, especially Merutuf1ga’s Prabandhachintamani1 and Jina-

mar_u_lana’s Kumarapalacharita, it was Hemachandra who advised the

restoration of the temple of Somanzitha, when Kumarapala asked

him by what great deed he might perpetuate the memory of his

reign. When the news of the beginning of the work came, Hema-

chandra further induced his master to take the vow of abstaining

from meat and spirituous liquor until the completion of the building.

When the temple had been finished, the king agreed to keep this

vow until he had performed a pilgrimage to Somanathpattan which

was undertaken soon after. Hemachandra agreed to accompany Ku-

märapäla on this occasion. At the gates of the town they met and

were received by Bhäva Brihaspati. The latter conducted them in-

to the temple and taught them how to perform the worship of éiva

in which Hemachandra took part. After it had been completed, the

Jaina monk managed to effect the conversion of Kumarapala within

the very precincts of the temple. At a later period of Kumarapala’s

reign Bhava Brihaspati incurred Hemachandra’s displeasure by inter-

fering with the Kumaravihara, the temple of Parévanatha which

Kumarapala had erected at Somanathpattan. He was deprived of

his vyitti, but reinstated after he had made his submission to the

powerful spiritual director of the king. Merutunga tells his story

very cleverly and Mr. Forums has received it into the Ras Mala,

though it is contradicted both by Hemachandra’s own Dvyaéraya-

mahakavya and by this inscription. The narrative of the former

work shows that Kumarapala’s conversion happened before the re-

storation of the temple of Somanatha was undertaken, as the edict

forbidding the slaughter of animals is mentioned at the beginning

of Sarga xx and the temple further on.2 Our inscription proves that

1 Prabandhachintamani pp. 211-216, 233, (Bombay edition); Räs Mala pp.

l46——149.

'-’ Indian Antiquary, vol. xv, p. 268 f. Merutu1'1ga’s story is still more fully dis-
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6 VAmsnAxäxAn AND Btlnnnn.

it was Brihaspati, not Hemachandra, who induced the king to re-

build the temple. It explains the presence of Brihaspati at Somnäth-

pattan in a very simple manner by stating that, when the king

agreed to undertake the work, Brihaspati was made the governor of

the town. It further shows by the enumeration of the numerous

building-operations that Brihaspati must have held his post for a long

period antecedent to the year 1169 A. D. It further proves that Ku-

marapala, though converted to Jainism, continued to show favour to

the priests of his old creed. Not only immediately after the completion

of the temple, but even later after the visit of Kumarapala’s nephew,

which seems to have happened shortly before 1169 A. D., Brihaspati

received valuable grants of villages which were confirmed by ézisanas.

This leaning towards saivism explains it, why Kumarapala is still

called mdheävaranrzjoägrazzih ‘the leader of the princes who worship

Maheévara‘. There were facts justifying this appellation just as there

were others which made it possible for the Jainas to give him the

title Paramaéravaka ‘a devout1 hearer of the Jaina faith’. It is per-

fectly clear that Hemachandra’s success was not as complete as the

later Prabandhas represent it. Like many other Indian princes Ku-

marapala managed to combine the heterodox worship with a leaning

towards his ancestral faith. It is only due to Hemachandra to add that

his statements in the Dvyasraya produce exactly the same impression

and that he is free from the fault of boasting of a greater influence

than he really possessed.

Very interesting too is the mention of Kumarapala’s sister Pre-

malladevi. The Prabandhas2 call her Premaladevi and state that

she was the wife of the Mahasamanta Kahnada or Krishna who

helped Kumarapala to gain the throne of Anhilvad. The Prabandhas

credited by Hemachandra's account of Kum§.rapala's conversion in the twelfth Sarga

of the Mabaviracbarita, see my essay ,Ueber das Leben des Jaina Mönches Hema-

chandra" in the Denkachriflen der Wiener Akademie 188.9.

1 See the colophon of the Cambay Ms. Nr. 240 in Dr. Peterson’s Third Report

App. x, p. 67, which is dated Vikrama. Safiwat 1221.

2 Räs Mälä. pp. 138, 1-L0.
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THE SOMNÄTHPATTAN PRASASTI ETC. 7

add that Kahnada was afterwards put to death by Kumarapala, be-

cause he presumed too much on the strength of his services. This

story now becomes doubtful as we see that Premalladevi’s son,

Bhoja was in Kum:§.rapé.la’s favour and a man of power.

Transcript.

1 [Om namah] Siväya II yenäharh bhavatah sahe suradhunim

aiiitarjjatanam atah karnne lalayasi kramena kitavotsarhgepi tälil

dhäsyasi [ ity-Adreh sutaya sako[pa-

2 m Umayokto] vochad arye [ésru]-taur' bhüsheyalh guruga1hda-

kirttir iti vah sovyäd Bhavänipatih II 1 [II] sri-Vighnaräja vijayasva

namostu tubhyarh Vagdevate tyaja navoktivi-

3 [dhanavighnam] jihve samullasa sakhi prakaromi yavat sar-

vesvarapravaragarhdagunaprasastilil II 2 [II] Somah sostu jayi Smarälil-

gadahano yam nirma[-la]Ii1 nirmmame Gauryah s"apa-

4 [balena vai kri]tayuge VriIi1dava[n]opeyushaIi1 I pradat

Pasupataryasadhusudhiyam yah sthänam etat svayafi1 kritva sväm

atha paddhathh S"a]éibh1'i]to devasya tasyäjfiayä

5 [II3II] Kalau] kilhchid vyatikrärhte sthänakalh vikshya viplu-

talii I taduddharakrite Sarhbhur Namdisvaram athzidiéat II 4 [II] asti

érimati Kéinyakubjavishaye Vanarasi visru-

6 [tä pür ya]syä.m adhidevatakulagriham dharmasya mokshasya

cha I tasyam lévarasasanadvijapater gehe svajanmagraha1i1 chakre

Pasupatavratarh cha vidadhe Namdiévarah

7 [sarvavi]t II 5 [II] tirthayatravidhanaya bhübhujäfil dikshanaya

cha I sthänänälh rakshanarthaya niryayau sa taponidhih II 6 [II] s'ri-

mad-Bhava-Vrihaspatih samabhava-

8 — — sa (?) viévarchito nanatirthakaropamanapadavim asadya

Dhäräm purilil sarhprapto Nakuliéasannibhatanuh salhpüjitastä-

pasaih kmhdarpapratimaé cha

l Read -‘irutau.
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8 Vsxnsnaivxsn AND BÜHLER.

9 [é:?tstra]m akhilasviyagamodghatanarh II 7 [II] yadyan-Mälava-

Kanyakunja '-vishaye-(A)va1i1tya1i1 sutapta1i1 tapo nitäh éishyapada1i1

Pramzirapatayah samyaf1 mathah pälitäh I

10 nitah s'ri'- Jayasiriihadevanripatir bhrätritvam ätyariltikalil

tenaiväsya jagattrayopari lasaty adyaipi dhijririlbhitalil II 8 [II] Safilsä-

rävatarasya karana-

11 m asau samsmaritah Sambhunä sthanoddharanibalhdhanarh

prati matirh chakre pavitraéayah I tasminn eva dine kritamjaliputah

sri- Siddharajah svayalh chakre- .

12 mushya mahattaratvam asamarh chäryatvam atyädarät II9 [II]

tasmin nakam upeyushi kshitipatau tejovisieshodayi érimadvira- Ku-

marapala-2 mi-

13 patis tadrajyasimhasanalil I ächakräma, jatity achirhtyamahi-

ma Vallala-Dhara dhi p a-srimaj -Jam galabhfipakurhjarasirahsamcha

rapamchananah II 10 [II] evarh

14 [räjya]m anaratam vidadhati érivirasirhhasane srimadvira-

Kumarapalanripatau trailokyakalpadrume 1 ga1i1do Bhava-Vriha

s p a ti h Smararipor udvikshya

15 devalayafn jirnnam bhfipatim aha devasadanarh proddhart-

tum etad vachah II 11 [II] adesat Smaraézisanasya suvrihatprasadanish-

padakam chaturjjatikasarhmatam sthira-

16 dhiyarh Gargeyavarhsodbhavarh I ärimad- Bhäva-Vriha-

spatirh narapatih sarveéagarhr_les'vararh chakre taIi1 cha sugotramarir

dalataya khyatam dharitritale II 12 [II] datvalafnkaranalh ka-

17 renuyugalam vyalarhvya muktasrajah érikharhdaié charanau

vilipya sirasa bhaktya pranamyagratah I utsäryätmamahattamaril ni-

jatamäm uchchhidya mudräm adat sthanam bhavya-

18 puranapaddhatiyutam nistantrabhaktavyaymh II 13 [II] präsä-

da1i1 yad akarayat Smararipoh kailasasailopamalh bhfipalas tad ativa

harsham agamat provächa. chedalh vachah I s'ri-

1 Read Klinyakubja.

2 After Kumdrapdla follows deva, marked by kdkapddas as a mistake.
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Tun SOMNÄTHPATTAN PRASASTI ETC. 9

19 madgalildamahämatirh prati maya gafndatvam etat tava

prattarh sa1i1prati putrapautrasahitayachamdratararunalil II 14 [II] sau-

varnnarh Somarajo rajatamayam atho Rävanodära-

20 viryah Krishnah sri- Bhimadevo ruchirataramahagravabhi

Ratnakütafil | tafil käläj jirnnam esha kshitipatitilako Merusafil-

jüalil chakära präsädalil sa prabhavah sakala-

21 gunanidher garhdasarveévarasya II 15 [II] paschad Gürjjara-

mamdalakshitibhuja samtoshahrishtatmana datto Vrahmapuriti na-

mavidito gramah savrikshodakah I kritvä trai-

22 puthatärhvrasäsanavidhirh‘ sri- Marhdalisannidhau tvatput-

rais tad[angodbh]utakulajail_1 sarhbhujyatam svechchhaya II 16 [II] ud-

dhritya sthänakalh yasmat2 kritarh Somavyavasthaya I Vrihaspa-

23 tisamo ga1i1do nabhfin na bhavitaparah II 17 [II] bahukuma-

tijagarhdair dravyalobhabhibhfitair nripakusachivavrimdair nasitaih

sthanam etat I sapadi tu gurugamdenoddhritam da1i1ta-

24 kotisthitadharauivarähasparddhayä lilayaiva I 18 [II] ke ke

naiva vidamvita narapater agre vipakshavrajah keshärh naiva mu-

khalii kritarh sumalinarh kesharh na darpo hritah I

25 kesham napahritam padarh hathataya datvä padarh mastake

ke vänena virodhino na valina bhikshavratam grahitah II 19 [II] su-

sthamabhir bahir idarh bahubhir yadiyair gadhafn gunai-

26 r niyamitarh yadi nabhavishyat I nünalil tad arhtar akhilafi1

subhritam yaéobhir vrahmamdabhaihdakam anu sphutam asphuti-

shyat II 20 [II] yadrfipekshanavamchhaya $atamakho dhatte sahasrarh

27 drisam yannihsimagunastutau kritadhiyo Dhatué chaturvak-

tratä yanmähätmyabharäch chaleti vasudha gotrachalaih kilitä yat-

kirtir na bhuvi pramasyati tato nfinarh

28 triloki krita II 21 [II] uddhritya vrittayo yena savahyabhyaIh-

tarasthitah I chaturjjatakalokebhyah salilpradatta yaéorthina II 22 [II]

svamaryadam vinirmaya sthanakoddha-

1 Read putatdmr-a°. —

2 Thdt indistinct.
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10 VAJEsrIAüKAR AND BÜHLER.

29 rahetave I pamchottaram parilchasatim aryanaiii yobhyapfi-

rayat II 23 [II] devasya dakshine bhage uttarasyam tatha diéi I vi-

dhaya vishama.1i1 durggarh pravarddhayata yah pnralh II 24 [II] Gau-

30 rya Bhimeévarasyzitha tathä deva-Kapardinah I Siddhesvara-

didevanarh yo hemakalaéan dadhau II 25 [II] nripaéalalh cha yaé

chakre rasahatyaé1 cha küpikäfil I mahänasasya.

31 éuddhyartha1i1 susnapanajalaya cha II 26 [II] Kapardinah pu-

robhäge sustambhäfil pattaéalikam I raupyapranalam devasya gadu-

kasanam eva cha II 27 [II] Papamochanadevasya prasadam ji-

32 rnam uddhararh sa2 I tatra tripurushams chakre nadyam sopä-

nam eva cha II 28 [II] yugmalh II yenakriyamta bahuéo vrahmananam

mahagrihah I Vishnupfijanavrittinam yah proddharam achikarat II 29

33 navinanagarasyaliltah Somanathasya chadhvani I nirmite vä-

pike dve cha tatraivapara-Charildika II 30 [II] gamdenakrita vapikeyam

amalaspharapramanamritaprakhyasvadu[jala]

34 savelavilasatkatkarakolahalaih I bhramyadbhuritararaghatta-

ghatimuktambudh:§.rasaI:air3 ya pita Ghatayoninapi hasafivälixbhoni-

dhi[m]llakshyate II 31 [II] $a[é;i]-

35 bhfishanadevasya Chafndikam sannidhisthitam II yo navinälh

punaé chakre svaéreyoraéilipsaya II 32 [II] süryächamdramasor ggrahe

pratipadam yenaéritah sadha[vah sarvajfiah pa]-

36 ripfijita dvijavara danaih samastair api I tadvat pamchasu

parvasu kshititalakhyéttaié cha danakramair yena kshmä paritoshita

gunanidhih ka[s tatsamonyah puman II 33 II]

37 bhaktih Smaradvishi ratih paramzitmadrishtau sraddha s'ru-

tau vyasanita cha paropakare I kshafiitau matih suchariteshu kritié

cha yasya viévambhare [pi cha nutih sutaram sukhaya II 34]

38 etasyäbhavad i1i1dusuri1daramukhi patni prasiddhanvaya Gau-

riva Tripuradvisho vijayini Lakshmir Murärer iva I éri-Gafugeva Saras-

vativa Yalmunevehagrakirtya gira kariltya]

1 The syllable an is indistinct and uncertain; possibly rasavatyä (Gujarati

rasoi) to be read.

1 Read uddharan.

3 Read °sphdra° °yha;ikd°; perhaps sahela° for .mvela° to be read.
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THE SOMNATHPATTAN PRAäAsTI ETC. 11

39 Sodhalasambhava bhuvi Mahadeviti ya viéruta II 35 [II]

lavanyam navacha1i1pakodgatir atho vahfi sirishavali drishtih kraur'u-

cha--v_v~v___~~-U

40 nam I hasah kurhdam amamdarodhrakusumany uchchä ka-

polasthali yasya manmathaéilpinzi virachitam sarvarttulakshmya vapuh

||[36III ----W-~---~--~

41 siddhaé chatvaras te Daéarathasamenasya putropamänäh I

ädyas tesham abhavad Aparadityanama tatoblnid Ratné.[ditya]

vvvvv——v—-v—— [H37 a-]

42 nyah Someévara iti kriti Bhaskaraé chaparobhnd ete

Ramadibhir upamitah satyasaubhratrayuktah I ni - — — v v v v v — —

43 [dra]vavinihita vahavah éri-Murareh II 38 dhanya sa jana-

ni bhfitalii1 sa pita viévasekharah I y:ivajji[va v — — v X X X X v — v i

[n a9] ___W_

44 dalopari luthaty aniya virhdfipama2 lakshmi sambhritavaji-

chamaragaja vidyudvi - — v éah ‚l ä — — v v — v — v v v — — — v —

45 yena gunina kirttih pararh sarhchitä H 40 [H] satvenädya Si-

vir Dadhichir atha vä tivrajfiaya Ra[va1_1ah] — — — v v — v —_v v v — —

__ v _ _ v _ I _ __ _ U

46 Yudhishthirah kshitipatih kim va vahu vrfimahe ity etebhi-

dhaya Vrihaspatitayzi sarve v — — v — [H 41] X X X ><.v — — v X X X X

V — V ß X X

47 Kumarapalasya bhagineyo mahabalah II 42 [II] Premalla-

devyas tanayo Bhoja X Xv-v¥ I XXXX-——vXXXX~—v><

[II 43 Sri-Some}

48 näthapüjälh yach chhasankagrahanakshane I karito gafi1da-

räjena tena pritim aga[d v v H 44] ><><><><v——v><><>< ><v—v—l

XXXX“——‘-'XXXX

1 Read bhütalz.

1 This word and the preceding one are very uncertain. Perhaps lak.vhmi{i

to be read.
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12 VAJESHAMLAR AND BUHLER.

49 yathakramalh II 45 [II] Hiranyatatinitire P:‘a.pamochanasan-

nidhau Igafi1datriX-~ -v><><><Xv—v¥ [II46] xxxx----xx

X X V — V i l X X X

50 [safi1]dadau tasmai Maheévaranripagranih II 47 [II] ääsanj-

kritya dadata grä[ma] ><><-—~¥| X XX ><v--vXXX><v—v¥

[II 48] x><x>< v-

51 [vaIi1éapra]bhavai}_1 putrapautrakaih I bhoktavyah pramada-

bhis cha yavachchaxi1dra[rkataraka1i1 II 49] v — ~ — — v V — v — — v - u

__\‚v_v.__]u__u_

52 [ga1i1dagu]napra§asti1i1 chakara yah sighrakavih sukävyaib II

54 Valabhisarhvat 850 asha[(_iha] . . . . . . . . . . . . . .

Translation. 1

Adoration to Siva!

1) May that lord of Bhavani protect you, who being thus an-

grily addressed by [Uma], the daughter of the Mountain: rSince I bear

with the River of the gods in thy matted locks, hence thou fondlest

her now in thy ear and in course (of time, no doubt) art going to

place her, O rogue, in thy lap’, — answered her (saying): ‘Wor-

shipful one, this ornament in my ear is the eulogy of the venerable

G‘randa.‘2

2) Divine Ganesa, mayest thou be victorious, adoration to thee!

Goddess of speech, put [no obstacle in the way of the composition

1 Translated from the Gujarati rendering of Mr. Ozhä. [G. B.]

2 The situation which the poet has in mind, appears to be this. Pärvati, al-

ways jealous of Gaiiga, who resides in the locks of S'iva, sees suddenly a stream

of Am;-ita in her husband’s ear. Thinking this to be Gaügä, she upbraids him. He

excuses himself by saying that this stream is not Gafigä but a. eulogy on his temple-

priest. The tertium comparationis between the river and the poetry is that both

are amritalahari.
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THE SOMNATHPATTAN PRAsAs'rr ETC. 13

of] a new song! My friend Tongue, move nimbly the while I fashion

a eulogy of the virtues of the best lord of all Gandas!

3) May that Moon be victorious whom the burner of Cupid’s

body created spotless, —— he who gave this locality1 to the worshipful,

holy and wise Pasupatas that [indeed owing to] the curse of Gauri

had gone in the Krita age to Vrindävana‘, and (who) himself made

his mark (there in Pattan) at the command of that deity, the bearer

of the Moon.

4) When a portion [of the Kali age] had passed, Sambhu,

seein that lace destro ed ave orders to Nandisvara for its reno-

g P y 7 g

vation.

5) There is in the prosperous country of Kanyakubja the

famous town of Banarasi where the ancestral home of the supreme

god (Siva), of religion and liberation (is to be found).2 In that

(town) [omniscient] Nandisvara, at the command of lévara, took birth

in the house of a Brahman and the vow of the Pasupatas.

6) That ascetic-" went forth in order to perform pilgrimages,

in order to initiate princes (into the mysteries of his faith) and in

order to protect the (sacred) places.

7) Illustrious Bhäva Brihaspati became one honoured by all

.. . .. when he reached the town of Dhärä, the seat of (saints)

resembling various founders of religions (tirthakam), he who in body

resembling Nakulisa is worshipped by ascetics and similar to Cu-

pid, obtained a sastra unclosing his entire doctrine.

8) Because he strenuously performed penance in the Malava

and Kanyakubja countries and in Avanti, because he made the

Pramara lords his pupils, because he duly protected the mona-

steries (of his faith), because he bound to himself the illustrious king

1 I. e. Somaxuithpattan.

2 According to text the spelling is Väzzärasi. The translation gives every

where the form required by usage.

3 The person spoken of is Bhäva Brihaspazi, whom the poet represents as

an incarnation of Nandiévara, see verse 9.
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14 VAJEsnAfixAR AND BÜHLER.

J ayasirhhadeva in closest bonds of brotherhood, for these reasons

his wide intelligence flashes even now above the three worlds.

9) That man of saintly disposition, being reminded by Sambhu

of the cause of his descent into the world, turned his mind to-

wards (the accomplishment of) its object, the renovation of the

(sacred) locality. Even on that same day illustrious Siddharaj a,

joining his hands in supplication, bestowed on him out of great

regard an unequalled greatness and honour.1

10) When that prince had ascended to heaven, the illustrious

king, brave Kumarapala quickly mounted the throne of his king-

dom, he who prospers through his particularly great courage, who

possesses unthinkable greatness and who was a lion to jump on the

heads of (those) elephants — Ballala, king of Dhärä, and the

illustrious ruler of J angala.

11) When the illustrious king, brave Kumarapala, a tree of

paradise for the three worlds, thus uninterruptedly ruled on the

throne of glorious heroes, the Ganda Bhava Brihaspati, seeing

the temple of the foe of Cupid ruined, addressed to the prince an

exhortation to restore that house of the god.2

12) And the king made that illustrious Bhava Brihaspati

the ruler of all lordly Gandas, him who was to erect at the com-

mand of the punisher of Cupid a very great temple, — who is ho-

noured by men of the four castes, — who is of firm intellect, -

who sprang from the Gargeya race and is famed on earth for

belonging to a noble family.

13) Bestowing on him ornaments and a couple of elephants,

hanging garlands of pearls (on his neck), anointing his feet with

sandal, devotedly bowing his head before him, driving away his own

chief (official)3 and taking away his seal, (the king) made over (to

1 Possibly the words mahattaratvam and dryatvam may indicate, that Brihas-

pati received the titles mahattara and ärya in connexion with some office.

2 Etat, though placed next to vachah must probably be construed with

devasadanavh.

3 Utsdrylitmamahattamarh, ‘driving away his own chief (official)’ may pos-

sibly mean that Kumiirapzila deposed his prime minister in order to make room
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THE SOMNATHPATTAN PRAsAs'rI ETC. 15

Brihaspati) the sacred place together with the honourable ancient

rank, setting no limits to the expenses for food.

14) When (Brihaspati) had constructed the temple of the foe

of Cupid which resembles Kailasa, then the king rejoiced exced-

ingly and spoke this word to the highminded illustrious Ganda,

‘This Gandahood I have now given to thee, thy sons and grandsons

as long as moon, stars and dawn endure.‘

15) King Soma built a golden temple, then Krishna whose

bravery was noble like R:§.vana’s, a silver one; the illustrious Bhima-

deva (erected) ‘the jewelled peak’ with most resplendent large sto-

nes; the latter which in course of time had become ruinous this

most excellent king (Kumarapala) converted into (the building) cal-

led Meru. That is the greatness of that store-house of virtues, the

lord of all Grandas.1

16) Afterwards the contented, rejoicing ruler of Gfirjara-land

gave (to Brihaspati) a village in the neighbourhood of famous Man-

dali, known by the name of Brahmapuri, together with its trees

and water, and made (this) order on three copperplates, ‘Thy sons

and the issue of their bodies shall enjoy it as they please’.

17) No other Ganda has existed or will exist who equals Bri-

haspati, since he restored the (sacred) place according to the de-

cree of (the god) who is united with Uma.2

18) This (sacred) place had been ruined by many evil-dis-

posed Gandas, by numerous bad servants of the ‘king, who had

succumbed to the greed of money; but quickly and easily it was

restored by the venerable Ganda in rivalry with the (primeval) boar

who holds the earth on the tip of his tusk.

for B;-ihaspati, and the further statement regarding the seal may be adduced in

support of this view. Nevertheless it is more probable that the chief (official) allu-

ded to is the governor of Somnathpattan, whose place Brihaspati obtained.

1 Ratnakfita ‘the jewelled peak’ probably was the name of the temple built

by Bhimadeva I after the inroad of Mahmud of Ghazni.

2 Somawyaathayd must no doubt he explained by Umdeahitasya devasya Siva-

aya vyavasthayä äjfiayd, because above in verses 4 and 12 the order of éiva has

been mentioned.
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16 VAJESHAIQKAR AND BUHLER.

19) What crowds of enemies did he not put to shame before

the king? Whose face did he not exceedingly blacken? Whose pride

did not humble? Whose place did he not forcibly take away, placing

his foot on (his opponent’s) head? How many foes did that powerful

man not force to take the vow of subsisting on ahns?

20) If this small receptacle, the egg of Brahman, which inside

is completely filled with his fame, were not outside firmly bound with

the strong ropes of his numerous virtues, it would evidently burst.1

21) Through the wish to see the shape of that (man) Satamakha

(Indra) has assumed a thousand eyes; wise Dhatri (Brahman) wears

four heads in order to extol his boundless virtues; because the earth

began to shake under the load of his greatness, it has been fixed

with the primeval mountains as with stakes; verily, the three worlds

have been created, because his fame could not be measured on the

earth (alone).

22) Desirous of fame, he recovered means of subsistence both

external and internal and gave them to men of the four castes.2

23) When he settled his boundary, in order to renovate the

(sacred) place, he made the number of five hundred and five

Aryans full. 3

24) T0 the south and to the north of (the temple of) the god,

he built a fort difficult of access and thus caused the town to prosper.

25) T0 (the temples of) Gauri, of Bhimeévara, divine Kapardin,

Siddhesvara and other gods he gave golden pinnacles.

1 The egg of Brahman is called azm ‘small’, because it is insufficient to

hold Brihaspati’s fame. Guqlail» has, of course, the double meaning ‘rope’ and ‘virtue’.

1 ‘The external means of subsistence‘ are sacrificing, teaching, service and

the ‘internal ones’ studying the Veda preforrning the Agnihotra and so forth. The

meaning of the verse probably is that Brihaspati used his influence with the king

to have grants and assignments for priests, reciters of the Vedas and Puranas and

temple-servants restored, in case they had been discontinued.

3 Mr. Vajeshankar’s transcript reads abhyapüjayat instead of abhyapdrayat,

which is plain on the rubbing. His translation accordingly differs. The verse re-

fers, I think, to a settlement of new inhabitants in Somnfithpattan. [G. B.]

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

5
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



THE SOMNATHPATTAN PRASASTI ETC. 17

26) He built a royal hall and the well of Rasahati (Rasavati?)

for cleaning the kitchen and for (procuring) good water for bathing.

27) In front of (the temple of) Kapardin he constructed a hall

of stone-slabs with beautiful pillars (moreover) a silver conduit for

(the temple of) the god and a bench for waterpots.1

28) Restoring the ruinous temple of divine Psipamochana, he made

there Tripurushas and a flight of steps (leading) into the river.2

29) He built great houses for many Brahmans and caused the

grants of subsistence (vritti) for the- worship of Vishnu to be restored.

30) Within the new town and on the road to (the temple of)

Somanätha he erected two (temples of) Chandikä.

31) The Ganda constructed that well with clear, abundant sweet

water resembling nectar, — which (well) though Ghatayoni (Agastya)

drank from it, yet seems to laugh at the oceans with passionately

resounding mocking noises with which hundreds of streams of water

issue forth from the pots of numerous revolving waterwheels.3

32) Desirous of a large store of happiness in the next world,

he renovated the (temple of) Chandika which stands in the neighbour-

hood of (that of) the god who wears the moon as his ornament.

33) On (the occasion of) solar and lunar eclipses he always

worshipped the holy [omniscient] Brahmans, his dependents, with all

kinds of gifts; he likewise gladdened the earth on the five Parvan-days

with successive gifts, famous in the world. What [other man, be he

ever so] rich in virtues [is equal to him?].

34) Devotion to the foe of Cupid, delight in contemplating the

supreme spirit, faith in the scriptures, eagerness to do good to others, a

l The waterpots were required in order to perform the ablutions of the Lihga.

2 The temple of Papamochana stood on the bank of the Hiranyanadi, see

below verse 46. After this verse stands the word yugmam ‘a. couplet’, which seems

to indicate that verses 27 and 28 refer to the same object.

3 Agastya, when drinking from the oceans, reduced their water. That of the

well, on the other hand, remained as abundant as before. Hence the well laughs

at the oceans, its laughter being the creaking of the arts or waterwheels. The poet

has used the ungrammatical form haaati for haaantt on account of the metre.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 2
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18 VAJESHAfiKAR AND BUHLER.

forgiving disposition, the performance of virtuous actions [and worship]

of the supreme deity [greatly contributed to] his [happiness].

35) As Gauri (belongs) to the foe of Tripura, as victorious

Lakshmi (belongs) to Murari, even so belonged to him a wife of noble

race, with a face fair like the moon, sprung from Sodhala, who was

renowned on earth as Mahadevi (and) who resembled holy Ganga,

Sarasvati and Ya[muna respectively by her exceeding fame, eloquence

and loveliness].

36) (Her) beauty (resembled that of) the newly opened Cham-

paka flowers, next her arms (were tender like) garlands of Sirisha

flowers, her eye (resembled) the Kraurhcha . . . . . . . . . . . . .

her smile the jasmin, her high cheek full-blown Rodhra blossoms;

the artificer Cupid fashioned her body with the beauty of all the

seasons.

37) . . . . . . . . . . . . those four saints [were begot?] by him

who equalled Dasaratha, likenesses to the sons of that (king) (?).

The first of them was called Aparziditya, then followed Ratna[ditya]

38) Another was named Somesvara, and another happy

Bhaskara. These who resembled Rama and the other (three sons

of Das'aratha) and were united in true brotherly affection, . . . . . .

. . . . . . . . . . . the (four) arms of Muräri,

39) Blessed is that mother, that father is the most eminent of

all; during life . . . . . . . . . . .

40) . . . . . . . Fortune which resembles a drop on a leaf,

which has collected horses, fans and elephants, rolls . . . . . . . . . . .

by which virtuous one fame was preeminently collected.

41) N ow through holiness Sibi or Dadhichi, through fierce power

of command R.§.[vana] . . . . . . . . . . . . . . . . . king Yudhishthira;

or why shall we talk much? Thus (were) all these through their

appellation, through Brihaspatihood . . . . . . . . . .

i 42) The powerful son of the sister of Kumarapala . . . . . . . .

43) The son of Premalladevi, Bhoja . . . . . . . . . . . . .
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Tna SOMNATHPATTAN PRASASTI ETC. 19

44) When the prince of Gandas made him perform the worship

of divine Somanéttha on the occasion of an eclipse of the moon, then

rejoiced . . .

45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in due order.

46) On the bank of the Hirvanya river in the neighbourhood

of Pitpamochana the Ganda . . . . . . . . . . . . . . .

47) The leader of princes who worship Maheévara gave to

him . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48) By him who, issuing an edict, gave the village . . . . . . .

49) [The village] shall be enjoyed by sons and grandsons,

sprung from the race . . . . . . and by (their) wives, as long as

moon, [sun and stars] endure.

50) . . . . . . . . . . . . . who, being an improvisatore, composed

in beautiful verses the eulogy of the virtues of the Ganda . . . . . .

. . . . . . . . . . . It was written by Rudrasfiri, the son of Lakshmi-

dhara1 . . . . . . . . . . . . . Valabhisafiwat 850 Äshäßlha] . . . . . .

1 This fragment probably belongs to verse 51, and another verse giving the

name of the mason who incised the Praéasti probably followed.
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Zarathustra’s Versuchung.

(Vendidad XIX, 1-35.)

Von

Friedrich Müller.

1.

Grund-T ext: Von der nördlichen Gegend, von den nördlichen

Gegenden stürzte hervor Anro-Mainjuä, der vielen Tod bringende,

der Unhold der Unholde.

Huzvaresch-Uebersetzung: Von der nördlichen Gegend,

von der Gegend, dem Orte, von den nördlichen Gegenden, von den

Gegenden, den Orten, [der Unholde stürzte hervor Ganna-Minoi, der

vielen Tod bringende, der Unhold der Unholde.

Der Text der Huzvaresch-Uebersetzung, welcher verderbt uns

vorliegt, muss lauten: Irgßro W531 ‚G Irgflwv IG we 5% 6 g£iv-00’ 6

wo II-wo Adm: ‘rlowr man‘ we )F“0U‘0-

2.

G.-T. Also sprach der schlechtgesinnte Afiro-Mainjus, der vielen

Tod bringende:

H.-U. Darauf sprach also jener Ganna-Minoi, der vielen Tod

bringende:

Das Wort dudää des Grundtextes erscheint in der Huzvaresch-

Uebersetzung nicht übersetzt.
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ZARATHUSTRA,S VERSUCHUNG. 21

3.

G.-T. O Drudz! lauf’ hinzu, tödte den reinen Zarathustra!

H.-U. O Drudz! laufet hinzu und tödtet ihn, den reinen Zartust!

Der Paraphrast hat gelesen: druxä upa dwarata mgrgnéata

aifhawangm zara8u§trgm.

4.

G.-T. Die Drudfi lief um ihn herum, Büiti, der Unhold, die

todesvolle Vernichtung, er, der betrügerische.

H.-U. Die Drudz’s stürzten über ihn, Büt, der Unhold, und die

heimlich schleichende Vernichtung, die betrügerische.

vom lese man: mi vom. Der Paraphrast nimmt gemass

der Auffassung des vorangegangenen Paragraphen zwei Unholde an

dflöää = sWaage, ist von daöä- fur davé-, identisch mit dem altind.

dips-, abzuleiten, einem Desiderativum vom altind. dabh-, iran. dab-.

5.

G.-T. Zarathustra recitirte das Ahunawairja-Gebet: 3/a9¢i ahü

waiojo bis wästärem. Man preise die schönen Gewässer der schönen

Daiti und bekenne den mazdajasnischen Glauben.

H.-U. Zartust sagte das Ahunwar her, die zwei Ahunawairja,

welche von Husiti aus voran sich befinden; darauf pries er die schönen

Gewässer der schönen Daiti, darauf bekannte er den mazdajasnischen

Glauben, d. h.‚ er machte das frawaränä. .

Statt ‘am’, I‘ ‚Pi‘ 51 sewer i‘ lese man ’v’&>o' It‘. Der Paraphrast

las statt unserer frdjazaéta und fra6rgnaéta sicher frdjazata und

fraörenata.

6.

G.-T. Die Drudz lief von ihm bestürzt weg, Büiti, der Unhold,

die todesvolle Vernichtung, er, der betrügerische.

H.-U. Die Drudz’s liefen von ihm bestürzt zurück, Büt, der Un-

hold und die heimlich schleichende Vernichtung, die betrügerische.
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22 F. MULLER.

7.

G.-T. Die Drudi sprach zu ihm: Peiniger Anro-Mainjus!

H.-U. Die Drudi sprach zu ihm die Antwort: Ein Peiniger bist

du, Gannä Minöi, d. h. du bist so, dass, wenn du etwas zu ersinnen

und dann selbst auszufiihren nicht im Stande bist, du es uns aufträgst!

8.

G.-T. Nicht sehe ich an ihm den Tod, an dem Spitamiden Z_a-

rathustra.

H.-U. Nicht haben wir an ihm den Tod erblickt, an ihm, dem

Spitamiden Zartust.

Man beachte vnv-‘M I-I4‘ (I waänäma) gegenüber waéndmi.

9.

G.-T. Wegen des vielen Glanzes des reinen Zarathustra.

H.-U. Wegen der Eigenschaft, dass der reine Zartust voll Glanz

und voll Thatkraft ist. Dieses beweist, dass an jenem, in welchem

Thatkraft sich befindet, die Opposition wenig Wirkung äussern kann.

Man muss wohl lesen: pouru qargnafzho aähaöno zaraäuätrahö.

Oder haben 8 und 9 ursprünglich gelautet: 1201'! he a6.s'~ho pairi waéndmi

— pouru-qargnahho?

10.

G.-T. Zarathustra sah im Geiste: die bösen schlechtgesinnten

Unholde berathen sich über meinen Tod.

H.-U. Zartust sah im Geiste: die Unholde, die bösen schlecht-

gesinnten, berathen sich über meinen Tod.

11.

G.-T. Es erhob sich Zarathustra, hervorging Zarathustra.

H.-U. Es erhob sich Zartust, hervorging Zartust.

\ ‚
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ZARATHU§TRA,S Vnnsuontme. 23

12.

G.-T. Während der Erstarrung des Anro-Mainjuä infolge der

Grausamkeit der Peinigungs-Inquisition.

H.-U. Weg von der Erstarrung Akoman’s, als dieser, nämlich

Akoman, in seinem Körper erstarrt war bei dieser Grausamkeit der

peinigenden Inquisition; bei dieser Inquisition hatte er nämlich sich

selbst so hart gemacht. Es gibt Einige, welche sagen: Darauf erstarrte

Akoman, als er die Peinigung inquirirte.

Statt asargto muss sargto gelesen werden, welches Local von

sareti ist. Ebenso lese man ako-manaizho. Durch die falsche Lesart

ako-manahha wurde swrgto unverständlich und von einem Abschreiber,

da es ihm den gegentheiligen Sinn auszudrücken schien, in a-sargto

verwandelt.

In der Huzvaresch-Uebersetzung ist zwischen *5 13) wahrscheinlich

n? einzuschieben. A steht hier in dem seltener vorkommenden Sinne

des neupers. \). I

Der Sinn dieses Paragraphen ist: Zarathustra ging hervor während

Anro-Mainjus erstarrt dastand. Diese Erstarrung deuten Einige in dem

Sinne, dass Anro-Mainjus dem Heiligen gegenüber sich zu ganz be-

sonderer Härte zwang; nach Andern dagegen ist er, als er sah, dass

seine bösen Künste gegenüber dem Heiligen unwirksam seien, vor

Schrecken selbst erstarrt.

13.

G.-T. Steine in der Hand haltend —- von der Grrösse eines Kata

sind sie — der reine Zarathustra.

H.-U. Darauf hielt er Waffen in der Hand, welche von der

Grösse eines Kata waren, er, der reine Zartust, steinerne Waflen;

es gibt Einige, welche sagen, das himmlische Yaää. ahü wairyo.

14.

G.-T. Empfangen vom Schöpfer Ahura Mazda.

H.-U. Welche er empfangen hatte vom Schöpfer Anahüma.
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24 F. MULLER.

15.

G.-T. Wo sie zu halten (bewahren) auf dieser Erde,1 der aus-

gedehnten, runden, weit zu durchschreitenden? An der Daredzi auf

der Anhöhe in der Wohnung des Pouru§aspa.

H.-U. Wo sie zu halten auf dieser Erde, der ausgedehnten,

runden, weit zu durehschreitenden? In Dardiik zbar im Hause Pu-

rusasp’s. Es gibt Einige, welche also sagen: Er hielt sie auf dieser

Erde, der so ausgedehnten, runden, weit zu durchschreitenden. Darauf

nahm er diesen Platz ein in Dardiik Zbar im Hause des Purusasp.

Ich lese hier statt draéahé (bei SPIEGEL) draäaizhä. Darauf führt

die Huzvaresch-Uebersetzung nv-we II’ a: (statt “"0-‘O bei SPxneEL) hin.

16.

G.-T. Es that kund Zarathustra dem Anro-Mainjus: Schlecht-

gesinnter Anro-Mainjus!

H.-U. Es that kund Zartu§t, d. h. er brachte eine Botschaft an

Ganna-Minöi: O du schlechtgesinnter Gannä-Minöi!

17.

G.-T. Ich will schlagen die von den Unholden geschaffene

Schöpfung, ich will schlagen den von den Unholden geschaffenen

Leichendämon.

H.-U. Ich will schlagen die Schöpfung, die von den Unholden

geschaffene, ich will schlagen den Leichendiimon, den von den Un-

holden geschaffenen.

18.

G.-T. Ich will schlagen die Pairika, welche man anbetet, bis dass

geboren wird Saosjans, der siegreiche, aus dem Wasser des Kansu-(Sees).

H.-U. Ich will schlagen diese Liebe zur Pari, diese Verehrung

der Götzen, bis dass geboren wird der Heiland, der siegreiche, aus

dem Wasser des Kasusai.

l Wörtlich: ‚wo dieser Erde zum halten dessen.‘
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ZARATHUSTRA’S VERSUOHUNG. 25

Ich werde dich schlagen und es werden dich schlagen meine

Schüler und dann wird es geschehen, dass du durch deine eigene

That zu Grunde gehst.

19.

G.-T. Von der östlichen Gegend, von den östlichen Gegenden.

H.-U. Von der östlichen Gegend.1 Von der Gegend, dem Orte,

wo die Sonne, wenn der Tag am längsten ist, aufgeht, bis zu jenem

Orte, wo sie, wenn der Tag am kürzesten ist, aufgeht, dort ist Osten.

— Von dem Orte, wo sie, wenn der Tag am kürzesten ist, aufgeht,

bis zu jenem Orte, wo sie, wenn der Tag am kürzesten ist, unter-

geht, dort ist Süden. — Von dem Orte, wo sie, wenn der Tag am

kürzesten ist, untergeht, bis zu jenem Orte, wo sie, wenn der Tag

am längsten ist, untergeht, dort ist Westen. — Das Uebrige ist Norden.

Es gibt Einige, welche sagen, der Norden ist leer.2

20.

G.-T. Ihm entgegnete darauf Anro-Mainjuä, der Schöpfer der

schlechten Geschöpfe.

H.-U. Ihm entgegnete der schlechtgesinnte Ganna-Minöi.

Dem awestischen duä-dämo steht in der Huzvaresch-Uebersetzung

§"P0-‘or gegenüber, woraus hervorgeht, dass der Paraphrast duä-dä

gelesen hat.

2 1 .

G.-T. Tödte ja nicht meine Geschöpfe, reiner Zarathustra.

H.-U. Tödte ja nicht diese meine Schöpfung, reiner Zartust.

22.

G.-T. Du bist der Sohn des Pourusaspa; von (deiner) Ahnen-

sippe wurde ich verehrt!

1 Der Paraphrast übersetzt hier blos uéhastm-a_t haéa naämät und lässt u§ha-

ataraéibjo haéa naémaEily'o unübersetzt.

2 D. h. dorthin kommt niemals die Sonne.
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26 F. MULLER.

H.-U. Du bist des Puru§asp Sohn und ich tragc dich von deiner

Geburt an (‘i’), d. h. ich kenne dich. Es gibt Einige, welche sagen:

Von deinen Ahnen bin ich mit Opfern verehrt worden, daher opfere

auch du mir!

Hier muss der Paraphrast zwei verschiedene Lesarten vor sich

gehabt haben, nämlich unsere Lesart zdwiéhi, auf welcher seine zweite

Erklärung beruht, und eine zweite Lesart zäniähi, welche der ersten

Erklärung (‚ich kenne dich‘) zu Grunde liegen muss.

23.

G.-T. Schwöre ab den guten mazdajasnischen Glauben; erlangen

magst du dann das Glück, welches erlangt hat Wadaghna, der

Länderfiirst.

H.-U. Schwöre ab den schönen mazdajasnischen Glauben; du

findest dann jenes Gut, wie es gefunden hat Waghan, der Länderfürst.

24.

G.-T. Ihm entgegnete er, der Spitamide Zarathustra:

H.-U. Antwort sprach er zu ihm, er, der Spitamide Zartust:

25.

G.-T. Nicht will ich abschwören den guten mazdajasnischen

Glauben.

H.-U. Nicht will ich abschwören diesen schönen mazdajasnischen

Glauben, welches Anahüma selbst ist.

26.

G.-T. Nicht nach der Trennung von Knochen, Lebenskraft und

Bewusstsein!

H.-U. Nicht des Körpers, nicht des Lebens Annehmlichkeit

wegen, nicht ob des Langelebens, nicht ob des Schönlebens, nicht

wegen der Trennung des Bewusstseins vom Körper, d. h. wenn man

mir den Kopf abschneidet, auch dann werde ich es nicht abschwören.
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ZARATHUSTRA’S Vnnsuonurxe. 27

Hier muss der Paraphrast einen ganz anderen Text vor sich

gehabt haben. Ich vermuthe: not; asta-c'a noit ustancm-6a darczjdt,

noit ba6das-éa wt-w'wz'q]'¢i_t ,nicht ob des Festhaltens der Knochen

und der Lebenskraft, auch nicht nach der Trennung vom Bewusst—

sein‘, d. h. weder lebendig noch todt.

27.

G.-T. Ihm entgegnete Anro-Mainjus, der Schöpfer schlechter

Geschöpfe:

H.-U. Antwort redete zu ihm der schlechtgesinnte Gannä-Minöi:

28.

G.-T. Mit wessen Wort willst du schlagen, mit wessen Wort

willst du vernichten, mit welcher schöngefertigten Waffe magst du

wohl bewerfen meine des Ai1ro-Mainjus Geschöpfe?

H.-U. Mit welchem Worte schlägst du mich, d. h. machst du

mich elend, und dann mit welchem Worte quälst du mich, d. h.

trennst du mich von meiner Schöpfung, mit welcher schön gefertigten

Waffe von dieser meiner Schöpfung des Ganna-Minöi?

Ich vermuthe, dass im Grundtexte statt hukergtaeilho ursprünglich

hukgrgta afzho gestanden hat.

Im Huzvaresch-Text ist ZWISCIIBIIJS no das Wort L95 einzu-

schalten. Da der Paraphrast bereits die Lesart herßergtähho vor sich

hatte, wusste er mit ihr nichts anderes anzufangen, als sie mit W15!"

zu übersetzen und auf zaja (des) zu beziehen. — Ich bemerke aus-

drücklich, dass hukgrgtäizho durch den Singular W15!” übersetzt er-

scheint.

29.

G.-T. Ihm entgegnete darauf der Spitamide Zarathustra:

H.-U. Antwort zu ihm sprach da der Spitamide Zartust:

30.

G.-T. Mit dem Mörser, der Schale, dem Haoma und dem von

Mazda geoffenbarten Worte.
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28 F. MULLER.

H.-U. Mit dem Mörser, der Schale, dem Haoma und dem von

Anahüma geoffenbarten Worte, dem Awasta.

31.

G.-T. Dies sind meine besten Waffen.

H.-U. Dies ist meine beste Waffe.

32.

G.-T. Mit diesem Worte will ich schlagen, mit diesem Worte

will ich vernichten, mit dieser schön gefertigten Waffe, schlecht-

gesinnter Anro-Mainjuä!

H.-U. Mit diesem Worte will ich dich schlagen, d. h. ich will

dich elend machen, mit diesem Worte will ich dich quälen, d. h. ich

will dich von deiner Schöpfung trennen, mit dieser schön gefertigten

Waffe, schlechtgesinnter Gannä-Minüi!

33.

G.-T. Es schufs der heilige Geist, er schufs in der unbegrenzten Zeit.

H.-U. Welcher das Wasser geschaffen hat, der heilige Geist, er

schuf es in der unbegrenzten Zeit. Es gibt Einige, welche also sagen:

Welcher das Wasser geschaffen hat, der heilige Geist, er schuf auch

das Wasser in der unbegrenzten Zeit.

Die unsinnige Lesart wo ‘e? I‘ dürfte vielleicht aus wag Im‘

entstanden sein, oder stand in dem Texte, welcher dem Paraphrasten

vorlag: JQWIWC - hegte” - ‚giea - R65, welches er in: - sie‘ - W53

1,1mm‘ - hegte” corrigiren zu müssen glaubte? Die Stelle hat darnach

conform dem Grundtexte zu lauten: ‚welches geschaffen hat der

heilige Geist und er schufs in der unbegrenzten Zeit.‘

34.

G.-T. Es schufens die Amesa-spenta’s, die guten Herrscher, die

einsichtsvollen.
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ZARATHUSTRKS VERSUCHUNG. 29

H.-U. Er schuf es mit Hilfe der Amsaspands, der guten Herr-

scher, der wohlweisen, d. h. von ihnen ist er im Schaffen unterstützt

worden.

35.

G.-T. Zarathustra recitirte das Ahuna-vairya: jaöä ahü wairjo.

H.-U. Zartust sagte das Ahunwar her: jaää. ahü wairyo.
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Bih’afrid.

Von

M. Th. Houtsma.

Bei der Lectiire der interessanten Mittheilungen von Dr. GOLD-

zmnx in Bezug auf die Shu'übijja erinnerte mich der Ausspruch

(Muhammedanische Studien, 1, S. 150): ,Unter den ‘Abbasiden wagte

sich denn auch ein gewisser religiöser Romanticismus der persischen

Familien auf die Oberfläche, welche die Wiederherstellung persischer

Religionsgebräuche offen betrieben,‘ an einen in Vergessenheit ge-

rathenen Propheten oder Religionsneuerer, der aber damals viele

Anhänger fand, und eine der letzten Evolutionen des Magierthums

ins Leben rief. Ich meine Bihafrid. In den gedruckten arabischen

Quellen besitzen wir zwei ziemlich ausführliche Nachrichten über ihn,

nämlich im Kitäb al-Fihrist, S. 344 und bei Sahrastani, S. 187. Dar-

aus geht hervor, dass Bihafrid in den letzten Zeiten der Omajjaden-

Herrschaft in Chawaf, einem zu Naisabur gehörigen Districte, auftrat,

mit einer Lehre, welche in vielen Punkten von den Ansichten der

Magier abwich, bis die Mobeds ihn bei Abu-Muslim deshalb ver-

klagten, und er auf dessen Befehl in Naisabur hingerichtet wurde.

Seine Ketzereien soll er in einem Buche niedergeschrieben haben,

und seine zahlreichen Anhänger scheinen sich noch längere Zeit be-

hauptet zu haben, wenigstens bis ins vierte Jahrhundert der Higra,

wie wir untcn sehen werden. Eine abweichende Nachricht findet sich

in einer persischen Handschrift der Pariser National-Bibliothek, welche
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BIH’AFRID. 31

neuerdings ausführlich von Herrn Magister C. SALEMANN beschrieben

worden ist (Mélanges asiatiques, t. 1x, S. 453 und folg.). Dort lesen

wir f. 117: ‚Im Anfange der Herrschaft der ‘Abbasiden sah man in

Choräsän ein Individuum oben auf einem hohen Gewölbe, wozu weder

Steg noch Treppe den Zutritt vermittelte. Man wunderte sich, wie der

Mann hinauf gekommen war, und befragte ihn wer er sei. Da ant-

wortete cr: Ich bin Bihzäd, der Magier, und seitens Gott gesandt

um die Leute zum Bekenntnisse der Religion Zerdu‘st’s einzuladen.

Man brachte ihn darauf herunter, und in kurzer Zeit vereinigten

sich 30,000 Anhänger bei ihm; Abu-Muslim Marwazi aber sammelte '

ein Heer, zog gegen ihn, und tödtete Bihzäd, den Magier.‘1 Diese

allerdings fabelhafte und wenig genaue Nachricht habe ich haupt-

sächlich der Vollständigkeit wegen angeführt, denn dass hier mit

Bihzäd die nämliche Person gemeint sei, welche sonst richtig Bibs-

frid genannt wird, ist nicht zweifelhaft. Wichtiger ist eine kurze

Notiz in der Leidener Handschrift der Mafätih al-‘Olüm (Cod. 514,

S. 24), doch enthält dieselbe keine neuen Daten, ausgenommen dass

der Ort des Auftretens hier näher bestimmt wird als Seräwend

(oöjbaa) im District Chawäf, Provinz Naisäbur.

Ungleich reichhaltiger, obgleich wiederum mit Fabeln aus-

geschmückt, ist ein anderer Bericht, welchen uns ein gewisser Ho-

sain ibn Mohammed in einem Oxforder Codex aufbewahrt hat. Die

Handschrift ist von NICOLL im zweiten Bande des Kataloges, S. 123,

unter Nummer cxxx beschrieben. Ausfiihrlicheres in Bezug auf die

Handschrift, das Werk selbst und dessen Verfasser findet man im

neuen Pariser Kataloge, S. 284, n. 1488, wo ein Exemplar des ersten

Bandes dieses wichtigen Werkes beschrieben wird. Daraus geht her-

vor, dass der vollständige Name des Verfassers war: Abu Mansur

al-Hosain ibn Mohammed al-Mar'asi at-Tha‘alibi, und dass er unter

der Regierung des Mahmud ibn Sabuktegin schrieb. 2 Der betreffende

Abschnitt steht f. 157 verso und hat folgende Ueberschrift: '

1 Persischer Text bei SALEMANN a. a. 0. S. 500, 501.

3 Vgl. H. ‘Chal. rv, 319 unter}:,“Jl)).i und Journal asiat. 1828 I, S. 138, 139.
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32 M. Tn. Honrsmn.

Geschichte von Bih’afrId al-Magusi az-Zauzani in den Tagen

Abu-Muslims.

Ich habe von vielen Saichs aus Naisabur, u. a. von Abu Zakarijja

J ahja ibn-Isma’il al-Hiri1 Folgendes gehört: Bih’afrid war ein Magier aus

Zauzan; er kam auf seinen Handelsreisen nach China und brachte von

dort ein grünseidenes Unterkleid und ein ebensolches Oberkleid mit,

welche man in die Faust einfassen konnte. Er hielt dieselben aber

verborgen, that gebratene und pulverisirte Bocksleber in einen Sack,

und Zucker und Mandelkerne, beide fein gestossen, in einen anderen

und machte von diesen beiden Säcken zwei Kissen, welche er ebenso

verbarg, wie die zwei Kleidungsstücke. Danach gab er vor, todtkrank

zu sein und liess für sich ein überaus schönes und geräumiges Mau-

soleum herrichten, dergestalt, dass das Regenwasser in bestimmtem

Masse ihm durch eine Rinne zugeführt wurde. Als er damit fertig

war, legte er die beiden Kissen und die beiden Kleider in einem

Tuche zu sich und sagte zu seinem Weibe: ‚Ich werde gewiss

sterben, nimm also meine Verfügungen in Acht und erfülle mir einen

Wunsch.‘ Das Weib aber hatte ihn herzlich lieb und befragte ihn

nach seinen Verfügungen. Er sagte dann: ‚Lasse mich auf diesem

meinen Bette und mit diesen beiden Kissen in das Grabmal bei-

setzen, ohne mich davon zu trennen.‘ Sie versprach es und befragte

ihn nach seinem Wunsche. Er antwortete: ,Besuche mich wöchentlich

in meinem Grabmale und wasche dein Gesicht bei der Wasserrinne,

welche hineinfiihrt.‘ Sie versprach auch dieses. Darauf stellte Bih’afrid

sich todt und das Weib liess die übliche Todtenklage für ihn ab-

halten, ihn auf seinem Bette und mit den beiden Kissen in dem

Grabmale beisetzen. Dort speiste er den einen Tag von den Lebern,

am andern vom Zucker und von den Mandeln, trank aus der Wasser-

rinne das Wasser, womit das Weib ihr Gesicht wusch und fristete

mit diesen Speisen und Getränken ein kümmerliches Leben. Als er

ein volles Jahr im Grabmale gelegen hatte, wartete er den Augen-

blick ab, wo die Leute zur Ernte rings um seinem Grabmale ver-

sammelt waren und stand vor ihren Augen auf, nachdem er die beiden

l Meine Abschrift hat: UJJ-‚Ll; ich folge Jäqut IV, 640.
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grünen Kleider angelegt hatte. Darauf redete er ihnen zu: ‚O ihr

Leute! ich bin Bih’§.frid, bin von Gott zu euch gesandt,‘ wonach sie

ihn umringten, willkommen hiessen und ihn baten herauszukommen.

Sodann kam er zu ihnen hinaus und sagte: ‚Ihr wisset, dass Gott

mich vor einem Jahre hat sterben lassen, wie ihr gesehen und

gehört habt, jetzt aber hat er mich wieder lebendig gemacht und

mich bekleidet, wie ihr sehet, mit diesen Paradieses-Kleidern, wovon

es auf Erden nichts ähnliches gibt; weiter hat er mir geoifenbart,

was ich euch sagen werde.‘ Man schenkte ihm Glauben und viele

Leute aus Zauzan und den beiden zu Naisäbur gehörigen Districten

von Ohawäf und Zäwa u. s. w., glaubten ihm, und eine mächtige

Herrschaft wurde ihm zu Theil. Seine Botschaft war, dass sieben

Gebete (täglich) zu verrichten seien, wobei man das Antlitz der

Sonne, wo dieselbe sich am Himmel befand, zuzuwenden hatte; dass

der Genuss des Verreckten und des Berauschenden, das Heiraten

der Mütter, Schwestern, Töchter, Bruders- und Schwesterkinder und

Tanten väterlicher- und mütterlicherseits verboten seien; dass die

Brautgabe auf mehr als 400 Dirhem festzusetzen sei. Auch schrieb

er ihnen vor, einmal im Leben den siebenten Theil ihrer Güter den

Geisteskranken (?) und den Lahmen zu schenken, sowie die Wohl-

thätigkeitspflege, und verdarb auf diese Weise den Magiern ihre

althergebrachte Religion. Deshalb versammelten sich die Mobeds

und Herbeds bei Abu-Muslim in Naisäbur, thaten ihm die Neuerungen

des Bih’äfrid kund und verlangten, indem sie bemerkten, dass er

sowohl für die Muslims, als für ihre Religion verderblich sei, seine

Gefangennahme, damit sie vor ihm Ruhe hätten. Abu-Muslim schickte

Abdallah ibn So'ba mit Truppen nach Zauzan, welche ihn ergriffen

und nach Naisäbur führten; darauf befahl er ihn ans Holz zu schlagen

und machte denjenigen seiner Anhänger, deren er habhaft wurde, den

Garaus. Es gibt aber noch heutzutage ein Ueberbleibsel von ihnen,

welche Bihäfridijja genannt werden und, wie ich in einem Buche gelesen

habe, gehören sie theils den Chusrawijja,1 theils den Churramijja an.

1 Welche Secte damit gemeint ist, ist mir unbekannt. Man könnte geneigt

sein, an die Anhänger von Näsir bin Khusrau, gewöhnlich genannt,

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 3
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Ich setze den arabischen Text zur Vergleichung hinzu:

‚im „n ‚s.‘ „ß u-3):)“ ..-»,$~1\ ape M

e’ 311%’ us M‘ u“ E}? 05:} de‘ a‘ 39.9%». o“ Q";-3.

‚Ewn „n, Us L,,1.@_>, \.‘,.':>, Ls\,..-as ‘ein „.6 „n M, wurm

e‘ MUS‘: 023i“: 04259-13‘ E”: 6;-Q k’; Ls-1-L'~.>: 393‘ Q’:

u~9.:\yJl w‘ o‘ m95 A‘ fllß C934‘ 5°)" \3,)L"S M U)‘ E}; 61-ll W M da?’ W)‘:

„J gm „am, „.-.-.;‚.„ U.l‘=.5..>.L§ aw s) „n ab»; du, Us

„ist; Us „n; L. a...» 5.:s.a..-.'—...a.I.Lf.:¢c~>.3\s,

L..5 3~.e\}S, ‘J, uanjß UM U.»

vrvM M‘ M: M‘: cw‘ d‘ trau“ v5 o‘ J‘; ~’/<"~'.>\-‘*-

A¢_.L:. 3.>.Ll..l\ M) i§\}..Jl Q),L,.‘:', Al A?“ I5...“

er‘: 1499. öeg‘ w CL9 waw‘ u)‘ 493W» w‘) U5 d‘ “r” A?) ihr‘) M‘ “T/‘-’°'° er‘ \=*‘:*""*-’-5 L"’>?- jßu‘) M‘

U..>)Lll\ WI LAS L_,»\}...:1'.l\, ‚labil o.‘ A1»)

‘sie; ‚an w‘ n») „M ‚M an „n, e‘, „Ä „er“

UÄL“ AU‘ o‘ [um w’ du: er“ d)”. Jjii o‘ 63b“: A? bei» M)‘

tlswQ„3L„C‚J.=tJ_-L‚J\J\u5\1ä_\ ‚s, w, ‚an, „n, a. ‚sfieia u, „n „an, Lfissn „s 09,3‘) „m am

QM‘: “f: „EM w ü‘): L5‘?- uiu“): o») de‘ ‘b.

(Vgl. Ems in Actes du VIe congres intern. des Orient, 2° partie 1, p. 198, 203) zu

denken. Wir müssten in diesem Falle mit Rmn, Fsorun und Pnnrscn (gegen Scnsrsn

und Ernn) annehmen, dass es zwei verschiedene Personen des gleichen Namens

gegeben hätte, denn als der Verfasser obigen Bericht schrieb, hatte der erst im

Jahre 394 geborene Näsir bin Khusrau schwerlich Zeit gehabt, eine nach ihm be-

nannte Secte zu recrutiren. Wenn sich aber die chronologische Schwierigkeit auf

diese Weise lösen liesse, so bleibt es dennoch sonderbar, dass die Näsirija, welche

zu den schi'itischen Secten zählen, hier neben die magischen Khnrramijja gestellt

sein würden.
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MI ‚S3 u, „M, c-‚I,I„ M ‘n, ABI w,» „aus, ans, ‚n

Quc“: 955V‘: ÖHÄY‘ es?) M‘) es” v}: Ü)? 5~.>.L-‘bl Ehe" Ire’. ‘ßjßßfii’ o‘: QYLL‘) hab)‘: ü“: 8“ Üuü

(?)1£l;\.;al\ u.“ E}. 14:.“ u; ,..‚J\„.\ o... MI EI/.$.\ L9}, „kp

äÄeb-J‘ e-‚Äe‘: eflm‘ M’ M943‘ u)‘ M‘: i?“ du,“ us: w)»,

A3‘ B“) A3?-'>\ Le *9:-=> )s>.\--9-2 ‚e; W cs?‘ J‘ 3$\-2‘;-<4‘;

‚M „_I ‚um; ‚es. Man), a,» 3,41m „Im, „den Ist», ‚au: Ml

r\5»>.\-~15 J‘ M») ‘ÄSI U-‘~'> Q;w'e1\;‘- „i „e w‘ M

.9-.,1\.-<-'-

‚e‘, 444°‘ er‘ aß er‘ „wie «w», Ä-‚vyl‘; 19.);--9-‘ ¢-<-3‘ arm‘ iße-‘euä ab?’ 32.59.3145‘ w‘ JB-R.

Man erkennt in diesem Berichte, wie in dem oben mitgetheilten

persischen, leicht die feindliche Stimmung des Erfinders, welcher

den Bihzad oder den Bihafrid von vornherein zum Zauberkünstler

und Betrüger machen möchte, hier auf eine Weise, welche uns in

Bihafrid einen Vorgänger des bekannten Dr. TANNER begrüssen lässt.

Es braucht kaum gesagt zu werden, dass wir dieser Anschauung keines-

wegs beipflichten dürfen, wenn auch Religionsneuerer öfters solche

oder ähnliche Künste in Anwendung gebracht haben mögen.

Viel wichtiger ist, dass die Lehre des Bih’afrid uns in allen

Quellen ziemlich übereinstimmend in einigen Hauptzügen überliefert

worden ist, so dass wir zwar dieselbe nicht genau kennen, doch die

Haupttendenz, worauf er dabei abzielte, leicht zu fassen vermögen.

Es galt die althergebrachte Lehre. und den Cultus der Magier zu

reformiren mit Beseitigung einiger den Muslimen überaus anstössigen

Gebräuche, wie das Gemurmel (Äajaj), die Anbetung des Feuers,

das Ehelichen der nächsten Verwandten, der Genuss des Weines und

des Verreckten. Daraus erklärt sich der Beifall, den er fand, und

zugleich der Hass der Mobeds, welche vollkommen folgerichtig dem

Abu-Muslim verhielten, dass diese Neuerungen nicht allein dem Magier-

thum, sondern auch dem Islam gefahrlich seien, weil ja -viele Neu-

I Undeutlich in meiner Abschrift, doch ohne Punkte (glaßll).

3*
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36 M. Tn. Hoursma.

bekehrte geneigt sein möchten, dieser Vermittlung zwischen beiden

Religionsformen beizustimmen. Wenn man bedenkt, dass Abu-Muslim

als einer der grössten Henker in der arabischen Geschichte verrufen

ist, und dass wohl nicht allein die verhältnissmässig wenig zahlreichen,

ihm ‘feindlichen arabischen Ansiedler in Choräsän seiner Blutgier zum

Opfer fielen, so ist es sicher, dass er grässlich gegen die Bihäfridijja

gewüthet haben muss. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass er zu

seinen Hinrichtungen im grossen _Stil die sogenannten ab; 1,515,

d. h. schwere, oben mit Zähnen versehene Knüttel verwendete,

welche wohl ihren Namen (Ungläubigen-Knüttel) daher hatten, weil

dieselben hauptsächlich gegen Ungläubige, respective Ketzer in An-

wendung kamen.1 Die grosse Zahl der von Abu-Muslim auf diese

Weise hingerichteten Bihäfridijja — denn sonstige Ungläubige gab

es damals in Chorasän nicht, weil die Magier, auf deren Geheiss

Abu-Muslim ja so energisch gegen die Bih’afridijja einschritt, hier

nicht in Betracht kommen -— beweist, dass unser Gesandte Gottes

sehr viele Anhänger fand. Wir haben dafür noch einen zweiten Grund.

Im Jahre 150 der Higra rebellirte gegen die ‘Abbasiden ein gewisser

Ostädsis (WSWI), der nach den Berichten der arabischen Histo-

riker2 von nicht weniger als 300.000 streitbaren Männern begleitet

war. Dass wir hier es nicht mit einem einfachen politischen Abenteurer

zu thun haben, sondern mit einer gefährlichen‘ anti-islämitischen Be-

wegung, ist klar. Wenn ich nicht irre, werden die Anhänger

dieses Mannes von Sahrastäni mit dem Namen angedeutet,

welches Wort HAARBRÜCKER zwar as-Saisänijja ausspricht, doch das

ebensogut as-Sisänijja ausgesprochen werden kann. Ist dies richtig,

so beweisen die Worte as-Sahrastänfs, dass die Anhänger des Bih’äfrid

und diejenigen des Ostädsis faetisch eins sind, denn er nennt die-

selben in einem Athem. Inwieweit auch die Aufstände von al-Muqanna‘

unter al-Mahdi und später noch von Bäbek auf die Bihäfridijja

1 Die Waffe war bei den Tiirken beliebt (Gähiz citirt von m: Gonna: Bibl.

Geogr. Arab. xv, 278). Abu-Muslim liess das Holz schwarz anstreichen, weil schwarz

die Farbe der ‘Abbasiden war.

Z Tabari XII, S. 354 und folg.
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Bmhxrnin. 37

zurück zu führen sind, ist nicht sicher; es scheinen dabei andere

religiöse Vorstellungen mitgewirkt zu haben. Jedenfalls gab es noch

Bih’2‘tfridi_j_ja, als der Historiker as-Suli schrieb (erste Hälfte des

dritten Jahrhunderts) und wahrscheinlich noch später als die Chronik

des Thaalibi und die Mafätih al-(olüm abgefasst wurden (viertes

bis fünftes Jahrhundert der Higra). Die von Abu-Muslim angeordneten

Massregeln verfehlten also ihren Zweck, doch die von ihm und den

Magiern befolgte Politik blieb auch später massgebend; wir sehen den

arabischen Khalifen al-Mu'tasim den Babek durch al-Afsin bekämpfen,

der factisch ein aufrichtiger Magier war. Ihr hauptsächliches Interesse

entnehmen Bestrebungen, wie diejenigen des Bihafrid und Ostadsis,

daher, dass sie die letzten Zuckungen des sterbenden Magierthums

repräsentiren, ehe der siegreiche Islam dessen Platz für immer einnahm.

Das officielle Magierthum war mit dem Stürze des Sasanidenreiches

bereits gefallen; das Streben patriotischer Männer, es in geeigneten,

neuen Formen dem Islam entgegenzusetzen, schlug fehl.
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Beiträge zur armenischen Dialectologie.

von

Dr. Johann Hanusz.

(Schluss)

1) Poln.-arm. l: cl. 1_ (l).

a) im Anlaute: lan breit, Lujb (lajn); lalü weinen, Lwl. (lal);

ler Bergwiese, Lhuül (learn); leyi bitter, L/rq_lv (leli); lizü Zunge,

Lhuw (lezü); lognelü schmieren, 1_"q--fil-ul_ (loganal); luh Floh, LnL (lü);

Zus Licht, Tag, in" (lojs); lzdzelz) einspannen, LH-L (lcel); lande

füllen, eingiessen, final (lnül); leselü hören, Lub-L (lsel); lsvanalü

waschen, LnulüuuL (lüanal); lezelü lecken, /_lq_l-/_ (lizel);

b) im Inlaute: adzelelü rasiren, wHqL-L (acelel); alür Mehl, wL/Lp

(aleur); divs wiederum, M,-/L-mfi (ajlüt) Am. n. 128.; avalgü alterthümlich,

vgl. wr-wLng (aualoc); auch mehr, md-/_lv (aueli); avulelü auskehren,

wLfiLL-L (auilel); elelü aufstehen, vgl. L-Lmm-L (elanel); hajli Spiegel,

qwbt]. (hajeli); haläv Rock, 4-T-IL (halau); halelü schmelzen, 4-ILL-L

(halal); hedzeluthin Krieg, §L-8kg-L13‘!-J1: (heceldthiun); xelkh Vcrstand,

M-L1_.g (xelkh); ilalü sein, Ll-‘bl-7_ (linel) nach. L-IL (lal), gun/_ (blal);

agul. grk/_ (zlel); ilig Spinnrocken, fiLl-Il (ilik); Kalust, gwLm-Iun (galüst);

kolbx Kopf, 11ml‘: (glüx); khalel Marsch, ‚gug/Llq (khajlel); ohormzlä

barmherzig, '-7_I-[1-ll-/_lr (olormeli); paglä Bohne, Fmhuy (baklafl; palinkh

Schlüssel, vgl. Fwilwdr (banalz); polar ringsum, [wyql (bolor); salbr

Pflaume, muyp (salor); äaläg Rücken, L1-T-:4 (äalak); pzlelü umstürzen,

I/‚Lnfil/‚L (phlanil); thablelü werfen, [3-uwq_L-L (thaualel); éapthaldn Pfir-
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BEITRÄGE zur: ARMENISCHEN DIALECTOLOGIE. 39

siehe, Lw‚[„„,_‚„.m (éaphalrit); slink voll, LII (li), nach. hi-‘I1.g (ilinkh);

Suffix Ja‘: badvelä gnädig, IqwuIm-ßlll (patüeli) ; sireli lieb, ufil-bI_l- (sireli);

uéli kräftig, vgl. uä, ‚U‘! (ojé) Kraft; Infinitive auf Ja: udelü essen,

nu-£7 (vital), gen. dat. m-u-Iqly (üteloj); dab) geben, um-L (tal); perch)

tragen. ph-b,_ (berel); aynalü mahlen, -uq_~q_ (aial), u. dgl.

c) im Auslaute: at (Partikel), ug/L (ajl); kal Wolf, ‘tug/1_(ga_jl); ml

Hufeisen, 71111 (nal); el Volk, Menge, 51 (cl) ; fhel Stengel, [3b'1_(thel); u}

Lamm, M/_ (til); xul taub, (‘MILL (xiii); megäl jener, nach. JlrqwL (mekal);

tücäl Löfiel, HwL (dgal); avjäl Besen, "m51 (auel); hedécl Heer, §I-H--I-/_

(heceal); oéil Laus, "XIFL (odäil); Iufinitivformen: khalel Marsch, .g|4;/[L-/_

(khajlel); unendl Besitzthum, Güter, vgl. wnenalü haben, M711‘! (zinil),

u. dgl.

2) Poln.-arrneu. l wird zu l erweicht manchmal vor e in der

auslautenden Silbe, z. B.: plur. kalér Wolfe, gen. kalerän; ebenso:

nalér die Hufeisen, theliar die Stengel, ulcr Lämmer; ley schwimmen,

LIML (liul). Sonst kommt l öfters in den neueren Lehnwörtern vor.

Ausnahmsweise scheint poln.-armen. l manchmal dem cl. ‚L (1),

p (r), 1: (n) zu entsprechen, z. B. déundzfitldx Sperling, 37187/34 (änölük);

Boloz (?) neben Bohos, 'l|oq1m (P6108); ulür Adler, „(m11 (oror) Habicht;

labestäk Hase, ‘Inn-q-m--m4 (napastak), vulg. Lw-rqgumwq (lampsstak)

ÖAX. karab. g:_uwlw-w-l--u{y (slapastralc) PATK. 66. lsman Wahrheit, vgl.

z/„z (mnan) ähnlich, neben 1_-I‘-0'1: (lman) völlig, ganz.

3) Zu den späteren Entlehnungen, in welchen ein l und l

erscheint, gehören: türk. laléx Sacktuch, aus jaglek (?); loxüm Zwie-

back, alä noch, mehr, Alamän ein Deutscher, Altunowicz, Aslanowicz,

belä Noth, bälkhi vielleicht, 601'117, verflucht, galadää Wort, galikhä

Krüppel, xalb falsch, xalgin (?) Kessel; Jolbejowicz, kozlzlkh Augen-

gläser, Kutlubej, milät Bauer, salhän ausgekochtes Fleisch, silt Ohr-

feige, Soltan, Telembas; bol viel, fasM Fisole, xol Arm, Vorderbein,

Karaukäl Krähe; —— rumän. Lupulak, bolt Gewölbe, furkulicä Gabel,

maläj Hirse, pjalä Glas, plutä Floss, sulä Schusternadel, sveklä Rübe,

uskuh Flachs, munclzül Füllen; — poln. ruthen. laskä Gunst, Gnade,

lakitkä Leckerbissen, lancüx Kette (Lehnzug); lopatä Schaufel, Lovöulc,

bolotlzü Koth, bulkä Semmel, culüv (?) Biene, kolbasü Wurst, kovadlä
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40 J. HANUSZ.

Amboss, kuläk Faust, mlynivkä Mühlwasser, pidlohä Fussboden, püä

Säge, pluh Pflug, polim Wermuth‚ polomtfz Flamme, polbt jäten, polovtk

Habicht, polycä Schrank, sdezinkä Milz, solovij Nachtigall, §lc0ld Schule,

äylä Ader, koäel Korb, stol Tisch, val Wall; —— Namen: Zabofwzulc,

Lavarink, Zukasieuflcz; Ildx ein Pole, Oläx ein Rumäne, llbv Lem-

berg, Moldbv Moldau.

l: daläx Stock, dalavür Teller, lulä Pfeife, Pilaf; — poln.-ruth.

liväk link, plamä Flecken, stelä Zimmerdecke; sonst milibn und Na-

men: Balsamowicz, Molik, Stnwlik, Mimilik, Kovtalnik, Kvartdlnik,

u. dgl.

n. Nasale m, n, decken sich gewöhnlich mit gleichen Lauten

der classisch-armenischen Sprache; nicht selten erscheinen sie auch

in den neueren Lehnwtirtern.

1) Poln.-armen. m = cl. m.

a) Im Anlaute: mad Finger, 1111111171 (matn); may Sieb, -I-‘uq_ (mal);

mah J‘-:4, Tod; mam 1111111‘, Grossmutter; mar Mutter, -I‘-Jr (majr);

maz -I‘-ml, Haar; meg ein, 11L4 (mék) der einzige; man selbst, 111-71

(mén); mi 141, nicht (partic. prohibit); mis 14111, Fleisch; mod zu, 1111111

(mot) nah; mu/y Maus, 11111471 (mükn); mug; Rauch, 11111141 (mix); muth

dunkel, -!"'L[J (müth); mm‘ Kohle, 1111111 (mür); mam Wachs, 111111‘

(mom); mart Mensch, Iru[Iq_ (mard); mandr klein, 111117111 (manr);

mung? Knecht, 11111712 (mangi); minkh wir, -ll-_g (mekh); mitldz Gedanke,

141111 (mit); munä stumm, 11111712 (nrundä); meme einmal, 11E71 1/[1 (mén

mi)? mäöe in, inmitten, 11kg (mädä) Mitte; madäg Stute, 111111111114 (ma-

talc); madni Ring, -I‘-nu-w'hfi (matam); madzün sauere Milch, 111115111171

(macün); Manugiewicz vgl. 1111711114 (manük) Knabe; Mardyrosiewicz

vgl. -l‘uq---hmu (Martiros); markid Perle, 11111111141/1111 (margrit); marmtn

./'...,.-$11, Leib; megäl jener, nach. 11114111 (mekdl); mergig nackt, 111114

(merk),- mm,» Mitte, vgl. -/£2 —I- --b'L[- (médé + teil); mezt uns, I/L'q_
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BEITRÄGE zrm ARMENISCHEN Dmnncronoern. 41

(mez); Minasowicz vgl. 11117111111 (Minas); mirag Bart, 41111141 (momkh);

mode von, madig nah, vgl. 1/1‘1111 (mot) nah; madäkh Wacht, msdelkh

Untergang, vgl. 1/1‘11111 (müt) Eintreffen; msgräd Scheere, 1/1111111111

(mkrat); mzätäx Pelz, vulg. 131121111114 (müätak); manelü 1/‘111711-1, spin-

nen; medznalü gross werden , -ll-&ufimq_ (mecanal); mernelü sterben,

411111741 (meranil); mornalü vergessen, 1/1111111711111 (moranal); morthelü

schinden, 1/1111[H—1_ (morthel); mzmalü verbleiben, 1751111 (mnal); march)

gehorchen, vulg. 1/‘1141 (mrel); madmadalü nachdenken, vgl. 411111

1/‘11111171/1-1 (mits mtanel);

6) im Inlaute: amän 1111/‘11171, Gefäss; amär Sommer, 1111/1111171

(amaim); amb Schwamm, amp Wolke, 1111/‘111 (amp), 111 [1 (amb); am-

Znlr stark, 1111/11111 (amür); amen all, ganz, 1111//‚-‘I1 (amén); Amirowicz

vgl. 1114111111 (amiraj); amis 111411, Monat; ambt Scham, 1111/1‘1[3- (amötlz);

amunönalü sich schämen, 1111/111141 (amacel); cemer Winter, 841171

(dzmern); däermäg weiss, at-,..I‘...(, (éermalc); gamädz langsam, nach.

41111/1113 (kamac) still; goyamindr Ziegel, 4q_-l[-'Im-[- (klmintr); hamär

9111/11111, fiir; hambrelü zählen, 4111/‘111114-1 (hamarel); hampirelü dulden,

<;1111/11l-11l-1_ (hamberel); himbäg jetzt, vulg. Q1111’, 4/11/‘1114 (himaj, himak)

AJD. n. 112. 128. hramä, hremänkst (Höflichkeitsformeln), vgl. Q1111-

1/‘111111 (hramajel) befehlen; xamelü trinken, 1411/51 (xmel); xamér Teig,

511/1111 (xmor); xanamuthin das Freien, fi1711111/F11ßfi171 (xnamüthiun);

xsämedänkh Gewissen, vulg. fi111f1/‘11111171g (xrö-mtankh); imanalü fi1/1‘11711111

(imanal) erfahren; khamelü ‚111111/11-1 (khamel) filtriren, khamä ‚131114,

Wind; lsmän Wahrheit, 11/‘11171 (Zman); ohormali barmherzig, 1111_11111//11_l1

(olormeli); pambäg Baumwolle, 1111111111111 (bambak); tem-lüs Morgen-

röthe, timäc vor, gegenüber, vgl. 11151/‘ (däm), gen. 144 (dimi); tima-

nalü dulden, 11/11/‘111711111 (dimanal); Tumanowicz vgl. [01141/‘11111 (Theo-

mas); ‚äamanäg, 1/1111/‘111711114, Zeit; umtn wem, 1111/‘ (am); irmän seiner,

ihm; irmbv durch ihn; Numeralia ordinalia: ergusümz, zweiter, iije-

küms dritter, (Earsüma der vierte, hingüma der fünfte, dasnüma der

zehnte, haruramz der hundertste, u. s. w.

c) im Auslaute: gam oder, 11111/‘ (kam); kam Nagel, vulg. Tun!‘

(gam); 2am J--J‘, Kirche; pjem Altar, 111-J‘ (bem); ergss-tiam gegen

Abend (vgl. oben tem-lüs); hum 4111/‘, roh; phajlüm Blitz, 1/1111/11111717
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42 J. HANUSZ.

(phajlümn); tadüm Arbeit, ‚ywnnJ/i (datümn); thayüm Bestattung,

ßwrLnuß (thalümn); abreäüm Seide, uuqp/‚cu-J‘ (apriäüm); gbdzm

Stück, qu-„nufi (ktrümn); paregäm Freund, Furt-qm!‘ (barekam); z-im

mein; 1. sing. im ich bin, In!‘ (em); ga-m ich befinde mich, 41ml‘

(ka-m); kidim ich weiss, ‚hab!‘ (gitem); g-ayndm ich mahle, wqwl‘

(alam); gi-thoyüm ich verlasse, pmlmr‘ (tholüm); futur. b-iläm ich

werde sein, bi-k-idnäm ich werde wissen, perf. eyilim ich bin gewesen,

kidacilim ich habe gewusst u. dgl.

2) Poln.-armen. m wird zu erweicht manchmal vor e in der

auslautenden Silbe, z. B. mjedz gross, #8 (mec), neben medznalü

(vgl. oben); mjer unser, Jlq- (mar); accus. z-mjés uns, q_-IE1 (z-mez);

mjeyr Honig, I/51! (melr); mjeykh Sünde, Jl-LIL (mel), aber plur. mey-r-

jär, meykhär; ähnlich, garmjär roth, (‚wpqp (karmir); dann pluralia,

wie kamjér Nägel, gen. kamerén; mamjér Grossmütter, mameren;

pemjär Altäre, pemerän; äamjär Kirchen, famerän, u. dgl. In mje-

dztvzr Obmann, erhält sich wohl durch die starke Anlehnung

an mjedz, vgl. I,L‘5'w'-up (mecauor).

In einigen Fällen scheint poln.-armen. m dem cl. n zu ent-

sprechen, nämlich in däamphü Strasse, Reise, iwfiuwqwpä (éanaparh);

odtmvar Hochzeitsgesell, vgl. nmiuuwp (otnauor); thamk Sattel, vgl.

puünf- (thang) neben [J-u-lie (thamb).

3) Der Laut m kommt sonst nicht selten in den späteren Ent-

lehnungen vor, wie türk. milät Bauer, msskhin armer Teufel, Misg-

rowicz, Mumtowicz, Madidr, Alamän der Deutsche, artmäx Doppel-

sack, duémdn Feind, xamdää Peitsche, xssmäth Glück, jemää Obst, ham

auch, loxdm Zwieback, Eminowicz, Kieremouricz, Kiermadzan, T elem-

bas; ——- rumän. maläj Hirse, mundzül Füllen, mzcä Katze, meskerit

tadeln; domnä Frau, komü Mähne, kumän Erinnerung, kumnät

Schwäher, mmä nur, poöüm Stamm; — poln.-ruthen. makiträ Mohn-

topf, mamä Mutter, misöän Stadtbürger, mlynivkä Mühlwasser, merk-

vä Möhre, moädzir Mörser, muraäkä Ameise, Golomin Stadt Kolomyja,

gmmäd Haufe, kmömä Wirtshaus, plamä Flecken, simje Same, zmor-

äkä Runzel; lateinische Monatsnamen wie Mart (Martins), Mahis oder

Maj, September, Moktembäo‘, Nojemper, Telctembär, und mehrere an-
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BEITRÄGE ZUR ARMENISGHEN DIALEGTOLOGIE. 43

dere Namen, wie: Malewicz, Maramorosz, Mimilik, Molik, Moszoro,

Mufisz, Balsamowicz, Moldov, Mosköv u. dgl.

1) Poln.-armen. n = cl. n.

a) Im Anlaute: nal Hufeisen, ‘final (nal); nav Schilf, 711111- (nan),-

nzr neu, ‘Imp (nor); Nu.§, vgl. ‘MILL (nz?.§) Mandel; niään Zeichen,

71211171 (n.§an),- niéalm-as damals, vgl. J ujh 1111111‘ ( ajn éam); nusim

neunzig, vgl. 171711111171 (inn-sün); najeln schauen, ‘In-JL-L (najel); ner-

gelü malen, H-I-4lq_ (nerkel); nzstelü sitzen, 7111111h (nstil);

b) im Inlaute, sehr häufig nach Vocalen, z. B. an: anlc w'hfi£,

Nisse, anün 1117111171, Name; anüä, 111711111, Geschmack, anelü machen,

‚M151 (ai-nel); anork ein Jude, „z-„ush (an-örän) gesetzlos; angädä

Ohr, neben gandä-abür, 1114111712 akandä); ankän spät, 1117111111-11171 (an-

agan); cancär selten, vulg. 311171311111 (dzaizdzar); dandz Birne, 111111713

(tandz); dam Haus-, 11111171 (tan-); dzanolr schwer, 5111771 (canr); däandä

Fliege, 1611718‘ (éané); ganrlné grün, 11111711112 (kanadé); gangün Ellbogen,

4111711111171 (kangün); ganüx früh, 4111711141 (kaniix); hanelü austragen,

Qual-L (hanel); hanlcöelü ausruhen, 41117111211 (hanggfil); handabeld be-

gegnen, 4-u'hq-i-ql-I_ (handipil); khani, _gufi.[,, wie viel, einige; mang!

Knecht, 11111712 (mangi); manch‘ klein, 112.171,- (manr); manelü 111117111,

spinnen; Manugiewicz, 11111711119 (manük) Knabe; panali} öffnen, 1111171111

(banal); paneld machen, arbeiten, von pan, F-u‘h (ban); sandrelü

kämmen, 1111711111111 (santrel); 8and?lxl Leiter, -I-uilqmfi-,g (sanclzixkh);

spanelü tödten, 11111111711117111 (spananel); tanäg Messer, 1111711111 (danak);

äangäg Glocke, 11117111114 (zangalc); éangari blau, J-u‘Int-wL (äangar);

plur. g'ankh Lebensalter, Jahrhundert, 1111111713 (keankh); abränkh Vieh,

1111111111171‘; (aprankk) ; xbsmedankh Gewissen, vulg. ‚hpflmuß/‚g (XrzEmtaIIkh) ,-

1. plur. g-aynänkh wir mahlen (Analogiebildung, vgl. I-"Lu:-Q, alamlch);

Präsenssuffix -ana-: Zavanalü waschen, L11111171111L (lwianal); timanalwl

dulden, q-fI/‘IIÜIWL (dimanal); -ane-: buäanelü nähren, vgl. [:1-I-<¥-fill:/_

(bzicanel), u. dgl. dann: aranc ohne, an-_w71,g (anano); gajant Unter-

welt, 4|-,l_/ufi1 (kajan); hiränd krank, <211111711} (hiuand); äanzanäg Zeit,
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44 J. Hmusz.

1111111/‘111711114 (äamanak); xostovanänkh Beichte, vgl. 1411111111111L11171111-P-I1I-71 (xe-

stovamlthiun); Owanes und Ohanowicz, -"}111ß1117171!‚-11 (Jovhannés), Hana-

nian vgl. -3mZ:-"7: (Joonan);

en: dzenbxkh Eltern, 8711111 (anal); äenuthin Schönheit, 1117111431417

(äivzüthiun); cenelü rufen, 3111171111 (dzajnel); zeneld schaden, vgl. éen,

11411171 (zean); unenalzl haben, 1117141 (final); uzenalü wollen, 41111141

(jüzel); kaxccnah) hungern, .g-uq_gHmq_ (khalcenal); gspcenelrl ankleben,

nach. 4145„171Ir1 (kpcünel), u. dgl. Aksentowicz vgl. ().1_111k71111[11111 (Ökh-

séntios); vartenikh Rose, IL-upq-L-‘I:/qg (vardenikh); ayvenikh Taube, vgl.

wq_wJ'fi (alauni); plur. Anorcnklz die Juden, 111711111471; (an-öränkh) die

gesetzlosen; Suffix -icnc, -bufilg (-eanc), der Familienname, wie Gog-

nienc, M0cln'enc, Ohanienc, Norsesienc, Horajenc;

on, un: onkh Braune, ,/n7I_g (jonlch); ongnz Haselnuss, 571411111

(snlcojz); xonär mild, 171117111116 (xonarh); xontikhär Kaiser, vgl. 14111171-

‚g11111 (xfnkhar) AJD. II, 180, Anm. Donigiewicz, 1111171/14 (tönik); xristonä

Christ, Katholik, ‚1311/7111111171/1-1111 (khristoneaj); plur. irbnlch sie, vsrbrzkh

welche, a-sonklz, aolbnlch diese, u. dgl. -— unevir wohlhabend, III-711'-"(I

(a"neoor); dzung Knie, 17111-71471 (ciinlcn); kund Same, 91171111 (hünt); sun-

cl22g_ Kiste, 11711111114 (sntük); däundäulüx Sperling, K71{‚L„L4 (önclük);

gaming Ferse, 411111-471 (krükn), nach. 411111714 (lcrünk); plur. aäünkh

Herbst, 1113171 (a§u.n); ardusünkh Thränen, 11111111111111151? (artasükh), tifl.

ulllulunlnljle (artasünkh); taätünkh Felder, zu taät, 11.111311 (daät), gi-

thoyünkh wir verlassen (Analogiebildung) u. dgl.

in: inlch er, [1711371 (inkhn); im‘: was, I-‘IQ (in_c') ,‘ im neun, [17171 (inn),-

indéi mir, fi71Ä (indz); indas hier, hieher, 117111 111111 (end ajs) AJD. I.

163, Anm. II.‘ 126, 127. bind hart, -1/"i1q_ (pind); hing §fi‘b-I-, fünf; hinelü

spinnen, 4114711111 (hinül); kini Wein, 11/171/1 (gini); Minasowicz vgl. ]]‘fi-

'1„.„1 (lllinas); prindz Reis, 1111/1713 (brinalz); einem, 41714-1, bauen; eränd

schön, vulg. gnl171111 (flint) (Lax. slink voll, nach. [11117411 (ilinkh); plur.

erginlch Himmel, l-L114fi71 (erkin) ,- lchsrdinkh Schweiss, vgl. 43/11111171 (khirtn);

palinkh Schlüssel, vulg. F1111[1_1_1 (balikh) Cnx. minlch wir, 1. plur. inlch

wir sind, einlch wir waren; lciolinkh wir wissen, kidefznkh wir wussten,

bi-ltidnzlnlch wir Werden wissen, lcidacilinlch wir haben gewusst, und

dergleichen Analogiebildungen, vgl. 1ll1:1_1 (mekh) wir, 4-1/‚1‘; (emkh) wir
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BEITRÄGE ZUR ARMENISCHEN DIALECTOLOGIE. 45

sind, imperf. 411111 (äak); -r/--I-L--Q (gitemkh), imperf. 111111411111 (gitäakh)

u. s. w.

an: zndw-elit wählen, 1711111141 (antral); tnénelh herabsteigen, vgl.

111712 (ündä), gen. 1712111 (endäoj); zmdzajelü geboren werden, zmgerelzl

helfen, 1171441141 (1mke'rel); zmnelü fallen, 1117141117111 (ankanil), tifl. 171117141

(engnel), nach. 1,7141 (ijnel); byimdz Kupfer, ul'L[-H (plindz); gtnig

Weib, 4171 (kin), gen. 471112 (knodä); xsndzm" Apfel, 117181111 (xncor);

phsnthi hässlich, 11711341 (phnthi); äznäg Hündchen, git ; dzenelü

gebären, 4711117111 (cmmil); tench) legen, 117141 (dnel); pandrdü fragen,

vulg. 11711111141 (phnfiel); wnmalü bleiben, 11111111 (mnal); kzmalü gehen,

11711111 (gnal); haskmzalü verstehen, €111114111711111 (haskanal); gorsanelü

verlieren, 41111111111117141 (korüsanel); äorcenelü trocknen, 11111111511151117141

(gäomgücanel); medzcenelü erziehen, 114811111111111117141 (mecacüganel); paleo-

nelü umstürzen, 1111131117141 (phlücanel); vercanelwl aufheben, 1141111511151"-

7141 (veracüganel); tummelt) umkehren u. dgl. Plur. odvefzér Füsse,

madmfzäv‘ Finger, vgl. 1111171 (otn), 1l‘11„„'1‚ (matn).

Nicht selten kommt n auch nach Consonanten vor, besonders

den tönenden, z. B. gernäg Schulter, 41111171 (kühl), nach. 4111711114 (kW-

nak); Gognienc von Gogan, vulg. 411411171 (kokan) Waldpflaume; 111111211

die Mäuse, vgl. 11111471 (mükoz); hajndk armenisch (adv.), wohl aus

411114711114 (hajenak) vulg. AJD. I, 163. n, 129. Verbalbildungen mit dem

Suffixe -ne- und -na—, wie lognelü schmieren, 1111111711111 (loganal), lcednelü

finden, 111111117141 (gtanel); hedznelü das Pferd besteigen, 9151111741 (heca-

nil); gamzelü stehen, 411171117141 (kangnel); haszmnelü reif werden, 91111111-

7141 (hasanel); arnelü nehmen, 11111711111 (a/imül); xarnelü mischen, 1111111-

7141 (xwfmel); zarnelü schlagen, 111111141117141 (zarkavzel); mernelü sterben,

114111117111 ( me1''am'l ); aynalü mahlen, 111111111 (alal); kidnalü wissen, 11111141

(gitel); medznaltt gross werden, 1148111711111 (mecanal); koynalü stehlen,

111111111711111 (golanal); {Somalia trocknen, 1111111171111 ( c’01-anal); mornalü ver-

gessen, 111111111711111 (moianal); vernalü springen, 1141111711111 (vemnal); gar-

nalü können, 41111141 (karel), vulg. 4111114711111 (karenal)-, ÖAX. parnäl Lager,

vgl. 1111111711111 (ba1‘nal), aufheben; — nach den Tenues: oxtmüme der

siebente, vgl. 4[}71 (euthn); uthmlms der achte, dasmtmt der zehnte,

vgl. 1111111171 (tasn); ha/rsnikk Hochzeit, §"l[Iuw7I/zg (harsanikh); lusnsgdn
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46 J. HANUBZ.

Mond, 111111711114 (lfisnak), 11111171111411171 (lüsnakan); änahagä Dank, 811111911-

41111 (änorhakal); Paxneban, vulg. 11111111171411111171 (lnz1.a1r4’e‘-pa1l),'v Verbal-

bildungen mit den Suffixen -na- und -ne-‚ wie vaxnalü fiirchten, -t-ulM.LL

(vaxel), nach. 1611141711111 (vaxnal); desnelü sehen, 1114111117141 (tesanel);

painelü abtrennen, 1111141117141 (baäanel); haknevetü sich anziehen, 111-

111117141 (aganil); ‚cacnelü zeigen, 511131117141 (cücanel); keracnelü fett

machen, vgl. 114111111111131117141 (gäracücanel); sorveonelü lehren, 1111141145111-

„wzq (sovorecücanel); ssregmelü schärfen; udecnelü nähren, äaregnelü

aufstellen, äidgecnelü gerade machen u. dgl.

c) im Auslaute: an dieser, 111171 (ajn); an- (privativum), 11171- (am),

z. B. an-haväd ungläubig, gottlos, 1117191111111" (an-hauat); can Stimme,

8111171 (dzajn); ksan zwanzig, ‚131111171 (khsan), lan breit, 1111/71 (lajn); pan

Ding, Arbeit, 1111171 (ban); amän 1111/‘11171, Gefäss; avedrän Evangelium,

111141111111111171 (auetaran); cuvün Strick, 111111171 (_c'12an); ergän lang, 411411111

(erkajn); havidün ewig, ‚11114111411171 (jauitean); xaxrän Vorzimmer, finn-

111111111171 (Zalaran); iäxan 4111111171, kühn; kayrän Schüssel, ‚13111113111171 (khak-

ran); kavazün Stock, Stiel, 111111111111171 gauazan; lsmrln Wahrheit, 11/‘11171

(lman); niäan Zeichen, 7131171 (näan); perän Mund, 1141111171 (beran); savüvt

Leintuch, 11111111171 (sauan); tercän Zwirn, 114111111171 (derdzan); Warta-n,

4111111111171 (Vardan); lusnsgän Mond, 11111171111411171 (lüsnakan) proprio della

luna; majragän, 1/‘111111111411171, mütterlich; gorustagan verlassen, 4111111111111411171

(korstakan); nastoyagan ansässig, 71111111111111411171 (nstokakan); Pluralia auf

-an, wie ciän zu oi Pferd, 3/1 (dzi); Xodävz Heu, vgl. 310d, 14111111 (xot)

Gras; keyän zu key Dorf, 1-/"-q_ (giul); selten die Familiennamen auf

-ian, wie Hunanian, dann: Hajastän Armenien, tadsstän Amt, 11-111111111-

1111111171 (datastan); und zahlreiche Pluralia auf -stan, wie eksstän Wein-

trauben, vgl. 111/11-41111111171 (ajgestan) Weingarten; phoäestän zu phoéi Staub;

xamdässtän zu xamdäi (türk.) Peitsche u. dgl. 3. plur. g-ay-nän sie mahlen,

1111111171 (alan); ga-n sie finden sich, aor. zargän sie schlugen u. dgl.

en: men selbst, 1/471 (män); éen dick, A-'.-71(s'é'n),' Zen Schade, 11411171

(zean); adén gelegene Zeit, 111111411171 (atean); corjän Weizen, 1111114114

(_c0'rean); erjén sein, [1111411171 (iurean); Genit. panä-n, vgl. ’fi 11111714 (i

bané) ablat., plur. paneré-n, irmé-n seiner, numer. megä-n, ergusän,

-irjeké-n u. dgl.
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BarrnÄen ZUR ARMENISCHEN DIALECTOLOGIE. 47

in: h-in §[fi1, alt; kin Preis, 1-[#1: (gin); digin Frau, --/'{Ifi71(tilc-in);

gacin Axt, (‚wg/I'll (kacin); gag/in Nuss, 4-Iq_I-‘I: (kalin); kedin Erde, TL-m/‚b

(getin); marmtn ‚r‚„„q‚‘‚„ Körper; teyin gelb, q-IFILIÜI (delin); tracin Nachbar,

vgl. ‘Hmlg/l (dragi); Suffix -uthi‚n, „wßfiü: (aithiun): dzeruthin Alter,

diruthin Gericht u. dgl. Dativ. singl. pant-n, vgl. Fuß/r (bani), äamin,

umin, wem u. dgl. 3. plur. in sie sind, H: (an), imperf. ein, EFII (äin);

kidin sie wissen, vgl. TfimL-‘l: (gite-n), imperf. kideän, q-fin-I.-[fi: (gitéin);

perf. eyil-in, kidagfilin u. dgl.

im: dun Haus, ‘und: (tin); pun Nest, I.-q/‘I1 (bojn); §un, zu}, Hund;

anün ufimül, Name; arün Blut, -ul-[M1 (ariun); ersün dreissig, lq-bunül

(ere-sün) u. s. W. bis nu-sün neunzig, fiüumü: (inn-sün); gangün Ell-

bogen, (ywiltnüh (kangün); irgün Abend, vgl. I-‚bqy (erekoj), vulg.

/q-H:-Uh (irikün), KARAB. pfiutnh (riugun); madzün sauere Milch, ruht?’

(macün); n-i-pün ganz, [I („du (i Mn) bis Ende; sirün Liebe, lieb,

n/qnrü: (sirün); Gen. dat. singul. martü-n, vgl. -/In,-‘PU (mardoj), hokün

vgl. €"1-I-Q] (hoguoj), dzandrün, plur. dzandrerün, äamerün, Hajerün

u. dgl. —— 3. plur. gi-thoyün sie verlassen, [3-1-‚151-71 (tholün); fut. bi-

thoyün; ebenso gi-desnün sie sehen, fut. bi-desviün u. dgl.

Sehr selten lässt sich ein auslautendes -n nach Consonanten

hören, z. B. xsrügn tief, fimp (xor), nach. fim,mJ14 (xort‘mk); entweder

fallt es ab, z. B. mad Finger, «liuufh (mate); vsd Fuss, nu-‘I1 (otn); may

Maus, I/Fn-(fh (mzikn); cug Fisch, &m_{I‘i1 (dzükn); jez Ochs, 5-731 (ezn);

tadüm Arbeit, q-w-mu--‘I5 (dat12mn); oder es wird zu einem tonlosen a,

z. B. bxtz sieben, LP-‘I: (euthn); däsz. zehn, "Im"?! (tasn); inkhv, er, lfiq;-71

(inkhn); oder auch man hört nach n ein tonloses s oder e, welches

wohl als 3. sing. des Verbum subst. aufzufassen ist, z. B. inkhn-e er

ist, (17143?! l: (inkhn ä); xzrügn-s tief ist, sogar dzändrn-e schwer ist, vgl.

amt, (canr) u. dgl.

2) Poln.-arm. n wird oftmals zu 1'1 erweicht vor e in den aus-

lautenden Silben, z. B. vierg Farbe, pl. nerg?sr, Zbl-Q (merk); msyriär‘

Mäuse, gen. msynerän, vgl. ‚Iiwl/‘Il (mükn); tadumrier, gen. tadumneren

(vgl. oben); pafiär Dinge, gen. parieren; jbzriär, gen. jeznerän zu jez

Ochs, h]? (ezn); cugrier Fische, gen. cugneren, vgl. 3'147: (dzükn);

aéegoibr, gen. aéeynerén zu as'éy Nadel, wuL-„jvl (aseln) ,- kawiär, gen. kar-
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48 J. HANUBZ.

nerén zu karr Lamm, 111111171 (gain); von solchen Stämmen hat sich

der Ausgang -fzer allgemein verbreitet als eine Pluralendung, beson-

ders bei den zwei- und mehrsilbigen Substantiva, wie slcesumiär

Schwiegermütter, berbedäfzcr zu berbedä (rumän) Widder, äylaviäp‘ zu

äylä (slav.) Ader; äamanagviär zu Zamandg Zeit; samakiäncr zu sama-

kié (ruman.) Käse; japzndäanär zu japandää (türk.) Mantel; huselni-

cancr zu huselnicä (slav.) Raupe u. dgl.

3) Der Laut n kommt endlich in den späteren Entlehnungen

vor, wie: türk. nacär Noth, nijätlz Hoffnung, Nurbegowicz, Aslanowicz,

Czobanowicz, Eminowicz, gum) Decke, ypndx Gast, kcnär Ufer, Rand;

pazevénk falsch, Pencar, sum? Schuld, zangü Steigbügel, banrgrin Kauf-

mann, Bostan, Dzingän Zigeuner, öokän Hammer, catän Flechtgehäge;

duämän Feind, xaftän Kaftan, joyrän Bettdecke, mtskhin armer

Teufel, salhän ausgekochtes Fleisch, Soltan; — rumän. Negrusz, Ne-

gustor, mama nur, berbendzä Käsefass, bernwdkh Hosen, domnä Frau,

däunk Stier, gindä Eichel, grebenbs buckelig, kumnät Schwäher, mun-

dzill Füllen, pintän Sporn, prund Schotter, untwrä Schweinefett, anträg

ganz; ban Geld, Kreöün Weihnachten, kumän Erinnerung, kurtän Hof;

— poln. ruthen. nahl plötzlich, norä Quelle, Nurk-iewicz; boroml Egge,

éudnik lächerlich, däevoronkä Lerche. gänok Gallerie, hrabynü Weiss-

buche, huselnicä Raupe, korunä Kranz, lancüx Kette, mlnivkä Mühl-

wasser, panöoxä Strumpf, sadanä Satan, selezinkä Milz, snop Garbe,

sosnä Tanne, äynkä Schinken, vinblc Kranz, viänä Weichsel, vjcnut

welken, äenticä Käsemilch; burjän Gras, Kraut, buään geräuchertes

Fleisch, Golonün Kolornyja (Stadt), Kabzän ein Armenier, miäöän

Stadtbürger, polén Wermuth, truxäiz Truthahn, vigbn Frauenkleid; —

Monatsnamen: Nojemper, Hunvär, Hunis u. a. Erweichtes n haben

wir z. B. in nemcad schnelles Ross (pers.-tiirk.), Snatän (Stadt), polo-

män Flamme (ruthen.).

Schluss.

Danach ergeben sich im Allgemeinen folgende Entsprechungen

zwischen den poln.-arm. und class.-armenischen Lauten:

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

5
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



BEITRÄGE ZUR ARMENISCHEN Dmnncronoorn. 49

1) Vocale.

Poln.-arm. a = cl. a, aj; manchmal e, ea, ü, au;

„ e = „‚ e, ä, ea, seltener aj, iu, sporadisch i, a, u;

„ o = cl. o, ö, sporadisch e, z, u, eu;

„ i: „ i manchmal e, in, sporadisch ä, ea, o, z,‘

„ u = „ ü, oj, iu, eu, manchmal ov, a, o, e, i;

,, e=,,e,fiira,e,o,z',u,-

„ y = slav. y (fast nur in den Lehnwörtern).

Diphthonge au, eu, ou kommen noch sporadisch vor, ebenso

ia, ie für cl. ea, sonst wird entweder der zweite Theil consonantisch, wie

in aj, o7‘, in (für cl. iu), oder die classischen Diphthonge werden im

Poln.-arm. im Auslaute und vor Consonanten zu Monophthongen,

nämlich:

cl. aj = poln.-arm. a, e, cl. au =poln.-arm. o, cl. iu :poln.-arm. u, i, e,

„ je,z',a.

Es ist noch zu erwähnen, dass jeder von den fünf poln.-arm.

11 Oj = n u’ n e“: n 01“, 17 w:

Hauptvocalen in gewissen Fallen, besonders ausserhalb der letzten

Silbe, zu 11 wird. Alle diese Vocale fallen manchmal aus und manch-

mal entwickeln sie sich secundar zwischen zwei Consonanten. Der

Laut e wird oftmals zu je (resp. je).

2) Consonanten.

A) Explosivlaute.

I. Tenues p, t, k = cl. b, d, g, selten 10h, th, kh oder p, t, k;

II. Mediae b, d, g = cl. p, t, k, seltener b, d, g,-

III. Tenues asp. ph, th, kh = cl. pk, th, kh, sporadisch p, t, k.

B) Affricatae.

I. Tenues c, 6 = cl. dz, da, selten c, {E oder c, 6;

n. Mediae dz, dä = c, b“

7

III. Tenues aspir. c, c’ _c, ‚ö.

C) Spiranten.

I. Tenuesf, s, ä, x, b = CL ll, 8, 5% X (b), h (Ü;

II. Mediae v, z, z’, y, = cl. v (u, 12), z, ä, k, j.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. lll. Bd. 4
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50 J. HANUSZ. BEITRÄGE ZUR ARMENISCHEN DIALECTOLOGIE.

D) Liquidae und Nasale.

1. Poln.-arm. r, l = cl. r (f), l,-

II. Poln.-arm. m, n = cl. m, n.

Manchmal werden die Consonanten erweicht, besonders vor e

in der auslautenden Silbe, und zwar: Labiale zu pj, bj, fi, Q7‘, mj;

Dentale zu t‘, d; .6, 2,- 6, dfi; 1'1; Gutturale zu k’, 4,1, 7'; Liquidae

zu rj, Z.
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Faustus von Byzanz und Dr. Lauer’s deutsche Ueber-

Setzung.

Von

P. G. Menevischean,

Wiener Mechitharist.

Zu den wenigen armenischen Schriftstellern, welchen man das

Prädicat ‚classisch‘ zuerkennen darf, gehört ein Historiker, dessen

Verdienste bisher weder von den einheimischen, noch von den fremden

Geschichtsforschern gebührend gewürdigt worden sind.

Es ist Faustus von Byzanz.

Im Gegensatze zu älteren und neueren Geschichtskritikern, wie

ST. MARTIN, der in seinen Mémoires historiques et géographiques sur

l’Armém'e (t. 1, 313—314) schreibt: , . . . . Faustus de Byzance est

bien plus étendu, et il parait bien plus véridique . . . .‘ und Herrn

von Gnrsonmrn, welcher den Faustus als einen ,wahren Geschichts-

Schreiber‘ 1 kennzeichnet, wird Faustus bekanntlich von vielen Anderen

mit Unrecht als ein unglaubwiirdiger Historiker und als ein Grieche,

der armenisch geschrieben hat, hingestellt.

Mein Zweck ist nicht, mich hier in eine erschöpfende Discussion

einzulassen; es wird dies in einem armenischen Werke geschehen,

das mich schon lange beschäftigt.

In- aller Kürze sei nur erwähnt, dass ST. MARTIN'S und GUT-

scnmn’s Ansicht, der Stil des Faustus sei ‚roh und unclassisch‘, der

Wahrheit ganz und gar nicht entspricht. Der Stil des Faustus ist

1 Verhandlungen der k. sächsischen Gesellschafl der Wissenschaften zu Leipzig.

Philosophisch-historisehe Classe. 1876. S. 2.
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52 P. G. Mnnnvrscnrmn.

echt classisch-armenisch. Hingegen kann Moses von Khoren nur

für einen in der armenischen Sprache nicht wohl unterrichteten Aus-

länder, aber keineswegs für ein Muster armenischer Diction gelten.

Thatsächlich ist seine Arbeit (als Schriftsteller und nicht als Histo-

riker betrachtet) nichts weiter als ein Gemisch von Hellenismen,

welche in des Verfassers starker Vorliebe für die griechische Sprache

ihren Grund haben. Ein grosser Historiker ist als solcher noch

immer kein mustergiltiger Classiker.

Der Stil des Faustus, welcher armenisch geschrieben hat, ist

wahrhaft schön. Für sein charakteristisches Merkmal darf die dem

alltäglichen Verkehre so nahestehende, keineswegs gesuchte Schreibart

gehalten werden.

Die Geschichte des Faustus wurde zum ersten Male zu Con-

stantinopel im Jahre 1730 herausgegeben; später, im Jahre 1832,

wurde eine zweite Ausgabe in Venedig veranstaltet; dabei sind fünf

Manuseripte miteinander verglichen worden. Im Jahre 1883 wurde

eine dritte Ausgabe von K. PATKANEAN zu Petersburg veröffentlicht.

Mittlerweile war in Constantinopel ein neues Manuscript entdeckt

und von einem Mitgliede der Wiener Mechitharistcn-Congregation mit

dem Drucke vom Jahre 1832 verglichen worden. Die dabei sich er-

gebenden Varianten wurden genau verzeichnet. Diese Arbeit wird

als Manuscript zum Gebrauche für eine künftige Edition sorgsam

aufbewahrt. Obgleich das Constantinopolitaner Manuscript nicht sehr

alt und fehlerhaft copirt ist, gibt es dennoch an manchen Stellen

interessante Auf klärungen.

Den Bemühungen des hochw. Herrn SRUANDZTEAN (]]lwLw713u-In-fil)

ist es zu danken, dass er in seinem ldwpnu wruwql (Constantinopel 1885)

das Vorhandensein zweier bisher unbekannter Manuseripte in Arghen

und Tschenqusch (Armenien) bestätigen konnte.

Die französische Uebersetzung hat zum ersten Male der verdienst-

volle Dr. EMIN besorgt; dieselbe ist zu Paris im Jahre 1867 gedruckt

worden.l

1 Siehe Collection des historians amiem et modernes de l ‘Arménie, par VICTOR

LANGLOIS. Tome I, pag. 201.
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FAUSTUS von BYZANZ ETC. 53

Dr. LAUER hat das Verdienst, den Armenisten und besonders

den Historikern seiner Muttersprache eine deutsche Uebersetzung

dieses in so vielfacher Beziehung sehr brauchbaren Werkes geboten

zu haben. Diese Uebersetzung erschien bekanntlich in Köln im Ver-

lage der M. DU Mom-ScnAUBnnG’schen Buchhandlung im Jahre 1879.

Ich war sehr neugierig zu erfahren, ob die deutsche Uebersetzung

den Text treu wiedergibt. Indess‚ nachdem ich einige Seiten gelesen

hatte, sah ich, dass die Uebersetzung den an sie zu stellenden An-

forderungen nicht entspricht. J e weiter ich die Vergleichung fortsetzte,

desto mehr wuchs die Zahl der Uebersetzungsfehler. Da nun einmal

das Buch schon in Aller Händen ist, so finde ich mich genöthigt,

das Resultat meiner Controle zur öffentlichen Kenntniss zu bringen. --

Ich citire in erster Linie die Seiten der Ausgabe des Jahres 1832 (das

Werk ist 272 Seiten stark); dann in Klammern die der LAUER’schen

Uebersetzung (notirt nur mit L.).

Das 3. (resp. 1.) Buch.

S- 5- '0./"' I‘ 3117’ ‘man 'tl'[‘_L 'u'b.9-"L= l‘\'"./0 1/’ "I: I’ 1'121 ‘Ihre

..l.......I;,.[ab...'1... E‘‚„‚<;„„„ ertrag}, <;„L‘„ .q.1,Z...'1,...l,k‘.,..,,_.; (L_ 3) „ _ _ ‚ ‚

ist von Anderen geschrieben worden. Damit aber nicht in der Mitte

unserer Erzählung irgend etwas übergangen scheine, haben wir

es . . . . beigefügt.‘ Es soll heissen: ‚Zwar ist es . . . von Anderen

geschrieben worden; damit aber keine Unterbrechung in der Mitte

dieser unserer Geschichte erscheine, haben wir ein wenig beigefügt.‘

— 11111111 111111111101 11111111l.—71 11111 1110171. (Ibidem) —— ‚wird hier erzählt von

dort an bis hicher‘. 11111111I.-71 bedeutet im Olassisch-Armenischen nie

‚von dort an‘, sondern ‚hier, da, an diesem Orte‘ etc., z. B. 11111111l‚-71

i 1111/71 1111-1117111, ‚hier in diesem Leben‘. 1111111111 LII Fl! gupl-eg 111111111-71

91111715311 (adjectivisch) ‚mit welchem Ucbcl voll ist dieses (Erden-)

Leben‘.

S. 6. [1 1tfiul71 ldv1l1qr11171. (L. 4) ‚in einer Stadt, Thordan‘. Vier-

mal kommt das Wort 11.111 vor und dreimal wird es mit ‚Stadt‘ über-

setzt; aber 1111i hat im Armenischen nur die Bedeutung ‚Dorf‘. —
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54 P. G. MENEVISCHEAN.

In der Geschichte M. von Khoren kommt das Wort ebenfalls vier-

mal (respective dreimal) vor und wird von Dr. LAUER dreimal mit

‚Dorf‘ (siehe die deutsche Uebersetzung von M. Khorenatzi von

Dr. LAUER, 1869, S. 74, 155, 171) und einmal mit ‚Stadt‘ (S. 168)

übersetzt. ‚Stadt‘ wird im Armenischen mit einem aus sehr alten

Zeiten stammenden Worte, nämlich durch das dem Aramäischen ent-

lehnte 43111111113 bezeichnet. —- 11111171 bedeutet ,Marktflecken‘, von

Dr. LAUER wird es aber immer durch ‚Stadt‘ wiedergegeben.

‘P4111.’ In 41141- 4111141111111111111114111. 4) ,kam an und wurde

Oberpriester‘. 441115 ist die dritte Person des Sing. Perfecti, des In-

finitivum 41111/‘ und nicht des 1111111‘. Man übersetze daher: ‚Verthanes

wurde Oberpriester‘.

S. 7. |‘\11111471.1_1 1l4ä47141171. (L. 4) ‚die Götzen der Tempel‘. Das

Wort 1111111471 hat im Classisch-Armenischen nur die Bedeutung

,(Götzen-)Altar‘ und nicht ‚Götze‘. |\1111‚471.g 11444714571 muss mit ‚die

Tempelaltäre‘ übersetzt werden. Bwuö; ist im alten Testamente das

armenische 1111111471 (vgl. I. Macch. I, 62. n, 23. II. Macch. x, 2. u. s. w.).

S_ 7‚ mud, „P1215 be “#71, nLIlun/a ‚mlbzwJz „UIL-‚e, (L, 5)

‚Hauser des Gebetes und Stätten aller religiösen Uebungen‘. 111-1471111171

111 .1; heisst ‚Allen‘ oder ‚für Alle‘; also: ‚Bethaus (= Kapelle) und

Andachtsort für Alle‘ und nicht ‚Statten aller religiösen Uebungen‘.

S_ 8, im"?! .l[‚ Jwiw/h/‘wtß, 1111m „„L„,_‚'1‚ im"?! ‚ ‚ _ ‚ (L, 5)

‚Denn sie befeindete den Heiligen aus Anlass . . . . .‘ {3111711141/‘1117141

heisst im Armenischen ‚Jemandem einen Verweis geben‘, eigentlich

‚Jemandem etwas vorwerfen‘, aber ‚befeinden‘ kann das Wort nie

bedeuten. Für ‚befeinden‘ hat das Armenische [3-1711111/‘111711111, 13511111141

147141 1111/411 u. s. W. Darnach muss der Satz so corrigirt werden:

‚denn der Heilige gab ihr Verweise‘.

S. 8. 41717-11411 Jl‘‚"I"M-6’"J‚ 11143441’ be III(I¢‘IIIQ-'.-(I. (L. 6) ‚bat er

Gott: „Erlöse und befreie sie“. Richtig: ‚bat er Gott, heilte sie und

machte los (= befreite von den unsichtbarcn Banden)‘.

S. 9. 117111-11117145471 1111114141171. (L. 6) ‚sie schmähten die Boten‘.

‚Bote‘ heisst im Armenischen 1111111111114111114, 1141111111171, 111‚11‚q„‚'1‚11.1114 u. s. W.

‚1114144? ist ‚die Absender‘. In der französischen Uebersetzung steht es
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FAUSTUS von BYZANZ mo. 55

ganz klar: ceux qui l’avaient envoyé. Also: ,sie schmähten die Ab-

Se11de1"‘- — I?“ a"""""'-'1'! h Fmim-‘r “1'""""'"Ll“""’1‘-' "'l""'t""'.9 P""r"'"'l""

ß fl-Lpuy ‘imgw. (L. 7) ,sandte im grossen Schmerze und voller

Trauer der König gegen sie . . . .‘ Hier ist ,7-mm-_-‘I5 = Zorn mit

lqull- = Schmerz verwechselt worden. "rmrnnI-ßfil-‘Yl ist nicht mit

‚Trauer‘ zu übersetzen. ‚Trauer‘ heisst --I---I7"-[5‘fi:_h, „Mut; „rm/‘mnrpfirz

hingegen ist ein echtarmenisches Wort, abgeleitet aus MhHII~I/[I-II-IH-[3'["-71

,Zorn-Ausbruch‘. Der Satz heisst: ,Der König sandte im grossen

Zorne und Wuth gegen sie . . . .‘ oder besser: ‚erzürnt und in

Wuth gerathen (darüber) sandte der König gegen sie . . . .‘

S_12‚ „zmmt-„L ljtl,-l. .3,.u.[.{, [‚ „wbbrndb. (L. 9) ‚So wurde

Jusik seines Schwiegervaters ledig‘. Es muss ausgebessert werden:

,Jusik wurde von Zank und Streit befreit‘. —— [willig ‘qwumL/‚pwtwgh

I‘,-nnnl-dig. (L. 9) ,die Gnaden der Herrlichkeit Gottes‘. Die lautliche

Aehnlichkeit von -1-I-M-[q-w‘Il ‚Gebot‘ und ‘qmm/1- ‚Ehre‘ hat vielleicht

Dr. LAUER. veranlasst, ‚die Gnaden der Herrlichkeit Gottes‘ anstatt

‚die Gnaden der Gebote Gottes‘ zu übersetzen.

S. 14. „Mäh-Flut Ilg/Lng umwgm-wävlg. (L. 11) ,die Verehrung

anderer Götter‘. 1}-I-114'-L12!/-m bedeutet ‚Begierde, Habsucht, Gier‘,

aber ‚Verehrung‘ kann es nicht bedeuten. Uulwgm-WÖ‘ ‚Hab und

Gut‘ ist nicht mit l‘,u-mu-I-I8 ‚Gott‘ zu vertauschen. Der Satz heisst

also: ,die Habsucht nach Gütern der Nächsten (= Anderer)‘.

S. 16. 1 '\1. „z? up .¢...i..t..,./‘ „zamzg/‚t, ..‚‘„‚..‚g„ [a,.,L,.L1.1, J.”-ll.-‘:".:/‘b

z<'w'1mmluq-4-"#3" [ä ‚Lbluud „zäh, ‚qmlumwdfig. (L. 12) ‚Die, welche

zusammengezogen waren, wurden so von allen Reisegenossen an den

Strassenübergängen gezahlt.‘ Der armenische Text lautet aber: ‚und

wo sie auch durchzogen, liessen sie solche (= Steinhaufen) auf den

Strasseniibergangen‘. —— ‘,-qw wr-1mLl1'h -qw€u I-1-"§lq. (L. 12) ,Dann

nahmen sie Anlass, Fasten zu halten.‘ Obwohl und"-L]-‘I1 ,nahmen‘

heisst, so steht doch hierin ein eigenthümlicher Armenismus. ]‘,'J1m-L

heisst unter solchen Umständen nicht ‚Anlass nehmen‘, sondern

‚anfangen‘. Also: ‚fingen sie an zu fasten‘.

S. 17. _|‚\„‚„a‚ <;„-„.r„1‚ -H-L-t-I1 <;-m-LL .,--Z1-I-I-,-<;I.L. (L. 13) ‚gaben

sie Befehl, Gräben zu ziehen‘. Die ganze Schwierigkeit dieser Stelle
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56 P. G. MENEVISCHEAN.

liegt in 1'"-1-"ML; wahrscheinlich ein aus dem Persischen entlehntes

Wort. Obwohl die Ableitung unbekannt, ist es doch sehr wahrschein-

lich, dass es ‚Recruten‘ bedeutet; wie auch bei Dr. LAUER S. 19

das nämliche Iylutwi mit ‚Recrut‘ übersetzt ist. ‚Grab‘ heisst hpw-l,‘

‚tl-„birmz, ‚[„„„

S- 18- lrm 41'-""5"" [3""r-'L"r"' ""1-'I"l'bL r'L'"./r-"1'! 9-"L!" -"-"./r'"".1-

(L. 14) ,Der König gab . . . . den Befehl, . . . Kerne wilder Ge-

büsche bringen . . . zu lassen.‘ -[Mg/1-H111 4""1_l'71 eigentlich ‚wilde

Eiche‘ ist bei Isaias v1, 13, §5d1a~;o; und bei nachclassischen, armeni-

schen Schriftstellern qfipfoq; aber keineswegs ,wildes Gebüsch‘.

Nicht Kerne befahl der König zu bringen oder anzupflanzen, der

Willens war, um sich herum einen Wald zu sehen, sondern junge

Wald-Eichen (qml/m J‘-M-L-mg). Darum ist die betreffende Stelle so

zu ändern: ‚Der König gab Befehl, . . . die wilde Wald-Eiche zu

bringen.‘ — 111'101’: filniuurq lqfilzbl. Jmululllufiluil Sfiq7lllLiIfi‘ uülqkalfil

Iüwqjrül. (L. 14) ,Nachdem sie . . . . bis zu dem königlichen Palaste

Tiknun den Boden tief gelegt hatten, pflanzten sie die Kerne.‘

‚wen, ‚4‚„':„„„€ bedeutet ‚den Fluss entlang‘; hier ist ,4"/b-u,'<; eine

Präposition mit vorangehendem Accusativ, ganz so wie im Deutschen.

‚Tief‘ heisst [lmp nicht fiIIITIMq-Q. ‚Der Boden‘ heisst armen. qLl-mfi?’

und ‚Fluss‘ 1th", ein echt indogermanisches Wort. Die Correctur

lautet mithin so: ‚sie pflanzten die Eiche an dem Flusse entlang

bis zum Palaste Tiknuni‘ (nicht ‚Tiknun‘!).

S. 24. ]\HIL-L ‘m/‘w qhfna. wmhl-LIU. (L. 19) ‚. . . nachdem er

ihn zum Narren gehalten‘ und S. 231 (L. 184) ,zum Verdruss‘.

In beiden Fallen ist im Deutschen der Sinn des armen. qbzfuqu wüll-L

falsch wiedergegeben. §ba‘m.{,u -mall.-L nl-lkg heisst ‚Jemandem etwas

zum Trotze machen‘. — I,“ ß ltninül rtl-‘n- '["uL!"I'. (L. 19) ,und nun

sind sie im Meere verborgen‘ soll heissen: ‚und sie schwimmen

noch im Meere‘. qguLlr-l‘ oder besser LI-ullnl‘ ist ‚schwimmen‘, abge-

leitet von der Wurzel Lq/‚L. ‚Sich verbergen‘ heisst ILorL/u/I Aber weil

der Unterschied sehr gering ist, so werden sie in Manuscripten mit-

einander verwechselt und sind darum auch unter dieser Bedeutung

in die Vocabularien aufgenommen worden. Aus den Worten aber,
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FAUSTUS von BYZANZ ETC. 57

die Manaöihr zum heiligen Jakob von Mtsbin (nicht Mdsbin! ds = 8 ist

westarmenisch) spottend gesprochen hat, ist klar, dass er schwimmen

und nicht verbergen sagen wollte.

S- 301 lwi £""1'<"'--"-r <'"rL'.'fi' L6"""L 1"""1 rfi-""L[‘”"""' I-'1'

„qfißrrmäsm, ‚lm/bzmdz Lublblugz _,„„L.‚ „4‚.‚1‚Z‚„„z s. „Im/rar. L-„grfiz,

(L. 25) ‚Die Gnadengabe des Geistes Gottes hatte ihn erfüllt; des

Wissens Quelle war er geworden für alle Ohren und Herzen der

Erde, die auf die Wege achten wollten.‘ LuL-Llig bedeutet auch

‚Zuhörer‘ und nicht allein ‚Ohren‘, das in derselben Phrase mit

1116111712 wiedergegeben ist. Der Satz heisst: ‚Und (weil) der gnaden-

spendende Geist ihn erfüllt, (so) hatte die Wissenschaft die Ohren

(-gä.nge) und die Herzen aller Zuhörer des Landes quellenmässig

erfüllt.‘

S. 31. ‚041111111111614/ 411/1171. (L. 25) ‚Die Strafe Gottes‘, anstatt:

‚die Hoffnung Gottes‘.

S. 33. l‘\Il:/l7 IIIIIQIIIL "lug Z<III7ITIIIIII‘II7III

411",‘ lllllllllfi lrulllnnpbnfllä, „In? b}?! qunuu. lfiußll ß zum‘, (L. ‚Aber nur Wenige kannten den Inhalt der griechischen und assyrischen

Schriften und auch diese waren nur ein wenig in dieselben ein-

gedrungen.‘ Faustus aber sagt: ‚ausgenommen nur die Wenigen,

die in griechischen und syrischen Schriften bewandert waren und

es einigermassen verstanden‘.

S. 34. „Fa/g ufmqmg, „a4.“ [11111111111111l1111pfi171. (L. 28) zweimal

,herzlose Kinder, herzlose Herrschaft‘, statt: ‚unsinnige Kinder,

unsinnige Regierung‘. — um „U2 [&„„t.„„„‚„„ s/‚luuzwr, Ü.) ‘1„„„

pg 51.,. „um ‘buubgsmbg, ‚„‘„„„L„‚l‚‘1‚ z...,.,.L[ab....I;_- _g...1. t,..../I.L1,...,,-i, ‚„„,..„

(L. 28) ‚unter jenem Könige Tiran überstiegen sie, nach ein und

demselben trachtend, in der Schlechtigkeit alle Höhen‘. Faustus

meint: ‚unter jenem Könige Tiran, diesen zum Vorbild nehmend,

übertrafen sie an Bosheit alle Jahrhunderte‘.

S- 35- I.“ "Z im!“ €l""€'"7"t°.g -"'Lw.g/-7"-LIEU-l~‘l'g1'1. (L. 29) ,nicht

in den Geboten der Tugend geübt waren‘. ‚Gebot‘ ist armen. 911111/‘11171;

aber 4p-#4-filq-.g (im Classisch-Armenischen immer Plural) bedeutet

‚Uebung‘. Der Satz heisst also: ‚in Tugendübungen waren sie
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58 P. G. MENEVISCHEAN.

nicht durchgeübt.‘ — I,‘L "g -/Ht/'7' ‘I\rl"1-'-pfi ./-wLw,gfi‘i"-L[J[“_im7, „L2

lntFh. (L. 29) ,keine Mühe auf die Tugenden des grossen Grigor

verwandt‘. ‚Mühe verwenden‘ heisst armen. wuilww LMIlr/J -fin./['9'

fi JE! wn-‘IIIILL u. s. w., und nicht "l-l "LTIEL, welches ‚achten, Acht

geben‘ bedeutet. Darnach muss diese Stelle verbessert werden: ‚und

nicht einmal auf die Tugenden des grossen Gregor Rücksicht nahmen

(oder beachtet haben)‘. — I’ <„„„‚„„„L[&L-„h‚w‚ fimmL-‚quäl. (L. 29) ,hatten

sie Unterwerfung . . . . verachtet‘. Faustus meint etwas ganz

anderes. Er sagt ausdrücklich von den Söhnen Jusik’s: ‚und stolz

auf die vergängliche, eitle Abstammung ihres Geschlechtes, wählten

sie das militärische Leben‘, und fügt bei: ‚darum wurden sie, dem

anfänglichen Traumgesichte ihres Vaters gemäss, in ihrer Hoffart

verworfen‘. ‚Unterwerfung‘ heisst armen. qqwmwqntp/‚Lz und ‚Hoifart‘

§"l"'l""”L[;'fi'-7'-

S- 39' I.“ 1"!” '"rl"" "Mut!" h “l“""l"“““'"‘i“‘7"‘ (“ruf J"'l""-"

ßbuüfil, ßinnplrwg. (L. 32) ,Die, welche er würdig und bereit für

seine Auferstehung wusste, wählte er.‘ Infin- ist die dritte Person

Perfecti von -t---‘fill:-I‘ und hat mit ltfiu-bL ‚wissen‘ nichts gemein; die

dritte Person Perfecti von TIM/q hingegen ist 1/--n-1,7. —- zwlvzwfL‘1_ wird

von Dr. LAUER meistens mit ‚Böses zufügen‘, S. 32 ‚Jemandem Uebles

thun‘ etc., übersetzt; aber zwl-gurbL bedeutet ‚Jemanden kranken,

foltern, quälen‘; merkwürdigerweise steht an eben derselben Stelle der

deutsche Ausdruck ‚Jemanden zu Tode quälen‘ auch im armenischen

Texte: Zwrzwrq m, ‚qmzh [t .r.‚<;_

S. 41. |‘-w1I3,y1: #1 7_.g"'§-"'I'":/"L[3fiL""1- [I 31.-712. (L. 34) ,wird (der

Herr) . . . auch das Christenthum von Euch hinwegnehmen‘. Daniel

sagt indess bei Faustus: ‚der Herr wird . . . auch das Priester-

thum von Euch hinwegnehmen‘. —- um 1/I ,/r1_/rg.£.gq- um [w l-[H- H

We ‘*1 ‘tL"‘-ll‘ h ""L"'2""'l"l~» 1l'°'"r'r Ll""l‘.7/V “”'-“'Z7"'l"l- - - - - (L- 34)

‚Wenn ihr zu mir geschickt habt, als ob uns ein Haupt und

Führer gekommen wäre, wie könnte ich Führer . . . . werden.‘

Die Uebersetzung entspricht dem armenischen Texte nicht. M qwg

sind Imperative von ‚tut und Q-1q_. Der Satz lautet: ,aber weil

ihr zu mir geschickt habt (und sagtet): „komm und sei unser
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FAUSTUS von Brznnz ETC. 59

Haupt und Führer,“ wie kann ich Führer derer sein, die . . . .

u. s. w.

S_ 44, .‚„.„.‚.‚‘„ ‚4 „mtmrwqz -IL-8} ./.'.,,..,..u,.1;...1,..‘,p. 1-;,..L§...'1.r.....

(L. 37) ‚brachten ihn in das Dorf des Propheten Johannes‘. -nyup-IQ

kann nicht ‚Dorf‘ bedeuten, sondern ist etymologisch identisch mit

‚Acker‘, äypög u. s. w. und hat im Armenischen die Bedeutung

‚Meierhof‘, dann ‚Begräbnissort‘. Also ist der Satz zu ändern: ‚sie

brachten ihn (= die irdische Hülle des Pharrén) auf den Acker des

Tempels zum Propheten Johannes‘.

S- 47- l.“ '"""r '1'/"'ll““L l‘J'‘"'‘‘‘~'‘‘‘l'I- 1“ ll:"'"'f- (L- 39) ‚Da

liefen Artavasd und Wasak herbei.‘ '|\fi-qlq_ von ‚(klipp ist nicht

identisch mit q-fil/lq von ‚rL-Jäp. Das erste bedeutet ‚vorfallen, sich

zutreffen‘ und das zweite ‚hinlaufen, nach einem Orte hineilen‘.

— Aufgereizt von seinem Haremsaufseher, gab der König Tiran

Befehl, den zwei Kindern des Reschtunischen und Artzrunischen

Hauses die Gurgel abzuschneiden. Artavasd aber und Wasak, die

Mamikonier, waren zufälligerweise anwesend, sie warfen sich über

die Kinder, nahmen jeder ein Kind und liefen davon. Die betreffende

Stelle lautet also: ‚Da trafen sich Artavasd und Wasak dort.‘ Nach

dem Gesagten ist auch S. 48 ‚w; ‚llmflutwll‘ ufilq. rhfilql-‚gwi, (L. 40)

,die gleichzeitig dorthin gelaufen waren‘ zu berichtigen in ‚Alle,

die dort anwesend waren‘.

S. 47. ‘PHI fl- ,/-/'1[Jfi §-ulvhu/_.g -flung/'7'. (L. 39) ,warfen Jeder

einen über die Schultern und gingen hinaus‘. ‚1-"7/[3/1 9111141117151 heisst

nicht ‚über die Schultern werfen‘, sondern ‚unter dem Arme tragen‘,

franz. ‚prendre et porter sous ses aisselles‘. Bei den Orientalen besteht

bei einer Feuersbrunst oder sonst einer Gefahr noch heute die Sitte,

die Kinder ‚unter den Arm‘ zu nehmen und sich also zu flüchten.

S’ 48- I.“ "z 1- ‘I-"‘-l""" ‘I'M: brßmz h zum -e"""l_l' I‘ 1-""0 "Ems

fi 1]-ml-Z1-L71 7"-,7-I. (L. 40) ,. . . . auch nur an die Thiire heranzugehen;

denn man wartete draussen auf ihr Herausfliehen‘. Die zwei Söhne

Jusik’s waren, ihrer Gottlosigkeit wegen, bestraft worden. Als sie

bei einem Schmause sich schwelgerisch ergötzten, wurden sie plötz-

lich zusammengeschlagen und getödtet. Ihre Tischgenossen flohen,
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60 P. G. MENEVISCHEAN.

und aus grosser Furcht wagte Niemand von ihnen zurückzukehren,

‚und auch nur an die Thüre heranzugehen, um sie zuzumachen;

denn sie (= nämlich die Thüren) blieben bei ihrer Flucht offen‘.

17151, im Sinne von ‚zumachen‘ ist noch bei dem armenischen Volke

im Gebrauche. Das nämliche ‚Hmiw ‚fhlq ist beim Faustus‚ S. 159,

noch einmal belegt, und von Dr. LAUER (S. 126) mit ,Thüren hinein-

legen‘ wiedergegeben.

S. 49. {M171 7!’ FWr/rqwl/‘WJÄYWL ' I.-1' 57"} 7“/‘w. (L. 41) ,wesshalb

dieser sehr grosse Lust nach demselben bekam‘ anstatt: ‚denn

er befreundete sich mit ihm‘. Der armenische Text sagt nicht

‚nach dem Pferde grosse Lust bekommen‘, sondern ‚in Freundschaft

mit Warases treten‘.

S. 50. 1,“ ‚qm ‚pb/‚LML ß‚„„4„L,„‚ ‚nur. (L. 41) ‚mit Ueber-

legung fasste er einen Plan‘. ‚qmm 7.7151 ist nicht mit 4m 7714-1

zu verwechseln. Das erste bedeutet ‚(guten) Rath geben‘ (in dem

Classisch-Armenischen oft belegt), das zweite aber ‚aufmerksam sein,

horchen‘ u. s. w. Die betreffende Stelle ist folgendermassen zu über-

setzen: ,er gab ihm diesen Rath(schlag)‘. Das nämliche Wort kommt

bei Faustus, S. 186, wieder vor, und diesmal wird es (L. 146) richtig

mit ‚nützliche Rathschläge ertheilen‘ übersetzt.

S. 52. I,“ IL-"§“'7""'/""4 L‘*I'"'“'L"l'"'J"' "l"'"'4‘/'7' '1/'7'”‘t'"“'l"" S/'l""‘7"

(L. 44) ,und fesselten den mit einem Holzkniippel sich

vertheidigcnden König Tiran‘. Faustus: ‚und schildbewaff-

nete, schanzpfahltragendc (= Krieger) umgaben den König

Tiran‘.

S. 54. 11.1”,-H, -u,-L-“Lb”!-L11 pg-u-q-411'. (L. 45) ‚werden die Feinde

von hier wegcilen‘. Der Urtext: ‚die Feinde werden sich wieder

hereinstürzen‘.

S‘ 55. (l|\|uLnÜ157l) ‚ ‚ . ‚ ‚ fi quuublfil llllllllllll7lll_filll7lllllll bL f [3-an;-nu-1-/-71 st-I;-u-mu,/. (L. 46) ,. . . erinnerte (der Bündnisse) zwischen

dem Kaiser Constantinos und dem Könige Tiran‘. Ein Bündniss

wurde zwischen Constantianus und Tiridates abgeschlossen. w-IL-inq/b

Qufim-'bo.g‘h. (L. 46) ,mit allen Gesetzen‘ statt: ‚mit allen Weibern‘.

9-"lw/IIII ist nicht das griech. 4w‘Im‘h : mvdw.
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FAUSTUS von Byzanz ETC. 61

S. 56. 1,11 Jmaxt. ..‚„‚.„‚1.L.„L .[„‚„‚..‚ ‚mlbimyw.‘ [‚„4„„'1‚„‚J'1„ z-‚. ‚lwzßmrqa

71115111. (L. 47) ,nahm für sich alle Satrapen und ihre Länder

in Besitz‘. Nachdem der griechische Kaiser den Armeniern gegen

die Perser zu Hilfe gekommen, und mit vereinten Kräften den Sieg

über die letzteren davon getragen hatte, setzte er über Armenien als

Vorsteher die zwei armenischen Fürsten Andovk und Arschavir und

empfahl sie Alle (= die Armenier) und ihre Länder der Fürsorge

dieser zwei Fürsten. — Die betreffende Stelle muss mithin so cor-

rigirt werden: ‚und empfahl sie Alle und ihre Länder den Fürsten‘.

‚111171871 11111714-1 ‚empfehlen‘ ist von l1111711171 11111711111 ‚für sich nehmen,

übernehmen‘ wohl zu unterscheiden, da 111117141 Part. Perf. 11111111114-1111,

11111711111 hingegen 111114-1111 hat.

Das 4. (resp. 2.) Buch.

S. 65 ist 1111111311118? mit ‚Nahrungsmittel‘ (L. 49) wiedergegeben;

aber es bedeutet ‚Güter, Hab und Gut‘ u. s. W. Vgl. das nim-

liche S. 48.

S- 70- l0""’1"' ‘ruht! ‘kW/l’ labil‘: 1111er 'Ll"'- (L- 53) ‚(Werdet

ihr) . . . . . mich martern und in Bande werfen‘. Das ist ein

altes armenisches Sprichwort. Es heisst wörtlich: ‚Sie binden mich

als einen Schlägel über ihr Haupt um‘, und wird von Dr. EMIN in

der französischen Uebersetzung mit: ‚je deviendrai pour vous une

lourde massue que vous appelez sur vous‘ übersetzt.

S, gs, ¢l|1,qrk..,,_ t/..,.I.‘.,,L.e/m .u.lb1,,..j:. ,_-..,.L./;.L[a[nQ_.'1,_ (L, 64) ‚die

ganze Menge herbeilief und darauf bestand‘. ,Herbeilief‘ ist ganz

überflüssigerweise eingeschaltet, da die Menge schon vor dem Könige

stand, und das armen. 111711111-1111 ist hier nicht ‚herbeilief‘, sondern es

bildet mit ‚11111/‘1111111-1 ein und dasselbe Wort; 1117111111111 (11111/‘111114-[171 heisst

also: ‚sie bestanden hartnäckig darauf‘. Der Gebrauch synonymer

Worte ist im Armenischen sehr gewöhnlich. Er hat den Zweck, den

Gedanken starker hervortreten zu lassen.

S‘ 88. P-lllqJl‘LI'l|7I bL lllubz’ ‚ß

<„.„I‘.„„ 1171. (L. 64) ,Der König des Landes, jener und du, sagt man,
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62 P. G. MENEVIBCHEAN.

seid gleich hochgeschätzt.‘ Die Uebersetzung wäre ganz richtig,

wenn statt des 11111 im Armenischen ein 11.111 stünde. Der Kaiser von

Griechenland wollte den Patriarchen Nerses, der vom König Arschak

zu ihm gesandt war, bestrafen und verbannen. Aber die Edlen seines

Hofes und die Räthe suchten ihn zu beschwichtigen und von seinem

gefährlichen Vorhaben abzubringen. Sie sagten: es geziemt sich ja

nicht, einen solchen Gesandten zu kranken, denn ‚der König des

Landes und dieser (nämlich Nerses), wie man sagt, stehen in gleicher

Ehre‘.

S- 93- I.“ i ‘I-""1 “a” brfia" '"7"r“'-/‘ hülr I“ (ML J“"L°P"'-

(L. 68) ,Als sie drei zugleich das Knie beugten . . . . . .‘ L-l-fig-I

111111-111!‘ heisst dreimal. Also: als sie dreimal knieten und beteten.

S- 93- 1/’ "'4“'L"'"H ['1-'1'!“ 4'-'.1l' ./"Ml" "'"'""'L.9t"'L 4‘ “"L "hl l‘."""'“"*~

(L. 69) ,sehet, . . . Gott hat wie ein Vater uns Ueberfluss gebracht‘,

statt ‚Gott hat sich uns genähert wie ein Vater seinen Söhnen‘.

S. 98. l] fqniqwi1u1q-l1l1z. (L. 73) ,Journalistenfeder‘. Was diese

Uebersetzung bedeuten soll, ist mir unerfindlich.

S. 114. |‘-1l7111ü1fi.g ist (L. 87) mit ,Resehtunikh‘ verwechselt.

Wenn absichtlich, dann habe ich zu bemerken, dass |‘\17""-7l['‚g

ein Canton in der Provinz Turuberan ist; lbgnnüllgg hingegen ist in

der Provinz Vasburakan.

S. 114. 3111141111!‘ wpF/Fgwl- 141-1111413111. (L. 88) ,als er den Fehler

begangen hatte, sich zu betrinken‘. vl-M/_-v(¢~(fi-I‘), wahrscheinlich

dem grieeh. p.e6u—Gcp0I7\éu) nachgemacht, ist im Classisch-Armenischen

nur dreimal belegt, und merkwürdigerweise immer mit 111(1,1H1111L;

z_ B, ‚H51 ‚lmrFz-„Li, In lußwLwq, ü); ö ueßüwv -/.aI xpazrahbv (Isaias xxlv,

29), das nämliche citirt bei Johann Chrys. (in dem Commentar); die

dritte Belegstelle bei Faustus. Bei den Spät- und Nachclassikern wird

es auch ohne 1111111571111 gebraucht, aber immer in der Bedeutung

‚berauschen‘. Nach meiner Ansieht und nach den Gesetzen des

Classisch-Armenischen (siehe die Bemerkung S. 88) wäre die be-

treffende Stelle besser übersetzt, wenn man es mit ‚er war betrunken

und taumelte‘ wiedergegeben hätte und nicht ‚einen Fehler begehen‘,

denn das heisst armenisch ul-mq_L--I.‘ Siehe aber dazu die Bemerkung S. 7.
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FAUSTUS von’ BYzANz ETC. 63

S. 119- f ‘au!’ 4111"’! 4'"-""'r".1l" ""45 1"'""’""./" 140"‘-"""'" "‘l'-l-""~7'['-

(L. 92) ,ich habe den Kopf abgeschlagen und den ganzen könig-

liehen Befehl ausgeführt‘. ‚4 1111141 411171111 heisst ‚zu Ende führen,

ausführen, vollenden‘. Iv 111111-141 41117111 11111111111155/1 ist wieder die

nämliche Erscheinung, von der oft die Rede war. Vgl. die voran-

gehende Bemerkung zu S. 114. Also zu berichtigen: ich habe den

ganzen königlichen Befehl (buchstäblich) ausgeführt.

S. 125- firrl“ fi "I-"r"/‘.1 "2l""'r<l' EFM J“‘JL"J I’ "''"Ll' 1;“ fi’"'.9'"1'

I‘ 41""-'1-"r'"lfi -"“1'll‘“L h “""i!'""(I"'* .1-""'l'"1'*°1'F" 1"‘./""1/'"/' 1't"r* i“'l""£l

1-'If5'b'[_. (L. 97) ,Da sie im Lande der Perser waren, konnte er für

andere ohne Furcht und sicher vor dem Gerichtshofe jener plötz-

lich eine solche That vollbringen.‘ Das Gegentheil aber meint Faustus.

Erstaunt über den Muth Wasak’s‚ des armenischen Generals, welcher

den Verläumder seines Herrn im fremden Lande getödtethatte,

drückt er sich aus: als sie in Persien waren, wagte er (Wasak) im

fremden Lande und auf öffentlicher Strasse furchtlos, angstfrei und

plötzlich eine solche That zu vollbringen.

S. 133. un-kwL nub!-I:/I 11118111043 filwl-wpbgnß. 104) ‚und V81‘-

schwanden mit der empfangenen Goldbestechung‘ statt: ‚verblendeten

sich‘. 141111111111 ist ‚finster‘.

S. 133» ‘z!’ I'mh ibl"‘l“'l"“7'” ‘I-"‘L“'i/' “‘l"""5I-‘ “'“‘L‘L <‘I“'fl?“J l‘.l'L"'l-

(L. 105) ,dass er gleichsam die Mummerei eines Zauberers

mache und zum König Arschak sage‘. Richtig: er gebe sich als

ein Späher aus und sage zum König Arschak.

S. 135. _()J11111111'I111 (L. 106) ‚Getreide‘. Getreide heisst 311111111171

und nicht 111111111171, das im Classisch-Armenischen ,(Lager)zelt‘ und im

Neuarmenischen ‚Altar‘ bedeutet.

S. 140. lL/[lwgllmbf 1111-114/11171 11111714171. (L. 110) ‚machten sie das

Land . . . . . menschenleer‘. 111/11111111111-11-11 1111171b1 kommt nicht von 111/11

‚Mann, Mensch‘, sondern von 111/1111 ‚brennen‘ und bedeutet eine

Stadt ‚mit Feuer und Schwert verheeren‘ und nicht ‚menschenleer

machen‘. Das letztere hat im Armenischen unzählige Ausdrücke;

von einigen sei hier nur erwähnt: 1/‘1111111111531111/1 1111171111, 1117111111111! 1111111111,

..‚'„.r..„„h1 <...,,...g...1.bL, ...1,./:..,..t/1 q,..‘.,..L(,...1.L-I u. s. w.
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64 P. G. MENEVISCHEAN.

S- 142- ‚OJ-‘Fm’ (‘m’) /' 7"’!!!-"U f“"r"£l7' "'l'f5""L f"'”"LF'- (L- 111)

‚schlugen die übrigen zusammen, nachdem sie ihre Lust an

ihnen befriedigt hatten‘. Dagegen Faustus: ‚sie warfen einige

unter die „Dreschmaschine“ (qmm) und droschen sie‘.

S. 157. l]Iq“I7nu'l1L-f’! q_I]‘nq-mg <1-I711-Lrlvdwullrufil. (L. 124) ‚tödteten

den obersten Kleiderbewahrer Marotz‘. In ebendemselben Capitel (47)

ist das Wort I]?-qua,-I zweimal richtig mit ‚Mogatz‘ übersetzt und ein-

mal mit ‚Marotz‘. Warum?

S. 157. 7131m?’ "I7"/[I "'[""['L‘"'L . . . . (L. 124) ,sprengten die

Truppen auseinander‘. Früher ist -m-q- umilbL (S. 148) mit ,aus-

einander treiben‘ 117) übersetzt worden; aber ‚um -u--H-L ist

wil-I/l matt-L, d. h. wörtlich: ‚nicht einmal einen lassen, vertilgen‚

vernichten‘. Also: ‚sie vernichteten das Heer‘.

S. 159. I]-uq_w-I‘-an ist mit ‚Maghamas‘ übersetzt.

S. 160. I,"- §-ulfb-lg 1-4--H ‘inqnu. (L. 126) ,er beruhigte sein

Inneres‘, statt: ‚er befriedigte ihn (= den König Sapor)‘.

S. 161. Iuoul-p E7";- 7wuw "1'-Ill.-II 0114-71 Lyn L‘[3'l:\ mlwl-.g I-‘L {W2

1|rnuu_ ‚nöL-‚g, In JfZLjyL-‚g 1111117171 Sir-will. (L. 128) ,sprach zu ihnen,

wie es recht war: „Wenn ihr zugesehen und wohl überlegt hättet,

so würdet ihr euch des Wortes des Herrn . . . . . erinnert haben.“

Im Allgemeinen stimmt dies zwar mit dem armenischen Texte überein,

doch ist der Sinn ungenau wiedergegeben, denn im Armenischen ist

der Satz kategorisch und nicht conditional. Man beachte doch,

dass im Hauptsatze kein correlatives ‚so‘ steht. Der Urtext sagt:

‚(der heilige Nerses) sprach zu ihnen: ,,Sehet zu und überleget es

Euch wohl, und erinnert Euch des Wortes . . . . des Herrn.“

Das 5. (reap. 3.) Buch.

S. 189. .1.“-ML-ul--I -I--W 11-,7-I qwTIbL "II/Fllbgmi. (L. 149) ‚er

liess ihnen das Nöthige reichen‘. Jwinuuup oder JuÜIM-wll wird

S. 194 (L. 153) mit ‚Kutsche‘ übersetzt; «Iwinm-wp ist aber bekannt-

lich aus J-u‘I1-, pers. u)- ‚Frau‘ und {wp-(Lwp) -[uq-lq_—_—1.-I-1-L-l_ ‚bringen‘

entstanden, also bedeutet ‚Frautragende‘, ‚Sanfte‘. Nach dem Gesagten
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FAUSTUS von BYZANZ ETC. 65

ist die angeführte Stelle so zu verbessern: ‚er liess ihnen Allen

Sänften bereiten‘. Ebenso vgl. S. 236 (L. 189) Mvw-I7--n -t[J'-1L

J.”7".'_m,-qg uq-3-utb-lg -flm-nu, ,und in besorgtem Mitleid sie, mit alle m

Nöthigen versehen, nachsandte‘, statt: ‚in Sänften‘.

S- 191- 9.1‘ ”'-'L['[ ‘ujmfi’ I’ .'n"'"u"' 'L"'./r/’,"'L fi F"’H fi2L'"'L [3"“‘fiL""L

I.-[I 157";- ‚g/‚ßu ‘lmpw. (L. 150) ‚ . . . . . . dass die rechte Seite des

Kopfes mit der Nase in Folge der Kälte ab- und heruntergefallen

war‘. "UL!-q_ wird bei den armenischen Classikern in sehr veränderten

Formen vorgefunden, z. B. als m-q_L~-L (belegt bei Zgon, S. 55), nuLlml

(in der Version des Comm. Joh. Chrys., S. 651, Ed. Venet). Der

Ablativ heisst JM-q_q_n,/7:, einmal jedoch merkwürdigerweise ‚lr-Lllrmfl’.

Im Neuarmenischen erscheint das Wort regelmässig in der‘ Form

gILI-"L. Das betreffende Wort bedeutet ‚Gehirn‘. Man darf es mit dem

adjectivischen "L'Ll"1_ ‚recht‘ nicht verwechseln. Leider ist es in der

deutschen Uebersetzung des Faustus verwechselt worden; und darum

entspricht der angeführte Satz dem Texte gar nicht. Der Text lautet:

‚(sie sahen), dass in Folge der Kälte das Gehirn des Kopfes

durch die Nase herabgeflossen war‘.

5-193- l‘.'"-' "ribr nur!“ 511'415 (was I“ '*'"I_'"L"L t-"rt.-14'-' -/Ht

guqn/‘-u‘I;g /I34-‘I1. (L. 151) ,lege hier die Arme um ein Klafter-

mass; wenn du dieselben vereinigen kannst, so soll das ein grosses

Wunder sein‘. Dr. EMIN hat es richtiger übersetzt, indem er schrieb:

‚Tu vas ramasser des épines. Ce sera une grande merveille si tu

parviens ä les recueillir.‘ (Collect. Langl. I, 281.) Es ist ein altes

armenisches Sprichwort,’l das wörtlich heisst: ‚Hier hast du die Hand

um den Bocksdorn gelegt, wenn du es sammeln kannst, wird es

ein grosses Wunder sein.‘ Vgl. das deutsche Sprichwort: ‚in ein

Wespennest stechen‘. Der armenische Text will so viel sagen als:

,du hast eine gefährliche Sache angefangen, und schwerlich wirst

du sie zu Ende fiihren können‘. (lwnl ist nicht das pers. ‚Elle‘.

S. 198. "IJLImgg. (L. 157) ‚mit Elephanten‘. „ULM- ist ‚Kameel‘.

Elephant heisst armen. 49/-1, aus dem Persischen entlehnt.

1 Vgl. Geschichte der armenischen Literatur, von Dr. P. Jossr Kxrsnonsn,

S. 20. Wien, Mechitharisten-Buchdruckerei, 1851.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 5
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66 P. G. MENEVISCHEAN.

S. 201. ]‘‚11 11113111 .1_11112. (L. 159) ‚für den tapfem Arschak‘.

Dreimal wird der Satz wiederholt, und immer mit ‚für den tapfern

Arschak‘ übersetzt; besser wäre er mit ‚zum tapfern Arschak‘ zu

übersetzen; denn die armenischen Truppen schlugen die Feindes-

scharen nieder, und jedesmal, wenn sie einen von ihnen tödteten‚

riefen sie aus: ,(geh’) zum Arschak!‘

S- 203- ‘l\1“4 1/‘1111111111/"111 "r "'7"'“"7"""L l'air am" ‘I-"l"".'l7" 4-./1'

[311111-1111-1111fi71. (L. 161) ‚Haremswächter Dghak‚ welchen zu diesem

Amte der Vater des Königs ernannt und berufen hatte‘. ‚Zu

diesem Amte‘ heisst armen. ‚11111111 1111113111171 oder 1111118, nicht aber cum

It-"['a"',]’I ,seinem Amte nach‘. Also: ‚Der Haremswächter Dghak‚ der

seinem Amte nach „Vater des Königs“ hiess.‘ Und zwar wird der

Haremswächter bei Faustus eilfmal 4111.11‘ .Vater‘ genannt.

S. 204. |"\w1nu/' bpq.u 1111114211113" kp PWHLEIIIL. (L. 162) ‚viele

brennende Laternen waren dort angebracht‘. ‚11111 1111111113115 ist

,Dachlucke, Bodenfenster‘ und nicht ‚Laterne‘. Der Satz lautet:

‚sie hatten viele Dachlucken (offen) gelassen‘.

S. 204. 1,11 1111111111 „.Ib‘1„.„,1‚ Hund» 1+-eqsl-'0. (L.) ,und löschten

alle Laternen aus‘. Nach dem obenerwähnten muss das auch be-

richtigt werden: ‚und sie verdeckten alle Lichtfenster‘.

S- 908- I.“ I‘ M11" 11111_'11711r’1Lr 1"1111111'1a11171”L1:/‘ /"14"" um?!’ ""11" "I'M-

(L. 165) ,in der Stunde, in welcher man sonst den Zauberkünstler

vorzuführen pflegt, setzte man dem Arschak Früchte vor‘. Dr. EMIN

hat es richtiger: ‚Vers la fin du repas, on fit placer devant Arschag

des fruits.‘ ‚Zauberkünstler‘ hat mit 1111111171111111 nicht einmal eine ent-

fernte Aehnlichkeit. Es könnte höchstens einen Fremden veran-

lassen, es mit ‚Häresie‘ zu übersetzen, da ‚Haresie‘ 111111117111 dem 111111171114-11

lautlich sich nähert. 1111117111111 bedeutet ‚Dessert, Nachtisch‘. Also ist

der Satz zu corrigiren: ‚Beim Dessert setzte man ihm Früchte vor.‘

S. 216. 1111111111111 1/‘111111111-1711171/‚71 111'111 1111‚-„1I11„. (L. 172) ‚reichte

Unverdorbenes dem Manne Gottes‘. Linguistisch betrachtet ist

111711111111111 offenbar 111711111111-1111, d. h. ‚un-wässer-ig, kein Wasser ent-

haltend‘, vom armen. 11171» und pers. ‚g; ‚Wasser‘; es könnte auch

als Ableitung von 11171-1111111119, 1111111111, pers. „aß: ‚wenig (kleines) Wasser,
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FAUsrus von Brzsnz are. 67

Wässerchen‘ gelten und würde dann ebenfalls ‚unwässerig‘ bedeuten,

eine Bezeichnung des ‚reinen, ungemischten Weines‘. Dreimal ist bei

den Classikern das Wort auch substantivisch gebraucht und bedeutet

‚reiner Wein‘. Mit 11171111111111411171 ‚unverdorben‘ ist das Wort nicht zu

verwechseln. Der Satz lautet also: ‚reichte dem Manne Gottes Wein‘.

S. 218- Pwua ßwrwwr?’ "I-""1 fi z-2-Ibz" Ll""’I"'L 213"-bl."J7‘ "mit!

[„_-„.'„ [H.- [hp {[576 -pq-H-u-,_ 1-U,/71. (L. 174) ‚der König entschuldigte

sich bei ihm, der nicht mehr hörte, als ob er jene That nicht

vollbracht hätte‘ statt: ‚Aber der König Pap entschuldigte und ge-

berdete sich, als ob er nicht höre, und als ob er es nicht begangen

hätte.‘

S. 229. _0\111[11t1171 4111111111711‘. 183) ,die Kleider zerreissen‘.

Sig-.g ist ‚Oberarm‘.

S. 242. éwlruulwuull-W71. 195) ‚Hamasaspet‘. ;1111l‘11111111111lh1171ist

abgeleitet von ;-u-l‘uq-W-q, wie ]]t..1...L.4Lk...1. v0n|]\...1,..Ll,-,_, ;‚.‚.r.„„„„..‚s.„

dagegen ist ein bis jetzt noch nirgends vorgekommenes Wort.

S. 251. 1‘„L'1‚e„ „.11 [1 P1121141 1111111111211. (L. 202) ,. . . . . und

hatte den Blick auf das Lager Manuels‘. Die nächstfolgende Zeile

im Texte klärt den Gedanken völlig auf; es heisst: ‚kamen Späher

an und späheten den Manuel.‘ Also muss auch der obige Satz nach

dem armenischen Texte verbessert werden: ‚er sandte Aufseher

in das Lager Manuels.‘

S. 255. Q]-‘I1 T-I-Lw-I1‘: L'lI[3'Ew]_‘ 1111111171111714-(1. (L. 205) ‚wurde getödtet,

indem ein Pferd ihm auf den Hals trat‘. _0‘1111_1111/}1k11[1?111 heisst

wörtlich: ‚um den Hals gehen‘. Es wird vom Pferde gesagt, wenn

es beim Reiten ‚umfallt, umstürzt‘, nicht aber ‚Jemandem auf den

Hals treten‘. Der Satz lautet: ‚er wurde getödtet, indem sein Pferd

umstürzte‘.

Das 6. (resp. 4.) Buch.

S. 263. 11711111171} wird (L. 211) mit ,Pelz von Ebern‘ über-

setzt; aber ‚Eber‘ ist armen. 11/17111‘ (das Weibchen) und 111111111111 (das

Männchen), entlehnt aus dem pers.)-I15; 4711111157114 heisst ‚Hermelinpelz‘

und bekanntlich ist ,Hermelin‘ das lat. mus armenius-

5*
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68 P. G. Mnnnvrscnnnn. FAUSTUS von Byzanz ETC.

S- 266- '3"<“"” "“lfi”i”“l'"‘! “Ml (l*""Lfi7'"'./ <"'JI""“l“"'fi7" 4fi7"""'Ll'.9,

PI: ulllJ-uü: 115% {hm 4112/11 1111511411111111. (L. 213) ‚der Bischof Johannes,

der Sohn des Haremwächters Pharren, war so alt, dass es an-

gemessen war, ihn zum Bischofe zu bestellen‘. ;111‚/11111111k111 ist

bisher vom Dr. LAUER richtig mit ‚Patriarch‘ übersetzt worden, nur

an dieser Stelle ist es mit ‚Haremswächter‘ wiedergegeben; aber

‚Haremswächter‘ ist 1l‘1111111111b111. Bekannntlich ist der Haremswächter

immer ein Eunuch. — Siebenmal kommt bei Faustus ‚Pharren‘ vor

und heisst immer ‚Bischof‘, nur an der betreffenden Stelle soll es

ein ‚Haremswächter‘ sein. Der ganze Satz ist so zu verbessern: Der

BischofJohann, wenn man ihn einen Bischof nennen darf, der

Sohn des Patriarchen Pharren, war alt (und er war ein Heuchler

u. s.

S- 266- 117712 1111 ""21?" ""'"r""" "z ""r"""-L1’, “'JL 1-H-/‘""L"' §h(w"L

111111111l‚-11‚ h 18-1561 Mr-II‘--L. (L. 213) ,indess zog er sonst niemals

braune Kleider an, sondern hüllte sich im Sommer in leichte,

im Winter in gewebte‘. S. 204 (L. 162) 11%,/it" -u-rufillrl soll nach

Dr. LAUER heissen‚ ‚den Rock anziehen‘. Ist überhaupt eine Schwierig-

keit vorhanden, so liegt sie in 1111/11, welches ‚Schuh‘ bedeutet. Der

Satz muss verbessert werden: ‚(er zeigte sich den Menschen fastend

und in Busskleidung‚) so dass er nicht einmal Schuhe anzog,

sondern im Sommer umwickelte er sie (= die Füsse) mit einem

„Fetzchen“ (4/1-11/1) und im Winter mit „Grasstricken“ (qm).

Die angeführten Correcturen beweisen, dass eine bessere deutsche

Uebersetzung des Faustus durchaus nothwendig ist. Hofi'entlich wird

sich Dr. LAUER zu einer zweiten Ausgabe seiner Arbeit entschliessen.

Dann wünschen wir dringend, dass er mit glücklicherem Erfolge

arbeite, als das erste Mal. Würde er indess auch nur die hier nam-

haft gemachten Stellen (besonders die des dritten Buches) verbessern,

so darf er überzeugt sein, dass die zweite Ausgabe seines Buches

die vollste und gerechteste Anerkennung der Armenisten finden wird.
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Türkische Volkslieder.

Mitgetheilt von

Dr. Ignaz Kunos.

(Fortsetzung.)

Wollust.

Magd >lJJzg >\.,cb_ Ba’dad Ba’dad iéinde,

w..1§-’.\ ab” U15 gülü bardak z'Einde;

Dy» k_,,¢_)l.__>_ O9 ben jargzmg seoerim,

Zivblfil )L'S lca1;7'olangmz. idinde.

Tiifengim atglmajor,

"Lo pahal sat lma'0r;

_) .. .. . 9 § .7

$>}.lA$’.Ts L-Dbl ‚e bu uzzm _qe§ele1-dc,

jalgngz jatglmajor.

Der Bagdad fliesst im Innern Bagdads,

Und seine Rosen sind im Glase;

So lieb’ auch meinen Buhlen ich

Nur in den Kissen meines Lagers.

Mein Gewehr entlädt sich nicht,

Theure Ware kauft man nicht;

Und in diesen langen Nächten

Schläft man ohne Buhlen nicht.
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70

IGNAZ Kunos.

Erwartung und Enttäuschung.

m» Ta! üstüne taä kqjdum,

bir jaatfa ba§ k¢y'dum,-

A); Ola jarem geleäek dqe,

‚ä jangmg bei ktjdum.

Q))>

9043!.’-0 \_5)la jarg kojnumda sandgm,

Elmajg pgéakladgm,

dört iana saöakladgm;

jaatg‘; kuäakladpn.

Unlust.

),l‚\ w) s’; Ajva dibi otlu olur,

)9)‘ uüu’ OS)‘

was ~....w-

) ‚l ul>)> „#152 jüreäiji dertli olur.

ergen kqinu tatlg olur,

aakallgja varzmgn,

Stein auf Stein hab’ ich gelegt,

Auf ein Kissen mein Haupt gelegt;

Mein Lieb wird kommen, dacht’ ich:

Den rechten Arm liess ich leer!

Den Apfel hab’ ich aufgeschnitten,

Hab’ ihn in vier Stücke zerlegt;

Das Liebchen wähnt‘ ich an meinem Halse,

Ach, nur ein Kissen hab’ ich umarmt!

Der Quitte Untertheil ist grasig,

Des Hagestolzen Arme süss;

Doch die zu einem Langbart kommt,

Der ist das arme Herz voll Harm.
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TÜRKISCHE VOLKSLIEDER.
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s)J.§L§\,ll _)U=\g_ J15 Kar ja’ar aldaklara,

8 )„\‚:Sj> dökülür saöaklara;

Ul naxil ana do’urmu§,

sghnajor ku§aklara.

Sehnsucht.

(.._J_l$_).,\._J')\ P01-tcilcalg ojdurajgm,

(.9_sfi_.)J,L> J5 iéine gül doldurajgm;

s.‚\__»‚l‚\ 9x15 öarki felelc olup-ta,

<,g.5j9_.)c3,> 6)L£ jar; bana döndürqjim.

P.)._>_\dJ,\ Align tabalc olajdgm,

rau’; Mjl JLi jar b'm'ine lconajdgm,

;_)\§'\ via jargm esbab bi6inmi§,

?.)~:>_\6JJ\ as ‘ w.) terzisi bem olajdgm.

Schnee flockt auf die Gründe nieder,

Auf die Traufen fällt er nieder;

Was für eine Mutter hat sie geboren?

Sie findet nicht Raum in meinen Armen!

Höhlen will ich meine Apfelsine

Und das Inn’re mir mit Rosen füllen;

Auf der Weltenkugel, die dann sein wird,

Will das Liebchen zu mir her ich drehen!

Ach, wär‘ ich eine gold’ne Schale

Und würde vor mein Lieb gelegt!

Ach, schnitte mein Lieb sich Kleider zu

Und wär’ ich dann ihr Schneider!
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IGNAZ KUNOS.

‚b Pa‘ ‘er?! s_e§

f: wer‘ QM)“

Mp5‘ F‘: F292‘

JIJ M’. 2,114»)

JUL-3 9l5:\~‘/<-B

J)‘; B ‘~"';§"'\

(‚xi 0,12m; aovdl

)‘)'l-’~ ole} J)‘; s»; u». d‘

Öaiby t3\,-,\ u»; y.»

ÖJJB‘ 6,1.‘ 652 6,5

603V’. m39. 259%)‘

,e_ ,u_e3\

w“? aw ‚A‘;

Küp dibinde unum var,

Allahdan umudum var;

o kgzääb: benim olursa,

dedelere mumum var.

Bejölu Earäg pazar,

iände bir kpz gezer;

elinde kuräun lcalem,

Icatlgma ferman jazar.

Ka-§largn mim dir giizel,

gel beni güldür giizel;

semtimiz uzak düätü,

Icalbgmgz !n'r dir güzrel.

Gök maoi kaldg,

ku-i uötu jauru kaldg;

anahtar jar Icojnunda,

gbjnüm kiliclli kaldg.

Auf meines Kübels Grunde hab’ ich Mehl,

Auf Gott hab’ ich gesetzt mein Hoffen;

Wird dieses kleine Mägdlein mein,

Weih’ ich den Heiligen eine Kerze!

In Pera, durch Bazar und Läden,

Lustwandclnd geht ein Mägdelein;

Von Blei ein Schreibstift ist in ihrer Hand,

Sie schreibt eine Vollmacht, mich zu tödten.

Deine Brauen sind ein Mim, o Schöne!

Komm’ und lass’ mich lachen, Schöne!

Weit zwar liegen uns're Quartiere,

Doch uns’re Herzen sind eins, o Schöne!

Des Himmels Antlitz ist blau geblieben,

Der Vogel flog fort, die Jungen blieben;

Der Schlüssel hängt an der Liebsten Halse,

Mein Herz ist zugeschlossen geblieben.
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TÜRKISCHE VOLKSLIEDER.
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r>\,b'\Ii Taue?’ JS ""°)“£

aim $}.l:\$. ‚u

W393

Q9“)? “M” M51‘ de“

)""'-fuu’ „i“ ab‘;

)‘)".‘.J‘&\€ 15h’. es“?

m59‘? "*'°j>-1*

)~)~<:l5\é M‘ ‚b

ab. M5,‘

ÜJSMil MEJLB Q>)§?-\

.59 M592 6,6%‘

Jemenimi katladgm,

jargma gill topladgm;

jar Xalgra geldikée,

jeminiain lcolcladgm.

Jemenimin ncTlgng,

jar-gm admg-§ ba§gng,-

jemenim sende dursum,

sil gözünün ja§gng.

Aslgm Tekir-dfilg dir,

ba§gm jara bälg dir,-

öözme mkib Eevremi,

jar clile bälg dir.

Rafla-ki 1'iz1'i/rne bak,

kaigma gözüme bale;

i6erden darggn isen-de,

gülerek jüzüme bak.

Zusammenfaltet’ ich mein Kopftuch,

Sammelte Rosen für mein Schätzchen;

Sobald ich meines Schätzchens dabei dachte,

Sog ich den Duft von ihrem Kopftuch ein.

Wie schön die Stickerei an meinem Kopftuch!

Mein Schatz enthüllt’ ihr Haupt soeben;

Nun soll mein Kopftuch bei Dir bleiben,

Wisch’ Dir damit den Thau des Auges ab!

Ich stamme her aus Tekir-dagh,

Verwundet ist mir der Kopf und verbunden!

O binde nicht, Nebenbuhler, mein Kopftuch los,

Denn mit des Liebchens Hand ist es gebunden!

Die Trauben auf dem Sims sieh’ an,

Meine Brauen, meine Augen sieh’ an!

Und bist Du im Innern zornig auch,

Sieh’ lächelnd doch in's Antlitz mir!
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IGNAZ KUNOS.

‚>)„‚:._‚_\ um»; Kaleden imjordum,

p)_,’»_§LS W c'ri’rsan gelijordum;

‚Abi 095))’ derdinden kibril oldum,

e) gflmjßjl |'4'_/iiraen janojwdum.

s”) (-0J~_>_\ L-,>6~.a.L'§ Kalcden indim düze,

ljgsju ¢>\J-I‘-lg Öl at bäladgm nergize,‘

M32!‘ 6M jedi jgl lizmet eltim,

s); fi YI ela gözlü bir kgza.

5.).A§?-\ )5) Demlz idinde seraj-gm,

Pal)” sem‘ kime aorajgnti

„Ar; „A“ semiz geEem ömrümü,

„Ar“. ußl onu ömr-mü sajajgm?

Cvajgr inje biöilmez,‘

Ößäly ‚A, su bulamglc ic'ilmez,-

g O>)L_>_ bana derler jardan geé,

).).¢_.l..‘>'l.l> Jli jar latlg-dgr geiilmez.

Vom Schlosse stieg ich herab,

Du riefst, ich kam heran;

Von Deinem Weh ein Zündholz ward ich,

Du bliesest, ich gerieth in Brand.

Vom Schlosse ritt ich herab in's Thal,

An eine Goldbluin’ band ich das Ross;

Sieben Jahr’ hab ich gedient

Um ein blauäugig Mägdelein.

Ein Schloss im Meere bin ich,

Wen soll ich nach Dir fragen?

Verfliesst mein Leben ohne Dich,

Soll ich's noch für mein Leben halten?

Der Rasen ist dünn, man kann ihn nicht schneiden,

Das Wasser trüb’, man kann’s nicht trinken;

Wohl sagt man mir‘. ,Verlass’ das Liebchenl‘

Liebchen ist süss‚ man kann’s nicht lassen.
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TÜRKISCHE VOLKSLIEDER.

A%\E.'\ ,..\.9_,; ‚.3 Bir kuä kojdum a’a§a,

A_>‘)-I kanadlarg alaäa;

v,» Jig I; jeniden bir jar sevdim,

Jagst); lead; gözü karaäa.

dvltuu: JS JS Gill kojdum gül tasena,

J’! baxäenin ortasgna;

NS,” s) dilbere cvelek aoktum,

)‚\ Ml alngmgm ortasgna.

an sjaii 51, a9} Aja bak jgldeza bak,

t olßb ideal) damda dura/n kgza bak;

6).) k5\ aj benim jeldgz benim,

R ob? zwceb damda duran Icgz benim.

U.).,.'>,)> ‚Qtääl s\ Bir ah ettim derunimden,

Otxßfi L5>l.J\,>_,\ III-Lb dälar Quad; jerinden;

i; o». m‘5'e ben ah etmejim?

0.)...“ „in. jargm gitti elimden.

Einen Vogel setzt’ ich auf den Baum,

In’s Rothe spielen seine Flügel;

Von neuem liebt’ ich einen Schatz,

Des Brau’n und Aug’ in’s Schwarze spielen.

Eine Rose steckt’ ich in’s Rosenglas,

Mitten in ihrem Garten;

Der Reizenden klebt’ ich ein Geldstück

Mitten auf ihre Stirn’!

Den Mond sieh’ an, die Sterne sieh’ an,

Das Mädchen auf dem Dache sieh’ an!

Der Mond ist mein, die Sterne sind mein,

Und auf dem Dach das Mädchen ist mein!

Einen Seufzer stiess ich aus der Brust,

Die Berge d’rob tanzten von ihrem Platz;

Warum auch sollt’ ich nicht seufzen? Ach,

Aus meiner Hand entkam mir mein Schatz!
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Ienaz Kuuos. TÜRKISCHE VOLKSLIEDER.

er’. E)-‘fie’.

‘£5’;-i'°

ouäa‘ H,‘ oößi

v}; c»~’--3:)

cum’ U-M». F‘? f

(‚lwäßh Lsrki-‚Llo

5M)»; “k!”

(‚laqhyß 1m‘);

ab. ~95)‘ „M!

ÖL? Mj-i’. Jmy,“ ).>.'i.'>)..a

659 M532. G5”;

Ben bir zwuä biber-im,

sofrangzda biterim,

jiizden' güler ojnargm,

der-unimden tüterim.

Ah bem'm bade fiallgm,

dälarg dola§algm,

diinjada kavmimadplc,

axrette bulu§algm.

Asmada üzüme bak,

betime benzime bak,

herne kadar sevmezsen,

giilerek jüzüme bak.

Ich bin eine Handvoll Pfefferblumen,

Auf Eurem Tische wachs‘ ich auf:

Von Angesicht lach’ ich und scherz’ ich,

Doch aus dem Inner’n raucht die Glut,

O, mein Lieb, mit dem shawlumwund‘nen Haupte,

In den Bergen lass‘ uns streifen:

Soll’n wir in dieser Welt uns nicht gehören,

Wollen wir doch uns in jener finden!

In der Weinlaub’ auf die Trauben schau’,

Auf die Farbe meines Gesichtes schau’!

Und liebst Du auch noch so wenig mich,

Lächelnd doch mir in’s Antlitz schau’!
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Das arabische Original von Maimuni’s Séfer Hammisewot.1

Von

Ignaz G-oldziher.

,Der Beweis des Irrthums (im Sinne der Zeitgenossen) ist, dass

(eine Meinung) im Widerspruche damit stehe, was der und jener

gesagt hat. Denn so ist der Geist des grössten Theiles der Vorzüg-

lichsten in unserer Zeit. Sie beurtheilen die Richtigkeit einer Meinung

nicht nach ihrem Wesen, sondern nach ihrer Uebereinstimmung mit

der Meinung der Vorgänger ohne diese selbst zu untersuchen; wie

muss es erst um den Geist der Massen stehen?‘ In einer Zeit, welche

Maimonides (p. 6) mit diesen Worten charakterisiren konnte, unter-

nahm er eine völlig neubegründete Durcharbeitung des ganzen Ma-

terials der jüdischen gesetzlichen Literatur. Man ist nach seinen eben

angeführten Worten darauf gefasst, in den Resultaten dieser Be-

mühungen einem frischen, bahnbrechenden Geist zu begegnen. Es ist

sehr erfreulich, dass diejenigen Werke dieser Gruppe, deren Original

in arabischer Sprache abgefasst ist, welche jedoch bisher nur in den

hebräischen Uebersetzungen der Tibboniden und anderer Uebersetzer

bekannt waren, in neuerer Zeit in der Originalsprache das Licht der

Welt erblicken.

Den Anfang machte Josar DERENBOURG mit seiner Ausgabe

des arabischen Originals des Mischnah-Commentars von Maimonides,2

1 Le livre des préceptes par Mdiae ben Maimoun, publié pour la premiére fois

dans l‘origin'al arabe et accompagné d’une introduction et de notes par Moiss BLocn.

Paris, 1888. xxiv und 334 pp. 8°.

1 Uommerwaire de Mairnonide sur la. Mischnah Seder Tohoroth, publié pour la

premiére fois en arabe et accompagné d'une traduction hébraique par J. Deann-

BOURG, membre de Vlnstitut (Berlin 1886/7), 2 livraisons in 8°.
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78 IGNAZ Gonnzmnn.

den der Verfasser selbst in dem hier zur Anzeige gelangenden Buche

sein ‚grosses Werk‘ nennt.‘ Von dieser Ausgabe sind unter den Edi-

tionen des jüdischen Literaturvcrcins n'a-m ‘xipn bisher zwei Lie-

ferungen erschienen, welche den Commcntar zu zwei Tractaten des

Séder Tohoröth sammt der Einleitung enthalten. Jeder, der sich für

das arabische Lexicon interessirt, sollte diesen Bändchen seine Auf-

merksamkeit zuwenden; dieselben bieten einc grosse Ausbeute für

Wörterkunde und Realkenntnisse.

Gegenwärtig liegt uns die Ausgabe des arabischen Originals

des num.-I wen vor, von welchem bisher nur einzelne kleine Theilc

durch Pnnrrz und JELLINEK mitgetheilt waren. Eine alte jüdische

Ueberlieferung setzte die Grundgesetze des Judenthums in der Zahl

613 fest (248 Gebote + 365 Verbote), eine Ueberlieferung, welche aus

dem Judenthume auch in den Islam eindrang. Ka'b al-ahbar ist es,

der von 613 Gesetzen des Islam spricht;2 in einer andern Tradition

ist von einigen 70 Zweigen des Glaubens und 315 Gesetzen des Islam

die Rede, welche im Koran enthalten sein sollen.3

Seit dem vnx. Jahrhunderte haben jüdische Gesetzgelehrte und

Liturgiker sich Mühe gegeben, diese allgemeine Zahlenangabe durch

positives Aufzählen der Gebote und Verbote zu erweisen. Maimonides

findet die Art, wie dies durch seine Vorgänger geschah, systemlos

und nicht geeignet, als Grundlage für die Betrachtung der jüdischen

Gesetzgebung zu dienen. Er bestrebt sich nach Voraussendung von

vierzehn Grundregeln, nach welchen die Natur der Gesetze ab-

zuschätzen sei, die in der Töra enthaltenen Hauptgesetze aneinander

zu reihen. Mit diesen J”! hat er für lange Zeit eine neue Grund-

lage für die Betrachtung der Gesetze geschaffen und an diesen Ver-

such knüpft sich eine grosse polemische, vertheidigende und nach-

ahmende Literatur, welche bald nach dem Tode des Maimonides

1 P. 321, 5. 328, 12 X316.“

9 Meine Mittheilung in Bsnnmaiäs Magazin für jüdische Geschichte, 1874, Nr. 10.

3 Al-Sujüti Itlpdln, Caste1li’sche Ausgabe n, p. 151, oben. Vgl. AL-KAsrALÄNt

zu Buch. Öihäd, m. 127 „i. D\....s\II KLLM „s, uxaüß Ja‘

3~;~>~'e%d“°5-J5uFt55~'°X?.o\*¢L“J~'°5~ue*‘*“:-
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Msmum’s SfiFER HAMMI§EWOT. 79

ihren Anfang nahm. Eine bibliographische Uebersicht derselben kann

man, soweit diese Literatur gedruckt vorliegt, aus einem der biblio-

graphischen Beiträge JELLINEK’S schöpfen, dem auch einige Proben

des Originals des mama use angehängt sind.l

Herr M. BLOCH bietet uns nun hier zu allererst eine vollstän-

dige Ausgabe des arabischen numn wan mit den gefalligen Typen der

Wiener Hof- und Universitiits-Druckerei AD. Honzrmusnn. Er war für

diese Arbeit in der günstigen Lage, drei Handschriften, von denen

er in seiner Einleitung Rechenschaft gibt und drei hebräische Ueber-

Setzungen des Werkes benützen zu können. Wir werden die Ausgabe

dieses ‘in vielen Beziehungen interessanten Werkes hier nur vom

Standpunkte des Arabisten in Betracht ziehen; die theologische Wür-

digung desselben gehört nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift.

Was den Sprachgebrauch des Verfassers betrifft, so ist die

Stelle desselben auf der Stufenleiter des classischen Ausdruckes aus

dem arabischen Original des Möreh genügend bekannt. Im All-

gemeinen schreibt Maimonides ein reineres und tüchtigeres Arabisch

als Sa'adj:‘a. und die Gaonen (vgl. ZDMG. xxxv, p. 777); sein Sprach-

gebrauch bewegt sich auf der Höhe der philosophischen Schriftsteller

seiner Zeit. Vulgarismen und laxere Constructionen, denen wir im

vorliegenden Buche begegnen, sind in der wissenschaftlichen Prosa

des x11. Jahrhunderts — und, wie AUG. MÜLLER jüngst nachgewiesen,

auch schon früher —.gang und gäbe. Auf einige solcher Eigenthüm-

lichkeiten müssen wir doch im Anhang daran, was wir unlängst mit Hin-

sicht auf den arabischen Sprachgebrauch des Verfassers des Chazari-

Buches (ZDM G. xm, p. 695) auszuführen Gelegenheit hatten, hinweisen.

Die Anwendung der vn für Pass. I ist hier ganz allgemein. mim J1 ad», p. 44 penult., 47, 16 vgl. 283, 4. —-

-,es wird gezählt‘

ist vermöge des Inhalts des Buches besonders häufig zu finden, z. B.

p. 44 ult., 247 ult., 248 penult., 263, 17 u. a. m. 283, _9, 295, 17. Beibehaltung des O im Stat. constr. plur. Fe;

244, 6, Nominative nach 015 und seinen ;‘)\,='-.\, wie QiM A355)

1 :~"-m swap, Wien, 1878.
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80 IGNAZ GOLDZIHER.

187, 3, „n. 43,9 201, 3, ‚su, A3,: 255, 6,‘ während Acc. nach „ß

3,312.“ 241, 4 unten. Nach dem ‚.219 2 steht der indetermin.

Ace. 241, 3 unten. Dieselbe Unregelmässigkeit bei der Construction

der Verba nach Öl, G) und deren Compositis und Synonymen, sogar

(ed. knaiäxu) J L,.\=\;~l\ (!) \,\._~_S; hingegen auch hier Accu-

sativ statt Nominativ, p. 195, 5 v. unten. Auch in sonstigen Construc-

tionen wird die Accusativendung a‘: häufig vernachlässigt, z. B. 144, 4;

150, 6. 11. 332, 7 v. u. (vgl. richtig ib. 20) 334, 1 u. a. m. Im Gebrauch

der Zahlwörter finden Wir die uns von anderswoher geläufige laxere

Construction, wie &\,3\ §..1~q)‘J\ 90, 9; 173, 9. 17; §‘)L=L'~¢ t.3)\l\ 90, 6;

291, 4 v. u. ‚L3 ;;.a._.....I\ 267, 6.

Nach scheint bei Verbis w‘: die apocopirte Form vernach-

lässigt, u" n'a, m» n‘: 177, 5. 182, 6. 197, 6 v. u. 250, 7; doch in diesem

Falle scheint das ~ nur mater lectionis zu sein (wie beim Dual im‘

in jüdisch-arabischen Handschriften häufig), obwohl wir hier freilich

auch pm :51 finden, 272 penult. — Völlig der vulgären Umgangs-

sprache entspricht das; o; (für 287, 5 v. u. vgl. Jag; O; 303, 8, vgl. 310, 7. Der vulgären Aussprache (vgl.

ZDM G. xxxv, p. 521) entspricht auch das auf Schritt und Tritt ent-

gcgentretende ‘an fiir A51» (85, 10. 89, 18. 99, 1. 130, 14. 142, 12. 206,

12. 13. 208, 6 v. u. 242, 11. 314, 5. 329, 15 und an vielen andern

Stellen), vgl. 119, 2 ‘finaxäx = =\.3¢:J~.2I, welches der Herausgeber in

den Errata wiederherstellt. Es ware interessant zu wissen, ob an den

Stellen, an welchen der Herausgeber solche Formen mit schliessendem

x hat drucken lassen, in den Handschriften nicht auch w zu finden

ist; finden wir doch in solchen Handschriften auch “m, "i: fiir I53

I.l\S,,'-’ was ohne Zweifel die vulgare Aussprache (kédé) zur Voraus-

setzung hat.

Im Allgemeinen hat der Herausgeber — wie er sich hierüber

auch in seiner Einleitung, XXXI näher ausspricht — die richtige Methode

l 248, 12 JAB „ßl (‚J \3\‚ wenn hier d”; nicht Schwester des

Käna ist, so ist wohl VMLQI zu lesen.

9 n'a: nvvn, ed. GQLDBEBG, p. 24, 5. 6 vgl. mit vorliegender Ausgabe, p. 36, l. 2

177:. Man findet in jüdisch-arabischen Handschriften auch H für arabisches Ä.
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MArMUNfs SEFER HAMMIsEWOT. 81

befolgt, sprachliche Ungenauigkeiten oder besser gesagt, Verstösse

gegen die Regeln der classisehen Grammatik, insoferne dieselben dem

Text des Verfassers anzugehören scheinen, nicht zu verändern. (Dem-

gemäss hat er auch Formen, wie ]""1X'1P75I?8 = 160, 15; 161,

4. 9. 14. 19 jrnnwnäx = („Fasan 290, 8 beibehalten.) Seine Aufgabe

war ja nicht die, den Maimonides zu schulmeistern, sondern den Text

desselben möglichst getreu wiederzugeben. Mit Rücksicht darauf wird

es auffallend sein, dass das ganz richtige der MSS. 121, 1

in :5)I...=..,.l\ verändert wird. Allerdings benützt der Verfasser sehr

gerne und frei die inneren Plurale ( QQLEIN“ 2, 6; .,gl.-..l\

177, 4 unten die angebeteten Dinge, Plur. von ‚w; der Zusammen-

hang zeigt, dass es nieht zum Nomen loei Ort der Anbetung,

gehört), aber ihm auf diesem Gebiete mit der Bildung einer zum

mindesten unwahrscheinlichen Form nachzuhelfen, war mit Rücksicht

auch auf 129 penult., 195 ult. gar nicht nöthig.

Mit der Setzung von Hamza ist der Herausgeber sehr sparsam

umgegangen und dies ist in Anbetracht der Eigenthümlichkeiten der

jüdisch-arabischen Handschriften völlig gerechtfertigt; desto freigebiger

war er mit dem Tesdid, das er hin und wieder unrichtig angewendet

hat; mit letzterem habe ich einige xi.-I und ~,x§.-I (am, oder

p. 315, 6 x13‘: für im Auge. Im Ganzen wird in der Orthographie

genügende Consequenz beobachtet, eine Ausnahme bildet 288, 5 rvhin

(AI, Genit.) neben 290, 2 nahm ebenfalls Genit.; vgl. 288, 5 H8517:

Accusativ.

Sehr bemerkenswerth ist die Art der Anwendung des Ausdruckes

bei Maimonides. Es wird zwar dies Wort nicht selten in der

allgemeinen Bedeutung: Gesetz gebraucht,‘ aber eine besondere An-

wendung desselben zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Unter

dem eines bestimmten Gesetzes werden nämlich hier die ab-

geleiteten Modalitäten eines Grundgesetzes verstanden, welche

sich um das letztere gruppiren. Dieses ist nach dem häufigen Ausdruck

I Séfer hamm., p. 136 ult. .).=>.\, ,-muwdl 8.3..» QSJÄÄ)

3119 cm Bei Abfi-l-Walid finden wir auch als: Sprachregel (vgl. mein Za-

hiriten, p. 19, Anm. 4 Opuscules et lraités, éd. Dnnnnnoone, p. 147, 7).

Wiener Zeitsehr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 6
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des Maimonides .-I1:nUI\ ,_}¢\, während die Modalitäten, unter welchen

es zur Ausführung gelangt, die Nebengesetze, welche aus dem MI

hervorgehen L‘..b,).:b,\ sind p. 21 Us 3)..->\,l\ L-,\ ‚Lsl

;.;._._,.-.*.1\ U. uns, ,..\,I aus.-s..1\ o» ‚a, U.“ u Nicht nur die in den rabbinischen Schriften vorkommenden Weiter-

bildungen eines biblischen Gesetzes gehören zu diesem oder

sondern auch die in der Bibel selbst verordneten Gesetze,

welche unter ein anderes Hauptgesetz gehören, werden mit diesem

Namen bezeichnet, p. 22 gI H1111 U'}.~.3 015 I3\ Lag} mimdl OB. So

z. B. wird p. 99, 4 unten die Möglichkeit vorausgesetzt, Ex. 34, 20

als A35 zu betrachten, da dort nur eine Modalität des Gesetzes von

der Auslösung der Erstgeburt, für den Fall, dass dieselbe nicht er-

folgt, verordnet wird. .-n:mJ\ w ins“! O53’. In solchem Zu-

sammenhang ist der Ausdruck „E.“ oder nmlxill I3 sehr häufig,

p. 105 ult. mit Bezug auf Num. 6, 9 man: man U... Us .-rxmn nnäin

U15 du, .403 Us ‚Lau nwnp: im: man‘ OI ‚s 15W nur man Us

1:-up was nwn JI ,I§_\ Us mo: mm. Bezeichnende Beispiele für

diese Anwendung findet man noch p-. 26 zweimal, („All 633 QLÄLU, c-‚ubxan, L,,sI.1.\,.-¢.~‘..\, p. 91, 7. 118 ult., 124, 1. 283, 3. Grund-

satz des Verfassers ist es, im Unterschiede von Vorgängern, mit Zu-

rücklassung der abgeleiteten Modalitäten, ausschliesslich die Grund-

gesetze in seine Zählung aufzunehmen p. 6, 16 sdu US M’

Ln}; k}, mrndl 0,. mm Us 3.1\3..1\, p. s, 6 dann,

3..-=>_ UI Y all elaall. Für = aus gegebenen

Daten weitere Folgerungen ziehen, vgl. Ibn Abi U._9qjbi‘a, ed. MULLER 1,

p, m.

Auch aus den hier gelegentlich beigebrachten Excerpten ist es

ersichtlich, dass Maimonides für die religionsgesetzliche Terminologie

in der Regel die jüdischen Ausdrücke verwendet; dabei ist es aber

nicht ausgeschlossen, dass hin und wieder auch arabische Aus-

drücke in Anwendung kommen. So z. B. wird neben dem gewöhn-

liehen ‘um und mw p. 225, 5 v. u. für den erstern Begriff das in der

muhammedanischen Terminologie geläufige —— nicht erst im Islam

entstandene, sondern von letzterem aus dem heidnischen Sprach-
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MAIMUNfS Snrnn Hnumlsnwor. 83

gebraueh der Araber übernommene1 —— txlaxa gebraucht. Es möge

hier auch bemerkt werden, dass wir in der arabischen Literatur der

jüdischen Theologie für ‘um: sonst noch dem Ausdruck be-

gegnen.2

Der Einfluss muhammedanischer Wissenschaft ist auch sonst an

manchen Anzeichen bemerkbar. Niemand, der das Buch mit Auf-

merksamkeit liest, wird es entgehen, dass die Methodologie der muham-

medanischen Wissenschaft von den Usül al-fikh Einfluss darauf geübt

hat, wie und wann der Verfasser die Termini W113, Jii, Ja} u. A. m.

anwendet. Auch in Einzelnheiten sind muhammedanische Eindring-

linge nicht selten, die hier, wohl ganz unbewusst, Raum gefunden

haben. Ein von uns in jüdischen Schriften schon in früheren An-

zeigen nachgewiesener koranischer Ausdruck hat sich auch hier

p. 140, 10 eingefunden. ,.I:.!\ „s U,£“’\J.!\ w“ w‘, a.I,._\_ ‘J

130, 9 ist eine auffallende Allusion an Süre 3, 5. Dass gelegentlich

der Aufzählung des Gizjagesetzes das ‚und hervorgehoben wird 148, 3,

ist wohl auch nicht zufälliges Zusammentreffen mit Süre 9, 29 (re:

c»:“-L’°)-

Wir finden einige interessante kulturgeschichtliche Daten im

vorliegenden Buche des Maimonides; besonders p. 185 über Zauberei

im äussersten Magrib und anderen Ländern des Orients, 189, 16 und

ult. über einige koptische Sitten. 191, 11 werden als Beispiele für das

Rasiren des Barthaares die g)“ „er“; angeführt; dasselbe berichtet

Al-Kazwini (ed. WUSTENFELD 11, p. |"t"'£) von ‚M in Verbindung mit

der Schilderung der Unsauberkeit der Bewohner (vgl. Maim. Dalä-

lat III c. 48, ed. MUNK, p. 111, a).

Das Verzeichniss der Druckfehler dieser Ausgabe ist mit der

Liste der Errata am Schlusse derselben nicht erschöpft; das Fehlende

wird jeder eingeweihte Leser leicht selbst verbessern können. Hin

und wieder wird man die aufgegebenen Lesearten der einen oder der

1 Vi;Z_fa Mu'all. v. 91 muta‘ammid, Hua_lejl. 192, 1 'amdan, zu erwähnen ist

auch ‘amid, Hussein, Dtwdn, ed. Tunis, p. 28, 16.

2 Kifäjat al-‘äbüiin in M: nvvn, ed. GOLDBERG, p. vm, 24 ‚l lgw, in

O (‚I

der muhammedanischen Terminologie ist das häufigste klau ‚l la's, Vgl. MM!

Web's“) Al-Nawawi zu Muslim 11, p. qe, 12 u. a. m.

6*
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84 IGNAZ Gonnzmnn.

andern Handschrift gegen die in den Text aufgenommenen Lesearten

des Herausgebers in Schutz nehmen; zuweilen ist man genöthigt,

trotz des Consensus der Handschriftcn einer Emendation Raum zu

geben. In Folgendem erlauben wir uns einige Verbesserungen an-

zudeuten. Mit T. bezeichnen wir die hebräische Uebersetzung des

R. Moses ibn Tibbön. Der Verfasser hat sich die Mühe gegeben,

in seinen Anmerkungen diese Uebersetzung zu ergänzen, wo sie

nicht dem ganzen Bestand des arabischen Originals entspricht.

P. 2 ult. nuixzäk mpim (T. wann). Das Verbum s,'§$~=- gibt selbst

in der vom Herausgeber, Anmerkung 10 beigebrachten Bedeutung

keinen befriedigenden Sinn; einen solchen gäbe 19311;. — P. 12, 19

1x, l. ‘>1. — P. 61 ult. min. Der Zusammenhang erfordert eine der unter

den Varianten gegebenen Lesearten. — P. 64, 1 rmcx, l. Llwl, wie

BO. — P. 65, 1 I-11:31, 1. e519. — P. 67, 1 pänn, l. 553, T. 51:21. -—

P. 116 penult. mxhäm, l.,L,;E1\, 275, 17. — PP. 124, 17 und 129, 13

915857.‘: = überlassen (T. mom, fi‘11DD, l. 311$‘, vgl. ZDMG. xu, p. 706,

3. 4. Sollen wir aus diesem Zusammentreffen eine Eigenthümlich-

keit jüdisch-arabischer Schriften folgern?). -— P. 138, 4 unten S: 17m5‘

xanba, richtig haben alle Handschriften 1;.2..J.S, was (trotz T. unmx 5:1)

hier beizubehalten ist, wie auch aus 192, 2 crsichtlich ‚m! o; „V0!

M1, wo T. das Wort auch nicht recht crfasst zu haben scheint,

vgl. auch 197, 5 L§=L.\ MS und Dozr, Supplément n, p. 4863 unten.

— P. 139, 14 awnpxbsa, l. -\e\::3\J\,. — P. 144, 11. 12 ist 11-115:: und

m'r:'»: in J31.13.“ zu verändern = Gefahr, vgl. ZDMG., l. c., p. 706, 9.

— P. 150, 6 515, l. — ib. 12 ‘Es (von dem Herausgeber in den

Errata in das unpassende -m~':x verändert), l. osl (T. npm anrn),

vgl. 302, 18; gewöhnlich, wie auch hier, mit „all, zusammengestellt,

z. B. ZDMG. XLI, p. 140, 9 all, .‚\S‚l. — P. 186, 4 v. unten 712:.-H7,

1. 65541, T. 11m5. —— P. 193, 9 six, l. 4;; — ib. a.-m.-m1:1, Lk,s\,3,. —

P. 201 ult. n*:wn'a::, l. Baermn). — P. 219 penult. fin,

l. — P. 220, 5 unten 51:‘, l. k‚H5, (w-1pnJ\ Jg’ ‚s 6.3.“, T.

'p.-|.-| b: wpeinv). — P. 228, 15 nxiaen, l. — P. 245, 15 xlaz, 1. n;

—— P. 246, 4 LAS; in dem ganzen Satz ist überall der Dual aus-

gedrückt. — 270, 7 5-fipnbx, l. ii);S..J\; — ib. 14 penbäk, l. Qllül. —
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MAIMUNYS SEPER HAMMISEWOT. 85

P. 287, 4 unten .-'F:::, l. 5% (Fr-u), T. unnvz. — P. 302, 15 ms‘-,~s ist

unverständlich, ich denke: -\;¢:)\, allerdings wird dieses Wort mit T.’s

xmu nicht übersetzt. — P. 314, 17 51151, 1. — P. 319, 17. 21

5-mnwbx .-N71: nbpncm sfim, vgl. 322, 1, 323, 5, 324, 3, 325, 10, 326, 3

unten 328, 3 ‘gpnon, J-‘I-mnwäx ‘vsäpnnx. Sollte nicht hier überall

äjiÄ-M‘, )I,3i.::....\ zu emendiren sein? (T. m’-mn .-mp:-Ia); — 328, 3 nbp,

l. -— P. 334, 9 pnxn‘, l. 03%‘? BACHER) gegen T. .-um.

BUDAPEST, Juni 1888.
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Der Quantitatsweehsel im Auslaute vedischer Wörter.

Von

Dr. Jos. Zubaty.

(Fortsetzung)

Ebenso unerledigt wollen wir die andere Frage lassen, nämlich

0b die ganze Erscheinung nur eine speeifiseh indische, oder vielleicht

eine arische, oder gar eine indo-europäisehe ist, oder ob vielleicht

etwas Analoges sich in einzelnen Sprachen ganz selbständig habe ent-

wickeln können. Es ist ein Factum, dass —- gewisse bisher nicht

gehörig beachtete Eigenthümlichkeiten der altiranischen Denkmäler

ausgenommen -— die übrigen Sprachen etwa auf dem Standpunkte

des späteren Sanskrits stehen, allerdings sofern die betreffenden

Wörter und Formen in denselben überhaupt vertreten sind; dem

altvedischen djä aja gegenüber haben wir z. B. lat. agö, griech. 5:’-re.

Aber wcnn selbst ein BRUGMANN altind. vä mit lat. m‘? zusammenzu-

stellen wagt, sehen wir nicht ein, warum man auch nicht ein dja mit

age zusammenstellen dürfte; allerdings kann lat. age ebensowenig wie

ve dieselbe Doublette reprttsentiren, die uns im altind. ajjä (neben

dem genau entsprechenden dja) oder mi vorliegt. Wir glauben, dass an

die ursprüngliche Existenz von Satzdoubletten mit kurzem und langem

Auslaute — ob nach der vorhistorisch altindischen Regel geregelt

oder nicht, bleibt völlig gleiehgiltig — auch manches andere Rathsel

der vergleichenden Sprachforschung zurückzuführen sein wird; wir

erinnern beispielsweise an griech. Siam, Bös, an griech. -a‚ lat. -ä

(neben proetereä u. s. w.) im Nom. Neutr. Plur. dem slav. -a (d. h.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

5
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



DER QuAnrirÄrswncnsnn IM AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 87

-ä), är. -ä‚ gegenüber. Ja, wir glauben, am Ende könne in dieser

Weise auch z. B. slav. bere.§i mit altind. bhdrasi etc. verglichen

werden; bares-i würde ein *bhe'resi wiedergeben, dessen ehemalige

Existenz neben *bhe'resi allerdings nur vermuthungsweise annehmbar

ist. Aber wie viele Dinge, die in unserer Wissenschaft für unzweifel-

haft gelten, beruhen nicht auf ähnlichen Vermuthungen.l

Die Beantwortung von diesen und ähnlichen Fragen liegt übrigens

ausserhalb der Grenzen der Aufgabe, die wir uns in der vorliegenden

Abhandlung gestellt haben. Wir beabsichtigen vielmehr durch eine

genaue, statistische Schilderung der ganzen Erscheinung, wie sie uns

im Mantradialect vorliegt, ein Material, oder wenn man will, eine

Anregung zu weiteren Studien über dieses, wie wir überzeugt sind,

für die Geschichte unserer Sprachen hochwichtiges Thema zu geben.

Im nächsten Abschnitte werden wir die Art, wie die Quantität der

Auslautsvocale im Veda schwankt, im Einzelnen zu schildern bemüht

sein; in der dritten Abtheilung sollen die etwaigen Belehrungen, die

sich aus der Auslautsschwankung für die metrische Beschaffenheit

der vorderen Silben der vedischen Versmasse ergeben, zusammen-

gestellt werden.

Die Grundlage der ganzen Untersuchung bildet allerdings nicht

die ganze Mantraliteratur, sondern nur der wichtigste Theil derselben,

die Rksamhitä. An eine erschöpfende Darstellung des poetisch vedi-

schen Sprachgebrauches in welcher Richtung immer lässt sich ja

ohnehin nicht denken, bevor eine erschöpfende Sammlung des er-

1 Wir können nicht umhin, eines Umstandes zu erwähnen, der möglicher-

weise ‚als die Quelle (wenigstens zum Theile) des in Frage stehenden Quantitäts-

wechsels im Auslaute der arischen Wörter gelten könnte. Das ursprachliche o er-

scheint bekanntlich im Arischen als ä vor einem, als a vor zwei Consonanten.

Nach dieser Regel ist es ganz begreiflich, dass z. B. urspr. *apo (griech. aimi) ur-

spriinglich vor Wörtern, die mit einem Consonanten anhuben‚ im Arischen dpä

(vgl. ripä vrdhi u. s. w.), vor Doppelconsonanten d/pa lautete. Es ist nun ganz

wohl möglich, dass nach diesem Muster ein ähnlicher Quantitätswechsel sich auch

in Fällen eingestellt hat, wo er lautgesetzlich nicht berechtigt ist. So ist z. B.

auch nach dem lautgesetzlich berechtigten und nach den bekannten Gesetzen ge-

regelten Nebeneinander dgväms : dem-m (*ek'vö1w) auch neben dem lautgesetzlichen

äbharan (*ébheron) das eigentlich unberechtigte dbhm-a1_na gebildet worden.
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88 J os. ZUBArf.

haltenen Mantramateriales vorliegt, in. welche natürlich auch alle in

den Brähmana’s und Sütra’s zerstreuten Formeln, soweit sie im eigent-

liehen Mantradialect verfasst sind, aufzunehmen wären; und das Ma-

terial, das uns in der Rksamhita vorliegt, ist am Ende reichhaltig

genug.

Dass nach Bnnrnr’s Abhandlungen eine neue Musterung der

ganzen Sache nicht überflüssig ist, wird sich wohl einem jeden un-

befangenen Leser unserer Abhandlung von selbst ergeben. Man wird

vielleicht Bnnrnifs Namen auf den folgenden _Blättern öfters zu ver-

missen sich veranlasst sehen; ich will hier ein für allemal bekennen,

dass seine ‚Quantitätsverschiedenheiten‘, trotzdem ich gezwungen war,

meine Sammlungen fast ganz selbständig anzulegen, bei der Arbeit

nicht von meinem Tische gewichen sind und mir unschätzbare Dienste

geleistet haben. 1

II.

Zunächst wollen wir unser Augenmerk darauf richten, wie die

Quantitäten der auslautenden Vocalc in den Verbalformen wechseln.

Es gehören hieher —- in einem sehr verschiedenen Masse — die

Formen auf -ti, -thti -thand (als 2. Plur. Ind.), -ä (? als 1. Sing. Oonj.)‚

-mä (-nä?), -tä -tanä, -dhi -hä'‚ -ä (2. Sing. Imperat.), -5 (1. 3. Sing.,-

2. Plur. Perf.), -thd (2. Sing. Perf.) im Activ, die auf -ti, -a(n)t¢i,

-1105 im Medium. Die Grundlage der folgenden Erörterungen bilden,

mit Ausnahme von Formen auf -ti, -ti (3. Sing. Med.), -a(n)tä, die

mir in unserer Frage zu unbedeutend scheinen, als dass ich mich

nicht hätte mit Avnmfs Angaben begnügen können, meine eigenen

Sammlungen; ich werde nicht ermangeln, etwaige Ungenauigkeiten,

die sich Prof. JOHN AVERY in seiner Abhandlung Contributions to the

History of Verb-Inflection in Sanskrit (Journ. of the Amer. Oriental

Soc. 11, 219 11'.) hat zu Schulden kommen lassen, in den Anmerkungen

zu berichtigen. Ich habe mich bemüht, das Material womöglich voll-

1 Die ganze Frage ist neuerdings auch durch H. OLDENBEBG (Die Hymnen

des Riyveda, 1, Berlin, 1883, S. 393—423) von Neuem besprochen worden. Doch

machen auch seine Ausführungen unsere vorliegende Studie nicht überflüssig.
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DER QUANTITÄTSWEOHSEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 89

ständig zu sammeln und hoffe, dass es mir wenigstens in einem sehr

hohen Masse gelungen ist; etwaige Mängel wolle man durch die er-

müdende Schwierigkeit von dergleichen Aufgaben, sowie dadurch

entschuldigen, dass auch die uns zu Gebote stehenden lexicalischen

Hilfsmittel, wie ich mich zu überzeugen öfters Gelegenheit gefunden

hatte, hie und da nicht ganz genau sind.

1. Die Formen auf -ti, oder eigentlich richtig -ti, könnten wir

ganz wohl stillschweigend übergehen. Dieselben kommen in der

Rksamhitä im Ganzen in 1695 Belegen vor (nach AVERY 233, 237,

252, 254, 258, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 272), darunter

unseres Wissens ein einziges Mal mit langem Auslaute, nämlich im

Verse 11, 26, 4, c: uruäycitim cimhaso rdkäati riäzib. Nachdem es

sich hier um eine entschiedene Schlusshebung handelt, dürfen wir

die Form rdlcäati wohl getrost für einen sprachlichen Schnitzer des

betreffenden Sängers bezeichnen, dem Metrum zu Willen begangen,

und dem wirklichen vedischen Sprachgebrauche nur die kurz aus-

lautende Form allein zusprechen. Es darf uns daher nicht Wunder

nehmen, wenn -ti zweimal trotz einer Ausgangshebung bestanden

hat (VI, 29, 6, d: purü ca vrträlhanati m? ddsyün. x, 1, 3, d: jätö

brha'm1 | abhz’ päti trtiyam), umso weniger, als es sich um eine Hebung

handelt, die auch sonst sehr oft vernachlässigt erscheint.

2. Formen auf -thä‚ als 2. Plur., kommen in unserem Denk-

male in 154 Belegen vor,‘ wovon acht Fälle als für unsere Frage

bedeutungslos auszuscheiden sind, in welchen der auslautende Vocal

mit dem folgenden Anlaute contrahirt erscheint (adhithci vn, 56, 15,

gdcchatha v, 55, 7, pärdyatha n, 34, 15, piprtha x, 35, 14, pras¢ir-

patha x, 97, 12, bibhrthd x, 38, 12, bhdratha x, 94, 1, stha x, 94, 11).

Von den übrigen 146 Belegen bieten 97, also etwa zwei Drittel, die

kurz auslautende Variante -thd, die übrigen 49 -tha.

Die kurz auslautende Variante finden wir immer vor einer

Doppelconsonanz, so in dvatha x, 67, 11, b, ejatha vrn, 20, 4, d,

1 Nach Avnnv 236, wo yätha 5 (Avaar’s Angabe ist wohl der falschen Lesart

yätha IV, 88, 1 zu verdanken) und räjatha 3 zu berichtigen, 238, 256, 258, 262,

263, 264.
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krnutha III, 53, 10, a, (lhünuthd v, 57, 3, a, patatha 1, 168, 6, d,

sthoi VIII, 30, 2, b; die einzige Ausnahme bildet vm, 20, 24, b:

(yäbhir dagasydthä krivim), wo der entschiedenen Schlusshebung zu

Willcn -thd selbst vor Position beibehalten erschcint. Die kurz aus-

lautende Form steht ferner in der Regel auch vor einer Pause; so

immer am Schlusse eines Stollens, gleichviel ob es ein vorderer (in

19 Fällen, z. B. dvatha 1v, 37, 6, a, asathu x, 95, 5, c u. s. w.;

sthoi I, 139, 11, a. c. 1v, 34, 6, c, stha 11, 29, 4, a, vn, 103, 7, c),

oder ein hinterer (in 37 Fallen, z. B. avätha vn, 40, 3, b, agnutha

v, 54, 10, d, asatha v, 61, 4, c. x, 103, 13, d, sthd 1, 139, 11, b.

v, 60, 6, b. v1, 52, 13, b. vn, 43, 4, d. x, 48, 6, b) ist. Auch vor

der Cäsur einer Langzeile steht in der Regel nur -tha: so in kopd-

yafha v, 57, 3, c, krilatha v, 60, 3, c, dhatthci Iv, 34, 10, b. vm, 27,

21, c, dhattha v, 54, 14, d, yätha 11, 34, 3, d, sthci x, 30, 12, c,1

stha v, 57, 2, c in viersilbigen, in cyävdyatha 1, 168, 6, c, paripra-

yätha’ 1v, 51, 5, b, yätha in, 60, 4, a, oidätha x, 82, 7, a in fünf-

silbigen Vordergliedern. Sthä bildet hierin einigemale eine interessante

Ausnahme. Den oben erwähnten Stellen x, 30, 12, c. v, 87, 2, c

gegenüber, wo vor der Cäsur sthä steht, finden wir in derselben

Stellung viermal sthä (nämlich v1, 50, 7, c. 51, 6 c in viersilbigen,

1, 171, 2, d, IV, 36, 7, c in fiinfsilbigen Vorderglicdern); erwähnen

wir noch, dass, ein contrahirtes sthä (s. o.) abgerechnet, sthci im

Ganzen siebzehnmal, daneben sthä zwölfmal erscheint (darunter auch

in Fallen, wo das Metrum, wie wir noch sehen werden, keineswegs

kategorisch eine Lange erfordert), so dürfen wir wohl mit Sicherheit

—lRmF_z/dg ca sthd | avapatydsya pdtnilt. Ist Prof. Lvnwwfls Deutung von suapdtyw-,

wie es mir mehr als wahrscheinlich erscheint, die richtige, so muss man natürlich

das Wort svapatid-, nicht suapatyd lesen, und sonst wäre sthä auch durch die fol-

gende Doppelconsonanz veranlasst worden. Zu svdpafi-, svapatid-, wird wohl auch

slav. wobodb, ‚woboda, zu stellen sein. Der Uebergang von t zu d, so merkwürdig

er auch ist, steht in gospodb fest, und b für p mag seinen Ursprung einer Synko-

pirten Nebenform *svopd-‚ *avobd-, verdanken, deren einstiges Vorhandensein durch

lat. -pte ziemlich nahe gelegt wird; die Media b wäre aus der synkopirten Neben-

form, wo sie lautgesetzlich war, ebenso in die volle Form, ursprünglich *svopod-,

übertragen worden, wie z. B. im Lateinischen g aus Formen wie voragiizis (*1‚'ora-

gnis, *voracnis) in oorago (fiir das lautgesetzliche *voraco, vgl. oorac-is).
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DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 91

annehmen, dass bei sthä die lang auslautende Doublette etwas üblicher

war, als bei den übrigen Formen auf -thä‚ ein Umstand, der natür-

lich mit der Einsilbigkeit des Wortes zusammenhängt. -— Ausser sthä

finden wir nur noch einen einzigen Beleg, wo -tha vor der Cäsur

einer Langzeile steht: ad tray/atha marutah samudratdb v, 55, 5, a;.

es ist übrigens nicht unmöglich, dass das befremdende irayathä hier

durch das im folgenden Päda metrisch nothwendige varäayathä (yüydm

v_r§;z'm | varäayathä purtéinalz) veranlasst worden ist.

Wie gesagt, kommen Formen auf -thä im Ganzen 97mal vor.

Darunter nicht weniger als 74mal an solchen Stellen, wo die Wahl

der kurz auslautenden Doublette durch die allgemeinen Sprachregeln

geboten erscheint, nämlich vor einer Doppeleonsonanz und vor einer

Pause, d. h. im Stollenausgange und vor der Casur in Lang-

zeilen. Es bleiben somit nur 23 Stellen übrig, wo die Kürze im

Widersprüche mit den allgemeinen Regeln vor einer einfachen Con-

sonanz mitten im Verse stehen. Der Spraehgebrauch des Mantra-

dialectes erlaubte also auch das Hinübergreifen der kurz auslautenden

Formen -thä über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus, wenngleich

dies nicht gar oft geschah. Es ist von vorneherein zu erwarten, dass

die vedischen Sänger solcher Weise Formen auf -tha‘1 zunächst den

metrischen Rücksichten zu Willen setzten. Wir finden so -tha" als die

vorletzte Senkung einer aehtsilbigen Zeile in kmutha’ vm, 68, 17, c,

gacchätha vm, 7, 30, a, jänitha VIII, 18, 15, b, nriyatha vnI, 19, 34, b,

sandvatha x, 97, 5, d, stha x, 97, 9, b. Ferner steht die Kürze in

der dritten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem

Vordertheile; so in djatha v, 54, 4, e (vi 3/(id oijraw | djatha näva im

yathä), dvatha VI, 66, 8, b. VIII, 20, -24, a. x, 35, 14, a, kmulha VI,

28, 6, e, käayatha v1, 51, 7, c, bhdvafha In, 54, 17, b, moidatha 1v,

34, 11, c, sunutha x, 76, 8, b, stavatha 1v, 21, 2, a —— mmicatha n,

34, 15, b. Allerdings steht in derselben Stellung im Einklange mit

der ursprünglichen Bildungsweise auch -thä, freilich viel seltener

(dvathä 1v, 36, 5, d, kmutkä v1, 28, 6, b, mddathä V111, 7, 20, b).

Die Stellen abgerechnet, wo nach dem Bisherigen das Metrum ent-

weder in seiner ursprünglichen oder wenigstens in seiner späteren
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92 Jos. Zumrir. DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE nrc.

Fassung die Kürze begünstigte, bleiben noch fünf Stellen mit -thä

vor einfacher Consonanz inmitten des Verses übrig, Stellen, die noch

im späteren Verlaufe näher besprochen werden sollen (päthd x, 126,

2, d, yätha 1, 39, 1, d, stha’ x, 63, 2, c, stha vnr, 55, 4, a, 67, 5, C).

Formen mit -the kommen, die sechs oben angeführten Aus-

nahmen abgerechnet, nur im Einklange mit den allgemeinen Sprach-

regeln vor, d. h. inmitten des Verses vor einfacher Consonanz; so

im Ganzen 43mal. Zunächst bildet -thä entschiedene Ausgangs-

hebungen‚ wie die vorletzte Hebung eines Achtsilblers (in jandyathä

x, 9, 3, c, jivag/atha x, 137, 1, d, [dagasycithä VIII, 20, 24, b vor

folgender Position], miyathä I, 41, 5, a, nayathä x, 137, 1, b, neäathä

VIII, 47, 11, d, vartdyathä r, 39, 3, b), die drittletzte Hebung einer

Langzeile (in asathä vrn, 32, 2, a, kmuthä vnr, 27, 18, a, käayathä

x, 30, 12, a, chaddyathä I, 165, 12, d, janayathä v, 58, 4, b, jinvathä

v1, 49, 11, c, dhäsathä, I, 111, 2, b, noiyathä x, 63, 13, c, nagathä

n, 14, 8, b, bibhrthä I, 39, 10, a. vnr, 20, 26, a, bhavathä III, 55,

8, c. 60, 4, b, medayathä vr, 28, 6, a, varäayathä v, 55, 5, b, vaka-

thä v1, 65, 4, d), die vorletzte Hebung eines Jagatistollens (khädathä

1, 64, 7, c, cetathä v, 59, 3, d, neäathä v, 54, 6, d, pratihdryathä I,

40, 6, c, matsathä 1, 186, 1, c, mddathä v, 54, 10, b). Für -thä in

einer Schlusshebung wissen wir keinen Beleg anzuführen. An son-

stigen Versstellen steht ähnlich -thä noch fünfzehnmal, in oivathä IV,

36, 5, d (s. 0.), kmuthä v1, 28, 6, b (s. o.)‚ nethä x, 126, 2, d, päthä

1, 86, 1, b, mddatha vnr, 7, 20, b (s. 0.), mdäathä v, 54, 6, b, p0ik§a-

thä VIII, 47, 1, d, sthä I, 15. 2, c. vr, 51, 15, a. VIII, 7, 12, a. 83,

9, a. x, 9, 1, a. 36, 10, a. 61, 27, d und sthä v, 61, 1, a.

Die Bilanz der beiden Doubletten der Endung -thä fällt also

äusserlich zu Gunsten der kurz auslautenden aus; will man jedoch

nur diejenigen Stellen berücksichtigen, wo unsere Formen im Innern

des Verses vor einfacher Consonanz stehen, so findet man, dass in

der alten vedischen Poesie hier jedenfalls den alten Sprachregeln

entsprechend die lang auslautende Form ziemlich vorherrschend war.

(Fortsetzung folgt.)
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A note on the country called Kielonasufalana by Hiuen

Tsiang.

J. F. Hewitt, Esq.

Hiuen Tsiang went from Tamralipti the modern Tamluk to

Kielonasufalana. The route is thus described (BnAI/s Translation

Tnünnnifs Oriental Series, Vol. 11, p. 201) ‘Going from this north-

west 700 li or so we come to the country of Kielonasufalana’, and

on leaving it (p. 204) he says ‘going from this 700 li or so in a south-

westerly direction, we come to the country of Ucha’. The place we

havc to look for as the capital of Kielonasufalana is thus about

200 miles to the northwest of Tamluk and about the same distance to

the north of J ajipur on the Vaitarnä which as Sir A. CUNNINGHAM states

in his Ancient Geography of India, p. 505 was in the 7th century

the capital of Odra or Orissa (CUNNINGHAM here gives as his autho-

rity Jour. As. Soc. of Bengal 1886, p. 154). The above direetions given

by Hiuen Tsiang bring us as CUNNINGHAM shows on p. 505 of the

Ancient Geography of India to some place 'along the course of the

Suvarna-riksha river about the districts of Singhbhum and Barabhum.‘1

CUNNINGHAM then goes on to suggest Bara Bazär the capital of the

territory of the Chief of Barabhum. But in doing so he quite over-

looked the extensive ruins of Dulmi situated on the Suvarna-riksha

1 CUNN1NG11AM is wrong in the name of the district. It is Manhhum. Barabhum

is a subordinate chieftainship in the Manbhum district.
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94 J. F. HEWITT. A NOTE ETC.

(Subonrikha) about 16 miles to the east of Bara Bazär about 2 or

3 miles from Patkum, the state adjoining Barabhum. Dulmi was

evidently from its ruins an extensive city, quite, as Hiuen Tsiang

states, it to have been, 20 li in circuit, for the remains of temples

are still to be found extending for nearly a mile or perhaps more

(I hope to get a plan of the ruins made) down to the banks of

the Suvarna-riksha. These ruins are as I find in the notes made

by me when I inspected them on the 11”‘ Dec., 1880, chiefly Saivite.

I saw two Durgäs, one Ganesa and one Mahadeva, and though there

are no remains visible of the great Sanghäräma, yet in other respects

it looks exactly like a town which once had '50 Deva-temples’ and

where ‘the heretics are very numerous’.

The latitude of Dulmi is about 230 N. and the longitude 86°—2’.

The distance from Tamluk measured on the present roads which

must nearly follow the same lines as those traversed by Hiuen

Tsiang, is from 176 to 180 miles and from Dulmi to Jäjipur about195.1

The Räjä. of Patbhum claims descent from Vikramäditya and

belongs to a foreign race, of a different stock from the great neigh-

bouring chiefs of Chita Nagpur and Pachete. Neither is he like the

chief of Barabhum and the neighbouring petty chiefs, the head of a

section of one of the aboriginal tribes.

I have no doubt that Dulmi was the capital of Kielonasufalana

as described by Hiuen Tsiang and that the king of it was the chief

of the Suvarnas in those parts and exercised feudal supremacy

over the mixed tribes in his neighbourhood.

1 The distances given above of 175 to 180 miles from Tamluk and of 195

from Jäjipur are considerably in excess of the distance of 700 li given by Hiuen

Tsiang which would if the li were reckoned at a little over 1079 feet or 359 yards

be between 144 to 150 miles. This would have been the distance as the crow flies,

and Hiuen Tsiang probably came down to Jäjipur by the straighter route through

Midnapur instead of the modern road through the Singhbhum jungles and came

from Tamluk straight through Midnapur instead of going round by Gauhati and

Bishnpur. There is nothing in the nature of the country to prevent bis dring so.

19. August, 1888.
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Anzeigen.

IGNAZ Gonnzmnn, Muhammedanisclze Studien. 1. Theil. Halle 1889.

Max NIEMEYER. x11 u. 280 Seiten, gr.-8°.

Gonnzmna gedenkt in dem Werke, dessen erster Theil uns

vorliegt, ,eine Reihe von Abhandlungen über Entwicklungsgeschichte

des Islam zu vereinigen‘. Das Meiste in diesem ausgezeichneten Buche

ist neu; auch das, was früher in französischer oder ungarischer

Sprache erschienen war, ist völlig umgearbeitet. Wir erhalten hier eng

zusammenhängende Studien zur Geschichte des Islams in den ersten

Jahrhunderten. Es handelt sich darin aber nicht um das Dogma, auch

nicht um die politisch-religiösen Streitigkeiten über das Imämat, son-

dern um den Kampf der Grundsätze des Islams mit den ihm zum

Theil schrofl‘ widerstrebenden Lebensanschauungen des Araberthums

und den allmählichen Sieg der für die neue Religion so wesentlichen

Gleichheitsidee durch das Emporkommen von Leuten und ganzen

Völkern fremder Herrschaft, namentlich der Perser. Mit geradezu

staunenswerther Belesenheit in den verschiedenartigsten arabischen

Quellen und mit sicherem Urtheil entrollt uns der Verfasser ein Bild von

diesen Vorgängen, welches auch den ununterbrochen fesselt und belehrt,

der im Ganzen und Grossen schon ähnliche Anschauungen gewonnen

hat. Das Buch reiht sich aufs Würdigste den bahnbrechenden Werken

v. KREMER’s über die innere Geschichte des arabischen Reiches an.

GoLnzmnR durchschaut das Getriebe der Parteien, wie es sich unter

Anderem im Erfinden und Umgestalten von ,Traditionen‘ zeigt; hie und

da dürfte er allerdings in der Beurtheilung von Traditionen und

Gedichten allzu skeptisch sein und zu sehr nach Tendenzen spüren.

Ich habe schon angedeutet, dass ich im Allgemeinen den Ergeb-

nissen des Verfassers beistimme. Natürlich kann es aber bei einem

so unzählige Einzelnheiten umfassenden Werke nicht an Differenz-
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96 IGNAZ GOLDZIHER.

punkten fehlen. Gelegentlich erscheinen durch die scharfe Beleuchtung

die Gegensätze vielleicht etwas schroffer, als es der Verfasser selbst

meint. Man könnte zum Beispiel aus dem ersten Abschnitte am Ende

zu der Ansicht gelangen, die Araber hätten den Islam nur zum Scheine

bekannt, sich gar nicht recht als Muslime gefühlt; das wäre natürlich

grundfalsch. Wenn ein Muslim zum Beispiel Wein trank, so war er

sich gar wohl bewusst, dass er sündige, aber eben als guter Muslim

verliess er sich auf Allah’s Barmherzigkeit. Das gilt übrigens bis

auf den heutigen Tag bei allen muslimischen Völkern. Ich möchte

glauben, dass auch so arge Sünder wie Abü Nuwas in ihres Herzens

Grunde wirklich so dachten, obgleich es gerade zu seiner Zeit in der

gebildeten Gesellschaft mehr wirkliche Freigeister und Schein-Muslime

gab als sonst je. Auch würde man meines Erachtens irren, wenn

man gerade die hervorragendsten Omaijaden, wie Mdawija und

‘Abdalmalik, als überzeugte Ungläubige betrachtete: die Macht des

Erfolgs hat gewiss auch sie zur Anerkennung Allah’s und seines

Gesandten geführt, aber noch weniger als die meisten Frommen

zogen sie die Consequenz, nur das Jenseits ins Auge zu fassen. Der

altarabische und speciell der altqoraischitische Sinn stritt in solchen

Männern mit den Ideen des Islams, ohne dass sie darüber selbst

recht im Klaren waren. Thaten‘ sie mit Bewusstsein etwas gegen die

Grundregeln der Religion, so ging es ihnen ähnlich wie manchem

Fürsten im Mittelalter, der aus weltlichen Gründen gegen Papst und

Geistlichkeit focht, ohne sich darum im eigenen Innern von der Kirche

loszusagen, und in der Hoffnung, sich später mit ihr auszusöhnen.

Ich halte es nicht für unmöglich, dass selbst der Fuchs unter den

Füchsen, ‘Amr ibn al-‘Äsi, in seiner Art allmählich wirklich bekehrt

war, während ich hinwieder nicht dafür stehen möchte, dass die

Herzensmeinung des gewaltigen ‘Abbasiden al-Mansür über den Islam

sich viel von der des Staufers Friedrich n. über die römische Kirche

unterschieden habe.

Der Islam bleibt die arabische Religion, wenn er auch erst

ausserhalb Arabiens seine grösste Bedeutung erlangt und vielfach

seine volle Entwicklung genommen hat; anderseits hat er freilich
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MUHAMMEDANISCHE STUDIEN. 4 97

draussen auch wieder manche fremde, zum Theil mit seinen Prin-

cipien gar nicht verträgliche Einwirkungen erfahren. Wenn nun im

Innern Arabiens der Islam nie so weit durchgedrungen ist, dass

auch die Beduinen zum Beispiel regelmässig die vorgeschriebenen

S_alät’s abhielten oder gar die ewigen Räubereien, Fehden und Stammes-

gegensätze aufgaben, welche bei ihnen ganz naturgemass sind, so gibt

es doch — trotz gelegentlicher Behauptungen des Gegentheils —— sicher

keinen noch so rohen Nomaden in Arabien, der sich nicht für einen

Muslim hielte. Und dazu ist zu erwägen, dass die entschiedenste

Restauration des echten Islams, der Wahhabitismus, im Herzen

Arabiens entstanden ist.

Uebrigens führte auch Muhammed die Lehre von der allge-

meinen Gleichheit aller Gläubigen keineswegs folgerichtig durch,

wie ja eiserne Consequenz nicht die Sache des praktischen und dabei

nicht an strenge Logik gewöhnten Mannes war. Als echter Araber

hing er nicht nur an seiner Familie, sondern auch an seinem Stamme,

und es war nicht bloss Politik, dass er die Qoraisch, nachdem ihr

Widerstand überwunden, so sehr bevorzugte.

Die Eintheilung der Araber in Stämme, Unterstämme, Geschlech-

ter u. s. w., war etwas so fest Gegebenes, dass daran bei der Ent-

stehung des islamischen Reiches gar nicht zu rütteln war. Sie konnte

auch allein das Princip der Gliederung der muslimischen Heere

bilden, die gegen die disciplinirten, von wirklichen Officieren befehlig-

ten Truppen der Römer und Perser fochten, und musste auch bei

den Ansiedlungen in den eroberten Ländern sorgfaltig berücksichtigt

werden. GoLDznInR weist nun aber sehr gut nach, wie seit den

gewaltigen Siegen an die Stelle der Raufereien zwischen den Stämmen

(die unter den Wüstenarabern allerdings nie ganz aufhörten) mehr

und mehr der Gegensatz der grossen Stammesgruppen trat, der für

das Reich der Araber und für die Dynastie der Omaijaden so ver-

derblich geworden ist. Ich möchte aber nicht mit ihm annehmen,

dass die Rivalität der Qoraisch und der Ansär für diese Spaltung

von grosser Bedeutung gewesen sei. Die Qoraisch selbst wurden

durch die Kämpfe und Neckereien der Jemen und Ma‘add kaum

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. IlI. Bd. 7
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98 Ionnz GoLDzmnR.

direct berührt; dass sie die vornehmsten aller Araber, war allgemeine

Anschauung. Wenn ein Dichter am Hofe des Chalifen oder eines

qoraischitischen Statthalters die Mudar oder die Qais, ein anderer

die Rabi'a oder die Kelb als die Besten Aller pries, so war der

herrschende Stamm immer stillschweigend ausgenommen. Nur so

war es möglich, dass zum Beispiel manche Omaijaden die Jemen

gegen die Ma‘add begünstigten. Auch bei der lebhaftesten Betheili-

gung der Stämme an den Kämpfen stand es doch fest, dass die

Herrschaft nur einem Qoraischiten zufallen könne. Die Qoraisch

behielten ihren durch Geist und Thatkraft erlangten Vorrang that-

sächlich bis in die erste Zeit der ‘Abbasiden. Im dritten Jahrhundert

gab es allerdings, abgesehen von den Häschimiden, kaum mehr ein

wirklich vornehmes und einflussreiches qoraischitisches Geschlecht als

die Zubairiden. — Die Ansär aber, die Muhammed’s Schlachten ge-

schlagen hatten, sind nie zu wirklicher Macht gelangt: das Chalifat

war ihnen entgangen, in den Eroberungskriegen traten sie wenig her-

vor, ihre Haltung beim Aufstande gegen ‘Othman hatte ihnen sehr

geschadet, Mo‘awija’s Sieg nahm ihnen fast allen Einfluss, und in der

Schlacht an der Harra wurden sie gänzlich gebrochen. Auch in Medina

führten nun einzig die Qoraisch das grosse Wort. Al-Ansari ist von

da an ein ehrwürdiger Adelstitel ohne factische Bedeutung.

Die Araber behielten, was auch einige Fromme sagen mochten,

in der Omaijadenzeit die unbedingte Oberherrschaft, und auch später

wirkte diese noch lange nach. Der Versuch Mucht§.r’s, sich auf die

Städter persischer Herkunft im ‘Iräq zu stützen —— wie sich später der

wohl noch bedeutendere und noch gewissenlosere ‚Führer der Zeng‘

sogar durch die befreiten Negersclaven ein Reich zu schaffen suchte

-— musste scheitern. Dazu waren die Araber damals noch zu mächtig

und zu kriegerisch. Uebrigens hat unter den Omaijaden schwerlich

je ein Nichtaraber ein hohes Amt bekleidet. Die längst arabisirten Ab-

kömmlinge der Perser in Jemen, die Abnäf, galten eben als Araber,

und ebenso hat man es anzusehen, wenn Muhallab ibn Abi Sufra,

ein Mann aus einer persischen Familie, die seit der Säsänidenzeit in

‘Oman wohnte, sich mit den dortigen Azd vermischt hatte und des-
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MUHAMMEDANISCHE STUDIEN. 99

halb als azdiseh gelten konnte,‘ durch seine Verdienste grosse Macht

und grosses Ansehen erlangte, das noch 200 Jahre später seinen

Nachkommen zugute kam. Das ist etwas ganz Anderes, als wenn

sich ein beliebiger Perser einen arabischen Stammbaum erschwindelte.

GOLDZIHER unterscheidet sehr gut die verschiedenen Schichten

von Nichtarabern, die sich nach und nach in dieser oder jener Hin-

sicht geltend gemacht haben. Man sieht dabei, dass auch von den

Persern nicht sowohl die Gleichheit aller Gläubigen betont wird als

die besonderen Vorzüge ihres Volkes oder gerade ihres Geschlechtes:

dem Araberstolz sucht der Perserstolz gegenüber zu treten. Und

da kommt es öfter vor, dass sich der Sohn eines Freigelassenen aus

bescheidenster persischer oder gar ‚nabatäischer‘ oder ‚garmakanischer‘

Familie mit fürstlicher Abkunft brüstet; namentlich Dichter aus irgend

einem Winkel des ehemaligen persischen Reiches spielen gerne ohne

Weiteres Kajanier und Chosroen als ihre Ahnen aus, und seltsamer-

weise haben ihnen die Araber das oft geglaubt. Es war nun ganz im

Sinne jener Zeit, wenn man, wie GOLDZIHER ausführt, auch den Persern

als Volk eine aus der Bibel genommene Abstammung gab, die sie

zu nahen Verwandten der Araber machen oder ihnen noch gar einen

Vorrang vor diesen verschaffen sollte. Dass man gerade Isaak zum

Stammvater nahm, mag mit daran liegen, dass die alten Neben-

buhler der Perser, die Römer, schon vor Muhammed als Abkömm-

linge von Isaak’s Sohn, Edom, galten,2 weil man nämlich verkannte,

dass nur der bittere Hass der Juden Rom als ‚Edom‘ bezeichnet hatte.3

Besonders werthvoll sind die beiden Abhandlungen über die

Schu‘fibija, d. h. die Partei, welche für die Perser mit Nachdruck

mindestens den gleichen, lieber aber einen höheren Rang bean-

spruchte als den der Araber. Gerade unter den Gelehrten hat

diese Richtung sehr eifrige Anhänger gehabt, gewiss zum Theil unter

‘ Es liesse sich übrigens denken, dass die persische Abkunft Muhallab’s eine

Erfindung seiner Gegner wäre. Was in der Beziehung geleistet wurde, mag man

zum Beispiel aus Jäqüt 2, 387 sehen.

1 Siehe Aphraates S. 88 und sonst.

3 Nafis, Sohn des Isaak, als Stammvater der Perser Ibn Faqih 197, 5

(Gonnzraan 144) beruht auf einer Verwirrung: FDJ ist Sohn Ismael’s Gen. 25, 14.

7*
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lOO IGNAZ Gonnzmnn.

offener Begünstigung durch Machthaber persischer Herkunft. Ein

innerer Widerspruch lag allerdings darin, dass sie in arabischer

Sprache, ja zum Theil mit peinlicher Beobachtung der arabischen

Stilgesetze und des Sprachgebrauchs der alten Beduinen schrieben.

Ich glaube, dass schon Männer, wie Ibn Muqaffa‘ und Abän al-‚Lähiqi

(deren islamische Gesinnung wohl mit Recht sehr verdächtigt ward)

ähnlich gesinnt waren wie später Hamza von Ispahan und der

grosse Birüni. Dagegen möchte ich dem Verfasser entgegentreten,

wenn er den hochverdienten Philologen Abü ‘Obaida als Schu'übi

hinstellt, obgleich er sich auf alte Zeugnisse berufen kann. Abü

‘Obaida hat unter Anderem die Schmähungen der Araber gegen ein-

ander gesammelt und einige recipirte Stammbäume für bedenklich

erklärt. Vielleicht war das blosse wissenschaftliche Unparteilichkeit,

vielleicht war ein wenig allgemeine oder besondere Bosheit dabei,

und man begreift, dass sein Verfahren böses Blut machte, so dass

man ihm kein ehrliches Begräbniss gönnte und ihn als Schu‘übi oder

gar als Chäridschi brandmarkte; das ist ungefähr, wie wenn bei uns

ein unabhängig Urtheilender gelegentlich in einer officiösen Zeitung

Reichsfeind, Republikaner oder gar Socialist genannt wird. Aber ich

begreife nicht, wie ein Mann, dem wir das Beste unserer Kenntnis

von den Arabern der Vorzeit verdanken, der mit Liebe Thaten und

Leiden der alten Helden und Dichter erzählt, der unter Anderem

die Schlacht bei Dhü Qar eingehend schildert, wo die Beduinen den

Stolz der Perser beugten, wie ein solcher Mann ein principieller

Feind des Araberthums gewesen sein soll.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir erlaubt, mich eines andern

hervorragenden Gelehrten in anderer Hinsicht anzunehmen. GOLDZIHER

beurtheilt, wie mir scheint, den Ibn al-Kelbi viel zu ungünstig. Ich

habe im Laufe meiner Studien vor Muhammed al-Kelbi und seinem

Sohne Hischäm längst weit grössere Achtung gewonnen, als ich sie

früher hatte. Dass in ihren genealogischen Gebäuden viel Fiction ist,

versteht sich von selbst, aber darüber darf man in Berücksichtigung

der Zeit und dieser ganzen Literaturgattung nicht zu streng richten,

und Vieles, was wir als Fälschung ansehen möchten, ist in gutem
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MUHAMMEDANISCHE STUDIEN. 101

Glauben gemacht. Diese Männer haben sich aber so grosse Mühe

um die Erforschung der Ueberlieferung der Araber, Juden, Christen

und Perser gegeben und uns so viel äusserst werthvolles Material

geliefert, dass wir sie nicht mit einer Verdammung abfertigen dürfen.

Dass al-Kelbi wirklich Nachrichten in Kirchen über die Könige von

Hira benutzt hat, was GOLDZIHER bezweifelt (S. 186, Anmerkung 1),

wird gerade durch die Güte seiner chronologischen Angaben, wenig-

stens über das letzte Jahrhundert der Dynastie, bestätigt. Ich habe

anderswo darauf hingewiesen, dass Ibn al-Kelbi keine Aufzählung

der ghassanischen Fürsten und keine Jahreszahlen für sie gibt, weil

er keine Quellen dafür hatte, eben ein Zeichen davon, dass er nicht

ins Blaue hinein erfunden hat.

An den Haupttheil des Buches schliessen sich einige grössere

Anmerkungen. Die erste behandelt die eigentliche Bedeutung des

Wortes, womit der Koran das Heidenthum bezeichnet: Mit Recht sagt GOLDZIHER, dass die Uebersetzung ,Unwissenheit‘

nicht genügt. Aber auch seine Auffassung als ,Roheit, Barbarei‘ kann

ich nicht ganz billigen. Allerdings drückt If 91.9% unzähligemal den

Gegensatz zu 1/F‘.-.. aus. Aber Begriffe wie ‚ff, die, „JA, ifji, Öl),

— M, sind bei den alten Arabern nicht fest umgrenzt. Auch

in ‚L7, das im Allgemeinen der cwopoeüvr, entspricht, liegt manchmal

ein starkes, intellectuelles Moment. ist aber offenbar ein von

Muhammed selbst neu ausgeprägtes Wort; er wollte nicht einfach

Jilf. sagen (das er doch in der Umnennung seines verhasstesten

Gegners, des „>{L\ ‚Q1, in ‚.31 anwendet). Wir müssen nun, um zu

erkennen, was er mit eigentlich meinte, zunächst das Grund-

wort den? betrachten. Dieses heisst im Koran allerdings an einer ein-

zigen Stelle (2, 274) ,der (es) nicht weiss‘, an allen andern ,thöricht,

Thor‘ oder selbst ,Sünder‘ (12, 33). 6, 35 steht es im Gegensatz zur

‚richtigen Leitung‘ (ÖM), und an allen diesen Stellen lässt es sich

geradezu = ,irrend‘ fassen. Demnach ist so viel wie

3111110, der Zustand ohne göttliche Führung, kommt also doch auf

dasselbe hinaus wie limb-Z, äyvoza, Acta 3, 17, und ist schwerlich von

diesem neutestamentlichen Ausdruck unbeeinflusst. Aber, das wieder-
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102 IGNAZ GOLDZIHER.

hole ich, die Uebersetzung ,Unwissenheit‘ ruft ein Missverstiindniss

hervor; ich möchte etwa ‚Unverstand‘ vorschlagen.

Ich fiige hieran noch einige wenige sprachliche Bemerkungen.

Gegen die schon früher von GOLDZIHER. ausgesprochene und hier

ausführlich erörterte Ansicht, =\.i..al\ L-U,\,='..\ bedeute einfach ,die Ge-

treuen‘, muss ich die alte Uebersetzung, die ‚lauteren Brüder‘, auf-

recht erhalten. Allerdings ist ,:L\ in vielen Fällen = oder

dergleichen, und so könnte =LLaI\ OI’.-LI dem Wortlaut nach sehr

wohl so viel sein wie =L5.~=I\ „S oder ‘Lringogl. Aber ebenso gut kann

das im Genetiv stehende Abstract auch nach altsemitischer Weise hier

qualificirend sein und O\,=‘‚.\ hier seine volle Bedeutung bewahren wie

in ‘,°..1.JI Q53 ‚der böse Wolf‘, Agh. 4, 48, 22; U".S..9l\ $.15 ,der Vater,

wie er sein soll‘, Agh. 12, 154, 111; ‚zwei getrennte

Freunde‘, Ham. 551 v. 3, u. s. w. Nun steht in gleichcm Sinne ,$.\ so

in ‘‚°„’‚Jl vgl o» ‚von dem schlechten Bruder‘, Agh. 16, 111, 4 v. u.;

1;!» 0:49 U.-LI L..i ,und nicht ist mein Bruder ein schlechter Bruder‘.

Agh. 9, 8, 6 v. u.; ‚SA 6,54 ‚dein Bruder, dein liebender Bruder‘,

Agh. 4, 182, 17. Vgl. am“ Q1.-4 Ahlwardt’s Beladhori 115, 7; Jäqüt 1,

586, 16; ‚Lbo Ham. 760, 5 ,treue Freunde‘; U» ‚zwei treue

Nachbarn‘, Jäqüt 2, 299, 3. Und gerade in der Benennung eines

engen Freundeskreises ist auf die Bezeichnung ‚Brüder‘ Gewicht zu

legen; wir bleiben also bei den ‚lauteren (oder. ,treuen‘) Brüdern‘.

Meine alte Deutung von o’ .1?’ ‚bei deinem Grossvater‘ wage

ich auch nach dem, was GOLDZIHER S. 229 vorbringt, nicht wieder

aufzunehmen. Es wäre ganz unnatürlich, diese Schwurformel von der

in den syrisch-persischen Martyreracten üblichen 701“, ?a|‘.v’> ‚bei

der r.'r/_1; (des Königs)‘ 2 zu trennen. Und doch dürfte Labid 14 bei

6.1? I“) an seinen Grossvater gedacht haben.

Der S. 98 erwähnte Dichter heisst v.) M.“ M, Ham. 520;

Ibn Dor. 30, nicht wie der Chalife o». ALM M; der S. 131

und 202 genannte Dichtcr ist zu sprechen U; Ham. 196

1 So sehr viele mit 32'» und

‘l Siehe PAYNE-SMITH 649. Vgl. 755-5 1°“-J ‚>59? m“ ‚die 16x11 des

Grosskönigs sei mit dir‘, Knsvn, Johannes von Tella, 56, 4.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

5
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



DE MUUR VAN Goo EN MAGOG. I03

u. s. W. Ibn Dor. 115. 175, wie auch der Bruder ‘Ali's ‘Aqil, nicht

‘Oqail ist (S. 180).

Doch genug solcher Kleinigkeiten! Ich empfehle zum Schlusse

noch einmal nachdrücklich dies geistvolle Werk allen denen, welche

für altarabisches Wesen, sowie für die ersten Jahrhunderte des Islams

Interesse haben. Von der Reichhaltigkeit seines Inhaltes kann und

soll diese meine Besprechung höchstens eine Andeutung geben.

Dem Buche ist ein ausgiebiger Index beigefügt. Die Ausstattung

ist sehr gut.

STRASSBURG i. E., den 2. November 1888.

Tn. NOLDEKE.

M. J. DE GOEJE, De Munr van Gog en Magog, bijdrage van —-.

Amsterdam 1888. Jon. MULLER. 38 Seiten.

Der Bericht des Dolmetsch Sallam über seine 842—844 unter-

nommene Reise zur Mauer von Gog und Magog galt nicht wenigen

Forschern für eine Mystification: was nämlich Edrisi darüber mit-

theilt, schien einer greifbaren, topographischen Grundlage zu ent-

behren; die Schilderung der Mauer und der ehernen Pforte gibt

überdies zu deutlich das berühmte Vorbild in der 18. Sure des

Qoräns wieder, um auf Wahrheit Anspruch machen zu dürfen; der

Typus der Gog und Magog endlich gehört unzweifelhaft in das Reich

der Fabel. Nun hat DE GOEJE eine Ehrenrettung Sallam’s in der

Weise versucht, dass er als Ziel seiner Reise das Thor Kia-yü-kuan

in der Yü-men-Passage der sinischen Mauer hinstellt. Er stützt seine

Ansicht mit so zahlreichen und gewichtigen Gründen, dass es sich

lohnt, auf seinen Gedankengang und auf einige Punkte seiner Er-

örterungen naher einzugehen. Vor allem sei bemerkt, dass DE GonJn

bereits den vollstandigeren Text des Ibn-Khordadbeh, jenes Gewahrs-

mannes, dem Sallam seinen Reisebericht mitgetheilt hatte, verwerthet;

neu und wichtig ist auch die von ihm (S. 11 folg.) mitgetheilte Stelle

aus Qodäma. Unter den directen Zeugnissen für die Gleichstellung
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104 J. m‘. Gonm.

des Gog-Walles mit der sinischen Mauer vermissen wir .nur die Stelle

bei Ibn-Batlita (p. DEFREMERY IV, 274 ,entre la ville Sin-as-Sin et

le rempart ou grande muraille de Gog et Magog, il y a un espace

de soixante jours de marche, selon ce qui m’a été rapporté‘).

Das ganze Sagengewebe weist nach DE Gonn-1's treffender Dar-

stellung folgende Elemente auf. Die Grundlage bildet die Vorstellung

vom Dasein unruhiger, nordischer Völker, Gog und Magog (Eze-

chiel 38, 16); wie diese voreinst in Assur einbrachen, so werden sie

am Tage des Gerichtes den Erdkreis überschwemmen (Apokalypse,

Qorän). Das zweite Element bilden die Eroberungsziige Alexanders;

in der Vorstellung der Orientalen hatte dieser Heros die Rolle über-

nommen, den Erdkreis wider die Einfälle der nordischen Völker zu

schützen, indem er die kaukasischen Pforten schloss (15: akeifipa Z~/.u0G>v,

App. Mithr. 102, d. i. das Einbruchsthor der Sarmaten und Alanen

am oberen Terek, die Veste Darial); mit diesen Pforten bringt am

deutlichsten Procopius de bello Persico I, 10 die Alexandersage in

Verbindung. Dass aber frühzeitig auch an die Jaxartesregion, den

Schauplatz der Kämpfe zwischen den Iraniern und Türken, gedacht

wurde, erhellt aus manchen Beweisstellen, so namentlich aus Pseudo-

Callisthenes (ca. 380; cod. C, ca.- 680); die hier erwähnten pale‘: 1:05

Boppä, Berghöhen des fernen Nordens, zwischen welchen Alexander

die eherne Pforte erbaut hat, gemahnen unwillkürlich an den alt-

bezeugten a7c.'1:o<; 1:05 Boppä; unter den unsauberen Völkern links der

Pforte nennt Callisthenes auch schon F616 mi Malydie (cod. C, Mayday).

Das dritte Element, welches allmählig immer bestimmter hinzutrat,

bildet die um 220-212 v. Chr. zur Abwehr gegen die Hunneneinfalle

erbaute sinischc Mauer. Aber welches orientalische Culturvolk hat

zuerst die biblische und die Alexandersage mit der sinischen Grenz-

mauer in Zusammenhang gebracht? Vielleicht schon die Perser aus

Khoräsan, welche mit Cina Handel trieben, zumal die Anhänger

des Mani; gewiss aber die syrischen Nestorianer, deren Ausbrcitung

in ganz Vorderasien bis zur sinischen Mauer allmahlig vor sich ging

und im Zeitalter des Sallam die höchste Intensität erreicht hat; im

Sagenkreis der Nestorianer haben die Begriffe und Namen Gog und
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DE MUUR VAN Goe EN MAGOG. 105

„—._—__|___===fifim—- .

Magog, Alexander und der sinische Grenzwall, die ausgiebigste Ver-

quickung erfahren; und wenn wir schon bei Theophylactus V11, 7,

p. 283, 286 folg. a. 580 die Nachricht finden, Alexander habe die

sinischen Städte Xouuöoiv (= Si-‘an-fu) und Tauyoig (= Lo-yang) gegrün-

det, so stammt dieselbe gewiss aus dem Munde nestorianischer Christen,

wie denn auch die Namensform ’A65e‘/mi (syr. Abdel, arab. Habtal)

syrischen Ursprung verräth. Man erinnere sich an die berühmte Tafel

von Si-‘an-fu, an den Einfluss der Nestorianer bei den Uighür, an

die christlichen Grabsteine, welche unlängst am Flusse Cui gefunden

wurden, an die von arabischen Geographen erwähnten Dörfer und

Kirchen der Tarsäyän im Zweistromlande u. s. w. — ‚So wanderte

denn auch die Mythe zu den Arabern. Im Qorän überwiegt noch

der biblische Einfluss. Aber schon Qodäma weiss davon zu erzählen,

wie Alexander Khomdän erbaut und wie er Garnisonen im Atßwog

WÜPYOQ, sowie in Sül an den Grenzen von Tibet und Cina zurück-

gelassen habe; Gog und Magog, sowie der Alexanderwall wurden

im Osten der Türkenwelt gesucht und von Salläm wirklich auf-

gefunden.

Was Sül betriflt, so sucht DE Gonm diese Position beim heutigen

bä-öeu und Sü-öeu; in der That spricht ein neuerer siniseher Bericht

(Le Muséon, Louvain 1885, IV, p. 148) von einem Territorium Sül

beim heutigen ‘An-si-öeu am Flusse Su-lei oder Hu-lu-ho; auch das

Territorium von Kasghar kann gemeint sein, welches in den Annalen

der Han Sn-lé genannt wird; endlich hiess auch ganz Sogdiana Sürik

(sin. Su-li bei Hjuan-Thsang, tib. Su-lik bei Taranätha S. 79, skr.

Qulika bei Varäha-Mihira).

Wir fügen noch eine Uebersicht über Salläm’s Routen an. Der-

selbe zog aus dem Lande der Khalifen über den Kaukasus zu den

Khazar, 26 Tage weiter durch das Land der Basgurt, nördlich vom

kaspischen Becken, hierauf 10 Tage durch das ,stinkende Land‘,

d. h. die mit asa foetida erfüllte Hungersteppe am Balchas und

Ala-qul, dann einen Monat lang über verwüstete Territorien Dzun-

gariens, endlich zum Lagerplatze der Adhkas-Türken (etwa bei

Urumöi?), der nicht mehr weit vom Walle der Gog entfernt lag.
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106 J . DE GOEJE.

Ibn-Khordadbeh nennt hierauf das Culturgebiet von Ika, einer von

Alexander gegründeten Stadt mit eisernen Thoren. Nach Temim ben

Bahr (bei Yaqüt s. v. Turkistan) hatte auch die Stadt des Khaqan’s

der Toghuz-ghür zwölf eiserne Thore. Bei lka denkt DE GOEJE zu-

treffend an sin. I-gu, d. i. Qamul oder Ha-mi. Die drei folgenden

Märsche gingen durch Wüste; bis zum Flusse Hu-lu-ho müssten aller-

dings richtiger neun Tagereisen gezählt werden. So war denn das Ziel

der Wanderung, ‚die Jaspispforte‘, erreicht; ob aber Sallam’s Be-

schreibung der ehernen Pforte mit dem Thore Kia-yü-kuan der

sinischen Mauer völlig übereinstimmt, lässt sich bei der Mangel-

haftigkeit moderner Reiseberichte über diese Position nicht sicher

bejahen. — Den Rückzug soll Sallam nach m: GoEJn’s Darlegung

durch das Tarimbecken bewerkstelligt haben; auffallend ist nur der

Umstand, dass die von Edrisi genannten Orte Gharian und Lakhman

an anderer Stelle im Gebiete der Ghozz wiederkehren, weit nörd-

lich von Taraz und Unter-Barskhan; verdient Edrisi’s Topographic

Zutrauen, so dürfte auch der Rückweg des Sallam über Dzungarien

geführt haben.

Für die übliche Lesart Bars-khan, d. i. ‚Haus des Tigers‘, zieht

on GonJE die Variante Nüsagan (Yüsagan? vgl. sin. Yü-si ,Nephrit‘)

weitaus vor und hält ‚Ober-Nüsagan‘ für die berühmte Metropole

Khuttan Das ist ein Punkt, in welchem wir dem hochverehrten

Forscher nicht beistimmen können, besonders wegen der Distanz-

angaben der arabischen Itinerare, welche uns aus Farghana nach

dem oberen Narin (Jaxartes), keinesfalls aber bis Yarqand und

Khuttan hinabführen. Es sei uns gestattet, zu dem von on GonJn

vorgebrachten Commentar eine kleine Nachlese zu liefern, indem wir

hiebei auf die sinische Schilderung derselben Route in Thang-su

(Dncmenns 1, 2, p. nxv sq.) und auf andere Zeugnisse Bezug nehmen.

Taraz (Talas) kann schwerlich Aülie-ata sein; die Distanzen

der Aspig-ab-Route weisen auf das heutige, 5 Farsang südlicher,

nördlich vom Qara-bura und Gümüs-tau (wo in arabischer Zeit Silgi

bezeugt ist) gelegene Talas hin. Kasra-bas dürfte die im Sah-Namah

zweimal erwähnte Türkenveste Qaöar-basi sein und eben
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DE MUUR VAN Goo EN MAGOG. 107

mit Afilié-ata zusammenfallen. Kfilän 09,2, am Nordabhang der’

Berge, zwischen der Steppe Qum und dem östlichen ‚Tausend-

quellengebiete‘ gelegen, fallt auf den heutigen Posten Tarty; nach

dem sinisehen Itinerare lag Kiü-lan ching 70 Li westlich von Aspara,

140 Li östlich von Ta-lo-sse ching; das Thang-su erwähnt den Ort

a. 740. Asparah 8)..__,..‘§1\ wird im sinischen Itinerare mit den Laut-

werthen’O-sse-po-lai ching umschrieben; nach BABER I, p. 20 lag der

Ort genau in der Mitte zwischen Taläs und dem Isigh-göl; nach

Seref-ed-din liess Timur a. 1406 die östlich vom Berge Külän gelegene

Veste Aäpara neu aufbauen; am Bache Asbara befindet sich jetzt

der Posten Öaldawar. Die folgende Station am Aq-sü liest DE GOEJE

Nüz-kat, wie bei Moqaddasi Nüs-kat; mit Rücksicht auf Tung-kiön

des sinisehen Itinerars dürfte die Variante Tün- oder Tüm-kaß vorzuziehen sein. Die Station Gül ‘b’? fallt auf den heutigen Ort

Piäpek; nach Rasid-ed-din lag Gül zwischen den Naiman im Norden

und Buri-Tibet im Süden; bei Edrisi findet sich ein Itinerar, welches

von Akhsi-kat in Farghäna ausgeht und entlang dem Saihün in sechs

Tagen zu einem hohen Bergpass Qara-qol der Alexanderkette)

und von da in drei Tagen nach Gül führt. Für Särigh ä)l‚w könnte

trotz türk. sarigh ,gelb‘ mit Rücksicht auf Mie-kué des sinischen

Itinerares Märgh )1... ,Grasplatz‘(?) gelesen werden. Die Stadt des

Khäqän der Kharlukh heisst bei Hjuan-Thsang Sui-ye-sui öhing, ‚ein

Sammelpunkt der Kaufleute aus allen benachbarten Reichen‘; auch-

die arabischen Itinerare bemerken: ‚es ist dies ein bedeutender

Handelsplatz der Türken, wo Kaufleute aus allen Gebieten des Islam

Geschäfte treiben‘; seit a. 766 nahm der Kho-han der Kho-lo-lu

seinen Sitz am Ufer des Sui-ye-sui, d. i. des Öui bei dem heutigen

Ruinenorte Toqmaq, wo zahlreiche Grabsteine christlicher Türken

aufgedeckt wurden. Wie DE Gonm wohl bemerkt, war die folgende

Station Nawä-kat Sitz eines nestorianisehen Bischofs. Die nächste

Station Süi-äb mit den beiden Konak oder Katäk JLIS muss bereits

am Westende des Isiq-göl, da wo der Gui aus dem See heraustritt,

gesucht werden. Von da sind aber nur 10 bis 15 langsame Karawanen-

märsche, welche die türkische Schnellpost in drei Tagen zurüeklegte,
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108 J. DE GOEJE. DE MUUR VAN Goo EN Maooo.

bis Ober-Barskhan; dies fuhrt uns entlang dem Südufer des Sees

zur Mündung des Baches Su-basi, dann zur Bergpassage Barskhön-

ling und endlich zum Quellflusse Barskhön des Narin oder Jaxartes

(sin. Öin-Öü ho). Barskhän war nicht eine aus Steinen oder Ziegeln

erbaute Stadt, sondern ein grosses Nomaden-Zeltlager, mitten im

Berggebiete südlich vom See, mit guten Viehweiden und mit Dörfern,

welche am See lagen. Das alte Zeltlager der U-sun, Ce-ko öhing, lag

weiter südöstlich an einem zum Strome von Aq-sü fliessenden Quell-

bach; die alte Grenze von Gina wurde im Bedel-Passe (sin. Pa-ta ling)

des Kok-sal tau überschritten, und so führt der Weg weiter nach

Aq-su. An Khuttan darf keinesfalls gedacht werden. -— Der von uns

ermittelte Ansatz hält auch die Probe aus: die Araber zählen von

Üz-kand ‘nach Ober-Barskhan acht Tagcrcisen über den ‚Stutz‘

Yazi-daban) und das Bergthal von At-basi, ‚Pferdekopf‘, dann

über Weideplätze und Bäche, an denen kein Dorf anzutreffen ist.

Das passt für das Quellgebiet am Narin, nicht aber für die mit zahl-

losen Dorfschaften besetzte Cultur-Oase von Khuttan.

Die hier besprochene Arbeit bietet viel des Neuen und Belehren-

den; ihr Hauptresultat, der Nachweis, dass Salläm’s Bericht auf Wahr-

heit beruhe, und dass sein Reiseziel das Nordwestende der sinischen

Mauer gewesen sei, wird nicht mehr können umgestossen werden.

So wäre denn die Geschichte der Erdkunde um eine neue Thatsache

bereichert worden! Möge nun der Meister seine Ausgabe des Ibn-

Khordadbeh und Qodama recht bald zu Stande bringen!

WILHELM TOMASCHEK.

HERMANN CAMILLO KELLNER, Szivitri. Praktisches Elementarbuch zur

Einführung in die Sanskritsprache. Ein Buch zum Selbstunter-

richte für Philologen und gebildete Laien, von —-. Leipzig,

BROCKHAUS, 1888. 245 Seiten.

An Elementarbüchern des Sanskrit herrscht wahrlich kein Man-

gel, und man wird kaum behaupten können, dass das vorliegende
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SÄvrrRt. 109

praktische Elementarbuch‘ einem Bedürfniss entspricht. Das Buch

enthält nach einer ,Einleitenden Uebersicht über die Entwicklung

der Sanskritstudien in Deutschland von 1786 bis 1886‘ eine ‚Skizze

der Formenlehre der Sanskritsprache‘. Hier gibt der Verfasser eine

grammatische Skizze ad hoc, d. h. so viel Grammatik, als zum Ver-

ständniss des darauffolgenden Textes des Szioitriliedes nothwendig ist.

Zum Texte sind überdies erklärende Anmerkungen und ein Glossar

hinzugefügt.

Wer nun nach Knr.r.nnn’s Methode Sanskrit lernen wollte, der

hätte zuerst dieses Elementarbuch, dann des Verfassers Elementar-

grammatik und das ,Nalalied‘ durchzunehmen. Nach diesen drei

dem Elementarunterrichte gewidmeten Büchern verweist KELLNER

den Lernenden erst auf die Hauptabschnitte von Wnrrnnv’s ,Indischer

Grammatik‘ und auf BÜHLEIÜS ‚Leitfaden‘ —— da fragt man sich denn

doch: Wann soll der Elementarunterricht aufhören? Mag sein, dass

das Sanskrit, wie der Verfasser sagt, ‚eine schwere Sprache‘ ist, so

schwer ist es denn doch nicht, dass man zur Erlernung desselben

einen solchen Apparat aufzuwenden braucht. Ich möchte auch keinem

Studenten empfehlen, sich die Aussprache des Sanskrit nach KELLNER

anzueignen, wenn er lehrt, man solle ri wie rie in ,Riese‘, oder z. B.

arthebhyalz wie artebjach, brahmana wie brachmana sprechen. Wenn

aber von dem ersten Theile des Buches kaum viel Gutes zu sagen

ist, so halte ich den zweiten Theil, welcher den Text des Sävitri-

liedes mit Commentar und Glossar gibt, für durchaus nützlich und

dankenswerth, und es ist Schade, dass sich der Verfasser nicht einfach

damit begnügt hat, das Savitrilied in derselben Weise wie das Nala-

lied zu behandeln. Die Anmerkungen, welche KELLNER gibt, sind

sehr lehrreich und werden jedem Studirenden willkommen sein. Es

sind nur ein paar Ausstellungen, welche ich mir hier erlauben möchte.

1, 2 ist daksha wohl nicht durch ‚bieder‘, sondern durch ,tüchtig‘

oder ,geschickt‘ zu übersetzen. — x, 16 möchte ich Sävitryälz nicht

dativisch erklären, sondern mit vacanam construiren: ,Das Wort der

Savitri.‘ — I, 25 übersetzt KELLNER viprdn vdcaydmdsa ‚führte sie

geistliches Gespräch mit den Brahmanen‘, obwohl er in der Note
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110 H. C. Knnmmn. SAVITRI.

richtig erklärt: ‚veranlasste sie den Segen zu sprechen.‘ — 1, 27 und

ebenso im Glossar wird abhioädya pädau erklärt ‚sich zu jemandes

Füssen grüssend neigen, sich tief vor ihm verneigen‘, statt ‚die Füsse

umfassen‘, vgl. Manu 11, 72. 212. Äpast. Dharmas. 1, 2, 5, 22 folg.

Ebendaselbst bedeutet äeshäli püroam nivedya nicht ‚die Blumen durch

Hinhalten bemerklich machend, anbietend, darreichend‘, sondern nur

‚angemeldet habend‘, wie man nach den Grihyasütren jedes Gast-

geschenk vorher anmeldet. So ist auch 111, 6 gdm ävedya zu erklären:

‚die Kuh angemeldet habend‘; vgl. Päraskara 1, 3, 26. Gobhila 1v,

10, 18. Knnnnna meint: ‚das vieldeutige Wort gö . . . heisst in Ver-

bindung mit arghya Rede, bewillkommnender Gruss‘ Hätte er statt

dessen auf Pär. 1, 3, 29. Samkh. 11, 15, 2: ‚Der Arghya soll nicht

ohne Fleisch sein‘ verwiesen, so wäre die Stelle sofort klar gewesen.

— v, 13 ist zu firüyate wohl nicht mayä zu ergänzen, sondern es

heisst, wie so oft: ‚man hört, es wird überliefert, nach der Tradition‘.

—- Im Glossar fehlen die Worte a/rhfia, mitra, sureéa, hrimat, während

antara zweimal vorkommt. Die Bedeutung ‚Weihe-Brahmane‘ für dm_'ja

ist kaum verständlich. Schliesslich seien noch einige Druckfehler

verzeichnet: S. 40, Z. 19 ist günya statt cüzzya zu lesen; S. 79, Z. 21

strinäm statt striluim,‘ S. 153, Z. 12, S. 44 statt 45; S. 160, Z. 16

yriuvana° statt yd‘uvand° (nebenbei bemerkt, die Bezeichnung der

Länge bei ä, ö, du ist höchst überflüssig); S. 164, Z. 2 lese man

vriditäva statt vfiqlitéva und S. 186, Z. 9 bhartult statt bhartwr.

Dr. M. WINTERNITZ.
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Kleine Mittheilungen.

Bemerkungen zum Texte der Wa._s._edf- Urkunden. — Zu meiner

Bearbeitung der von dem persischen Historiker Wassaf seinem be-

kannten Geschichtswerke einverleibten financiellen Actenstücke aus

der Zeit des Abbasiden-Reiches, die ich in den Abhandlungen des

vn. internationalen Orientalisten-Congresses (über das Budget der

Einnahmen unter der Regierung des Harün alrasid), sowie in den

Denkschriften der historisch-philosophischen Classe der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien (Band xxxvl: ‚Ueber das Ein-

nahme-Budget des Abbasiden-Reiches vom Jahre 306 H.‘) veröffent-

licht habe, kamen mir seitdem von Prof. TH. NÖLDEKE für die erst-

genannte Arbeit, sowie von Prof. M. J. DE GonJn für beide einige

werthvolle Bemerkungen zu, die ich um so lieber hier zusammen-

stellte, als hiedurch verschiedene dunkle oder verderbte Stellen er-

klärt oder berichtigt werden.

I. Budget der Einnahmen unter Hdrün alraéid. — S. 6, Z. 8.

Statt des offenbar verderbten schlägt DE GonJn vor zu lesen F5,

und dann für den undeutlichen Personennamen . . . . . W liest er:

m J>1 De w. Ich halte diese Emendation für ganz zutreffend.

S. 18, Z. 11. Für schlagen Prof. NÖLDEKE und Prof.

on Gonm, ganz unabhängig von einander, vor zu lesen: Ml wie

die Handschrift hat, oder QLäQSJL Die Form cznLäs-s hat, wie Prof.

Nönnnxn bemerkt, auch VULLERS in seinem persischen Lexikon und

Dozv im Supplément gibt die Nebenform lies, wozu man auch ver-

gleiche DE Gon.m’s Glossar zu seiner Ausgabe des Ibn alfakih sub

voce )\§:".t5. Ich halte jedoch die Lesart für die ursprüngliche,

denn wir finden sie auch bei Gahsijari, der bei der Aufzählung der
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112 KLEINE MITTHEILUNGEN.

Naturallieferungen der Provinz Sigistän (S. 5, Z. 14) eine Art Kleider-

stoife anführt, die er als bezeichnet. Da aber, wie

ich nachgewiesen habe, die Steuerliste des Wassäf und die des Gah-

éijari auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, von welcher; der

Letztere die genauere Abschrift erhalten hat, so scheint mir Ml,

wenn es nicht ein Schreibfehler für ist, die Uebersetzung ins

Persische des erstgenannten Wortes zu sein, so dass pers. =

arab. wäre. Für das zu seiner Zeit nicht mehr gebräuchliche

arabische Wort hätte also in diesem Falle Wassäf das allgemein ver-

ständliche persische gesetzt.

Statt des unmittelbar auf folgenden Wortes 1.3 ‚Ll schlägt

Prof. Nömmxn vor zu lesen und hiemit zeigte er mir den

Weg zur richtigen Emendation dieser schwierigen Stelle, nämlich:

eß) Es ist dies der Name einer Art von gesticktem Seidenstoff,

Brokat. Der Name hiefür war ELI oder auch ) Erstere

Form findet sich bei Ibn Wädih, ed. HOUTSMA 11, S. 393, letzte Zeile,

die zweite bei Mas'fidi (Prairies d’or, ed. BARBIER nn Mnvnnnn)

v, S. 467, Z. 1. — S. 18, Z. 14. Statt liest Prof. NÖLDEKE

M, wie in der That Wassaf hat und hiefür wird auf VULLERS

verwiesen, der zu dem Worte bemerkt, dass hiemit ein Ele-

phantenindividuum bezeichnet wird. Allein im Texte des Gahsijari,

S. 5, Z. 10 steht deutlich und dies beweist, dass auch bei

Wassaf so gelesen Werden muss.

II. Einnahmebudget des Abbasiden-Reiches vom Jahre 306' H.

S. 26, Z. 22. Statt o); liest DE Gon.1n u's)~_~_.. Ich halte die Lesart

der Manuscripte fest. Z. 26 statt .1.“ liest on Gonna 05...», gewiss

mit Recht. Ebenso auch S. 27, Z. 2 S) und L-‚Blzwül statt

1?»... und ¢,I.....L..1\)I (vgl. Jäkut 1, 679, Z. 11); allerdings schrieb schon

Wassäf. wie die Uebereinstimmung der Codices zeigt, fehlerhaft.

Z. 6. Statt )._)_.).ll schreibt Dn Gon.rn richtig m_,._>_.5..I\. Z. 13 nach den

Codices kann man nur so ediren, wie in meinem Texte steht. Aber

Prof. DE GonJn mag Recht haben, wenn er statt ,_I)'l.l..,l\ verschlägt

e/()L_~,J\ zu lesen. Beide Formen sind leicht zu verwechseln und da

auch die so benannten Orte nahe bei einander liegen, so ist es im
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 1 I3

gegebenen Falle schwer zu entscheiden, welche der beiden Formen

die richtige ist. Vgl. Jaküt: Mo'gam sub voce auch und a’ )L1-'.d\.

Z. 18. Statt J’.¢a§, das ich festhalte, schlägt DE GoEJE vor

S. 28, Z. 5. Statt („H liest DE GOEJE EJ1,_J\ und citirt: Istachri,

S. 162, Note 6. Hingegen bleibt WI zweifelhaft. Ich vermuthe, dass

die ganze Gruppe cpl!) WI dem Namen 511,61! entspreche, über

den man die citirte Stelle nachlese. Es liegt offenbar ein Schreib-

fehler vor, der vielleicht schon in Wassäf’s Autograph sich ein-

geschlichen hatte.

S. 29, Z. 5. Statt emendirt DE GoEJE vortrefflich Vgl. Ibn ’Atir, W11, 85, Note 5. -- Z. 8. Statt 3.5)L,..1\ liest DE GOEJE

)Li..l\ und emendirt vorzüglich >Lylw statt M, mit Bezugnahme

auf ST. MARTIN, Mémoire sur l’Arme'nie, 1, 355 ii’. 362. Aber das letzte

Wort MI bleibt zweifelhaft.

S. 31, Z. 15. Statt cg/,.é_.J\ emendirt DE GoEJE ä‘.?_>L_J\: nämlich

die der Wüste abgewonnenen Gründe auf der Westseite des Stromes.

Prof. DE GOEJE verweist hierüber auf Mokaddasi S. 123, Z. 7 und

ich stimme gerne dieser scharfsinnigen Emendation bei. Dasselbe gilt

auch für S. 32, Z. 3.

A. v. KREMEE.

Ousäma ibn Monkidh, ed. H. DERENBOURG. -—- Die Worte, welche

BARON voN KREMER seinen Bemerkungen zum Texte dieses vortrefl'-

lichen Buches voranschickte (diese Zeitschrift 11, S. 265 ff), haben

mich veranlasst, auch meine Nachlese drucken zu lassen.

S. 2, Z. 1: (A: lies (J).

S. 2, Z. 13: 6,5 lies k5).)3.

S. 2. Z. 16: in Jg. u, ist 14:83 wie S. 71, Z. 2.

S. 5, Z. 19, 21: 531,1 lies 3133i, der Berberstamm Lowata (vgl.

LANDBEEG).

S. 5, 1. Z.: lies Das Verbum als;

mit Accusativ bedeutet ‚Stand halten gegen‘. Vgl. mein Glossar zum

Diwan des Moslim ibn al-Walid.

S. 6, vorl. Z. und S. 22, Z. 19: ;n lies

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. lII. Bd. 8
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114 KLEINE Mrrrnmnunenn.

S. 11, Z. 5: 9.231) rl/‚Lb. lies „z; l)- ,1); 131 ,bin ich ein Bastard,

dass ich nicht u. s. w.?‘ l)‘ ist vulgäre Abkürzung von m}. Ich ver-

danke diese Verbesserung meinem Freunde BARON von Rosen, der

mir verschlug, „ab. s>\)- ‚b; L; zu lesen. Ibn Djobair, S. 116 und 162,

erzählt eine ähnliche Sage über die Grotte, in welcher der Prophet

und Abu Bekr eine Nacht zubrachten.

S. 20, Z. 11 und S. 21, Z. 18: é.u',..1\ lies

S. 21, Z. 15: 6);‘ lies 5:‘ ‚mit Silber beschlagen,

mit schwarzen Buchstaben beschrieben‘; vgl. S. 22, Z. 3 und 4: b_,:&..,

ab»), >\,...n‚_ 5,...“ ‚so „n.

S. 21, Z. 17: LLU31 lies mit Launsane RUM, das aber bedeutet

‚wir sind so frei gewesen‘.

S. 23, Z. 3: Sui lies M.

.23, Z. 11: lies

24, Z. 22: lies nach 13631.36.

26, Z. 13: im Texte ist richtig.

27, Z.13: JL_>1 lies ._,,<,_,11.

33, Z. 16 lies W l’ l, ,0 meine Armuth

§/1?/1;/1;/H/1

0 das Misslingen meines guten Namens!‘ d. h. der auf meinen guten

Namen gesetzten Hoffnung.

S. 46, vorl. Z.: 'i)_;_,\.‘:........, lies §)M oder EJM.

S. 47, Z. 13: E)» lies ii,'.;.(», im langsamen Trab (opp. ,_,hS,)

wie S. 73, Z. 20. Vgl. Hariri, S. 16 comm.: L5.5.11 ‚a, w» 3.» c_‚&\

).:._...J\ Zwlall

S. 50, Z. 10: lies ,und nur durch sehr schnelles

Traben machte sein Pferd ihn diesen erreichen, so dass er ihm den

Stoss beibringen konnte‘.

S. 50, Z. 11: W1: bedeutet ,und die Leute verspotteten sie‘.

S. 52, Z. 11 und nachher ist )\i.e Plural von is',Li..., wie und Z. 17 ¢u13.u...1\ beweisen.

S. 55, Z14: um}, ‚du 0., lies ‚im O... u.s.a,~,. Vielleicht

hat die HS. auch hier die Zeichen r p, die Lsnnanae zu Z. 8 fand.

S. 55, 1. Z.: u» lies oder ein anderes Imperfectum von

ungefähr derselben Bedeutung. Es ist eine Zustandsbestimmung zu
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„es, ‚er ging zum Franken, der schon hineingegangen war, indem

er die Lanze auf ihn richtete‘.

S. 58, Z. 1 lies

S. 68, Z. 14: g-',L....'>\7I lies 0%? ,zwei geharnischte Manner‘.

Ibn Monkidh gebraucht w?) absolut in der Bedeutung ‚die Panzer-

rüstung anlegen‘, z. B. S. 55, Z. 3, 13, 17’ (da?) U95).

S. 69, Z. 1: Für ist viel]. ‚von Pinienholz‘ zu lesen.

S. 69, vorl. Z.: lies )L‘‚3l.

S. 72, Z. 17: LM lies

S. 72, l. Z.: T)...“ wahrscheinlich ist ‚pachten‘ zu

lesen, und steckt in ‚agil ein Nomen loci. Ich verstehe die Stelle

so: ‘Izz-addin, der Bruder des Verfassers, hatte den Bezirk ‚Null

gepachtet und hatte das Pferd in Zahlung gegeben für die Pacht

(L-,I...e Lannnano) eines Dorfes, dessen Einkünfte zur Hälfte der

Familie des Verfassers, zur Hälfte einem fränkischen Ritter aus Ka-

fartäb gehörten. Der Franke war also Besitzer des Pferdes geworden.

Nachdem er es ein Jahr gehabt hatte, starb es. Da schickte er zu

der Familie des Verfassers und forderte das Geld, das von der Pacht

für das Pferd bezahlt war, zurück u. s. w.

S. 77, vorl. Z.: 6))? lies mit der HS. C553, d. h. terrarius.

S. DOZY, Suppl., der den Coll. Plur. )\)3 gibt.

S. 80, Z. 7: ‘J1 bedeutet hier ‚allein, aber‘, wie oft mit oder

ohne ol, z. B. S. 90, Z. 4; S. 153, Z. 13.

S. so, Z. 9; lies 15,5.

S. 81, Z. 6: lies ‚worauf wartet er?‘.

S. 81, Z. 14 sprich ‚und Trägheit‘.

S. 83, ‚l. Z.: vielleicht J9 ,mit einer Katapulte‘

zu lesen.

S. 85, Z. 7: lies ,um zu erspähen‘, wie das folgende

m, 1.,» Lt)”; beweist.

S. 100, Z. 9: o; a„_-_.\‚ lies an» v; 13,15

‚zum Lohn seiner Feilbietung, seiner Reclame, erhielt er den Inhalt

der Flasche‘.

S. 101, Z. 9: lies 8*
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1 1 6 KLEINE MITTHEILUNGEN.

S. 102, Z 4: Lkä.‘ 0,1% ‚um ihr wo nöthig zu helfen‘, ellip-

tische Construction wie in U. 8-cl. Vgl. LANE, S. 1328, col. 3, Z. 3-5.

S. 102, Z. 21 und S. 119, Z. 3 zwei Beispiele des Gebrauches

von J.'>\> für J-L->\; s. das Gloss. Geogr.

S. 112, Z. 3: „n ‚l lies „E131.

112, Z. 13: 1,19%. lies ‚sich zeigen‘.

113, Z. 18: sprich 119, Z. 2 und 3: lies mit der HS. ,Miethling‘.

119, Z. 4: 1.5.», lies 1.3.1)’.

. 119, 1. Z.= lies so wie S. 122, Z.14: M

statt Vgl. Kor. 36, Vers 68 und S. 138, Z. 13.

S. 121, Z. 22: lies

CD?/J?/ls’/I?/I

S. 128, Z. 5 und 6: 'i).;4>. ist hier das Verweilen der Seele auf

Erden, statt sich himmelwärts zu erheben.

S. 130, Z. 2: „.1; lies Ga.

S. 140, Z. 2: a...» lies ‚sich frei erhebend‘.

S. 143, Z. 11: -L....:.':.S Da wir S. 34, Z. 18 lesen:

L‚..‘.‘.S M o.g}.;a§, ist es klar, dass als Adjectif, etwa im Sinne

von ,abgestutzt‘, nicht richtig sein kann. Es ist vermuthlich zu

lesen und dies ein technischer Ausdruck fiir eine Art des Treffens.

Das Verbum bedeutet ‚ganz abschneiden‘, z. B. die Nase.

S. 146, Z. 9: „z; lies Der Vater ging beim Antritt der

Bergtour seinen Söhnen mit eigenem Beispiele voran in der Recitation

des Korans.

S. 148, Z. s, 9: lies 5:; 1.5.; (‚um „s M, 11.»): s,

15,491 ‚lass diesen Falken nicht mit dem grossen Haufen, d. h. zu-

gleich mit den andern Falken, los. Dann ging er in das Gebirge,

und gleich, als sie Halt gemacht hatten, sahen sie‘.

S. 165, Z. 9: lies Lug,

M. ‚I. DE GoEJE.

Ueber Vendidad II, 17—19. () — Der Grund -Text der sehr

schwierigen Stelle lautet folgendermassen:
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8° 935..‘ . Um» . b“, ._¢§.u . ¢g_lD_»l¢) . „E; . w). . E‘... 17

a ieeglo-1'“I»_l;',< - "rcxlwo" - wIQ"I"_l*'U( - QM“ 18

a iwwlqglr . w, - «w» am, 19

Die Paragraphe 17 und 18 sind jetzt klar und bedeuten:

17. Darauf übergab ich ihm die Siegeswaifen (Embleme, In-

signien), ich, der ich Ahura Mazda bin.

18. Einen goldenen Ring und ein aus Gold gearbeitetes Schwert.

Schwierigkeiten macht aber noch immer S. 19, hauptsächlich

der Worte Smwläßgätl)’ - Q6525 wegen.

Um die Bedeutung dieser Worte zu ermitteln, sehen wir uns

zuerst die Huzvaresch-Uebersetzung an:

m 93K‘ 25er 95m1 ‘m mm" ‘zrwr 95 m: «wer w’) e) t i; 19

d. h. Jim ward das Schicksal der Herrschaft, d. h. diese Herrschaft

so gut zu machen, war er durch diese Hilfsmittel im Stande.

w’) steht für ein nom. concr. = er ist derjenige, in dessen

Händen das Schicksal der Herrschaft ruht.

Zu M vergleiche man die Uebersetzung und Glosse zu Farg. v, 28:

vb ’ e» no a: wr-‘l I) L“er ‘e! g romeo p ‘z: nnepo we l-Ho ‚g‘? ‚G v;

wmvo ß) v? ‘eine

Wenn er nachher von dort hervorkommt, d. h. emporkommt

[nämlich aus dem Wasser], so lässt ihn das Schicksal emporkommen,

d. h. es geschieht durchI das Schicksal, wenn er emporkommt.

Ferner Vend. v, 33, Bund. Cap. 111, p. 11. Parsi vgl. Parsigr.

p. 134, §. 2.

Dass in S. 19 zwischen Irl) und -Inner die Idhäfet fehlt, ist

natürlich kein Hinderniss, die Sache so aufzufassen, wie ich esthue.

Die ganze Huzvaresch-Uebersetzung bedeutet demnach: Yima

war derjenige, in dessen Hand das Schicksal der Herrschaft lag,

d. h. eben dadurch, dass ihm Ahura-Mazda diese Hilfsmittel, Ring

und Schwert, übergab, konnte er die Herrschaft so gut machen.

Um jetzt auf den Grund-Text zurückzukommen, so kann

e-‚wläqgö nichts Anderes sein, als ein Gen. Dual. Für diese Form

1 Vgl. Yasn. IV, 15 3| ’ 19A "0 vermittelst desselben, durch ihn, und Vend. v, 33.
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118 ' KLEINE MITTBEILUNGEN.

passt meiner Ansicht nach die Bedeutung ‚Metall‘ sehr gut: ‚der

beiden Metalle,‘ nämlich des Ringes und des Schwertes. Es mag

dann aus ‚Metall‘ und ‚Reich‘ eine Bedeutung entstanden sein, die

etwa unserem ‚Insignien, Embleme‘ entspricht und demgemäss ein

Synonym von -:15 ist. Hiefür spricht wohl auch die Huzvaresch-

Uebersetzung. Qäily leite ich im Gegensatze zur Tradition von der

Wurzel bar ‚tragen‘ ab und übersetze es ‚im Besitze‘.

Die ganze Stelle lautet dann: Yima ist im Besitze [er trägt]

der beiden Metalle (Embleme).

Um meine Ansicht noch etwas zu stützen, sei es mir gestattet,

auf die in den Keilinschriften so oft vorkommende Stelle xäaram

fräbara hinzuweisen, sowie auf die Abbildungen des Aura-Mazda, die

ich mir folgendermassen erkläre. Der grösserc Ring, in dem die

ganze Gestalt des Gottes zu schweben scheint, ist die geflügelte

Sonnenschcibc (ägypt. Mut, Horus, der grosse Gott, der Herr des

Himmels). Der kleinere, den Aura-Mazda in seiner Linken hält,

kennzeichnet ihn als den Verleiher der Herrschaft. Ferner verweise

ich auf die Bildwerke aus der Sasanidenzeit,1 die fast den Eindruck

machcn‚ als seien sie nach unserer Stelle gearbeitet worden.

Eine andere, einfachere Erklärung, die mir sehr gut gefallt,

schlägt mir Herr Prof. FR. MULLER vor: Yima trägt die beiden

Herrschaften (d. h. ist ahu und ratu). Man vergleiche dazu SP1EGEL’S

Erdn. Alterthnmskunde, Bd. 111, p. 605 H.

W. BANG.

ADDITIONAL NOTE re 11, P. 154.

In my paper on Rudrata and Rudrabhatta (above p. 152 ff.)

I have adduced the stanza WWHWZ Kavyalankara 7, 36

as an auxiliary proof for the fact, already established by other evi-

dence, that Rudrata was no Saiva, as he does not give Siva the first

place in the Trimürti. For in naming a number of gods or any persons

1 Vgl.J11sr1, Persien, p.69 und die Beschreibung p. 178. DE SACY, Mémoiree

sur div. ant., p. 62. SPIEGEL, Huzv. G1-am., p. 172. Journal of the R. A. S., vol. x11,

p. 263, note 1.
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 119

every body will name first that one whom he considers the most

important. This rule can be demonstrated by many instances taken

from classical writers. Now D‘ R. Orro FRANKE (ZDMG vol. 42, p. 435)

has shown that in the case under consideration the order of the

members of the Trimürti forming a dvandva compound is regulated

by a rule of Pänini (n, 2, 32). This objection is incontrovertible.

Hence I retract my above argument, though not my assertion, which

rests on other grounds.

To evade the objection of Dr FRANKE it might be suggested.

that an author could choose, among the many synonyms, such names

of the gods which, not coming under Pan. n, 2, 32, would permit

him to name the gods in an order agreeing with his religious persuasion.

But an analogous case I have lately lighted upon, shows that grammar

is stronger than religious motives. For Trivikramabhatta, the author

of the Nalachampü, is decidedly a Saiva, as is proved by the mangala

and the last verse of each uchchhväsa; hence in 6, 38

W hr: W i‘ W fäflufi: l

amrfiw m: Weihe T: man 11

he names Siva first, as no other motive interferes. But in 6, 32

W W ganmmm |

11mm W mm W: ll

where the names of the three gods form a dvandva compound,

Päninfs rule accounts for the order of the gods.

Hermann Jaeosr.

Pahlawi ne1.1 — Diese Präposition hält NÖLDEKE (Aufsätze zur

persischen Geschichte, S. 153) für ein Ideogramm, welches pa aus-

gesprochen werden muss. Ich bin im Stande, dieses Ideogramm im

Neupersischen nachzuweisen, nämlich in dem Zeitworte welches aus und oxibb zusammengesetzt ist. Im Pahlawi werden

bekanntlich beide Theile, Präposition und Verbum auseinandergehalten

und ein von der ersteren abhängiges Pronomen zwischen beide Theile

1 Vgl. diese Zeitschrift II, 147.
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120 KLEINE MITTHEILUNGEN.

gestellt, z. B. Bundahiän, S. 3, Z. 19: vag) no = Darnach

müssen wir Pahlawi no pun oder pann (pinn) aussprechen und nicht

pa, und es kann auch no kein Ideogramm sein.

Bei dieser Gelegenheit sei mir über die Note zu WESTEBGAARD,S

Ausgabe des Avesta, S. 20, welcher NÖLDEKE (a. a. O., 151) eine so

grosse Autorität einräumt, eine kurze Bemerkung gestattet. WESTER-

GAARD sagt: ‚That semitic words were employed as mere signes or

ideographs, is evident for instance from forms such as YATIBUN-ASTA,

YATIB-ANAND in which to the Chaldaic root an‘, or a grammatical

form of it, is added the end of the corrcsponding Persian ones niéastah,

m'.§-anand.‘ Diese Bemerkung ist unwissenschaftlich. Jeder Kennendes

Pahlawi und Neupersischen weiss , dass man jatib-ann-as-ta (man

bedenke, dass neben jatib-ann-as-tann auch jatib-ann-tann vorkommt),

jatib-ann-and, ni-éas-tah (für ni-äad-tah), ni-éin-and abtheilen muss und

dass das -as- vonjatib-ann-as-ta mit dem as von ni-s'as-ta gar nichts

zu thun hat, ebenso dass die Form niäinand und nicht mI§anand lautet,

mithin das Suffix -anand ein Unding ist.

Schliesslich möchte ich wissen, wie Jemand, der den Ausgang

-astan in jatibanastan von nifiastan ableitet, denselben Ausgang in

den aus dem Semitischen entlehnten Zeitwörtern nv-‘Uv, nv-“nver,

nredien, und dann vollends in den echt iranischen Zeitwörtern nvflsjv,

new, neupers. 022.319, oxwßb, zu erklären vermag.

Fa. MÜLLER.

Berichtigungen.

S. 21, Z. 11 v. o. lese man statt: sei) vom, 110011001. — S. 23, S. 12

lese man: G.-T. Nicht erstarrt durch den bösen Geist, durchidie Grau-

samkeit der Peinigungs-Inquisition. Hier liegen zwei verschiedene Lese-

arten vor, nämlich jene des Grund-Textes: asareto aka manaizha x-ruédja

_tbaé§h0-parétanam und eine zweite, auf welche die Huzvaresch-Ueber-

setzung zurückgeht: sargto aka-manartho xruédja tbaéého-par.§tanam. Die

erste Leseart ist die ursprüngliche. —— S. 25, Z. 2 v. o. lese man: und

dann wird er kommen und dich durch seine That vernichten.
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On Bharavi and Magha.

By

Hermann Jacobi.

Bharavi and Magha shine forth as the Gemini in the bright

stellar sphere of classical Sanskrit literature. For they seem linked

together by a mutual likeness in their works which must strike every

reader. As tradition is silent on the nature of the relation sub-

sisting between these two great classical poets, we must try to find

it out by an attentive study of their works, the Kiratarjuniya and

the Sisupalavadha. With this object I shall undertake in the follow-

ing pages a discussion of the whole problem, and lay before the

reader the results of my researches. If the labour bestowed on

the subject should be considered out of proportion to the results

arrived at, it should be kept in mind that the Kiratarjuniya and

Sisupalavadha, since more than a thousand years, have been de-

clared by the unanimous verdict of the Hindus to rank among the

very best works of Sanskrit literature. No trouble, however great

will therefore be ill spent, if it extends our knowledge of their authors

beyond their bare names.

II.

The Kiratarjuniya and the Sisupalavadha resemble each other

in many points. The structure of either poem is of that kind, or the

story is so chosen (in both cases from the Mahabharata), that inci-

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. HI. Bd. 9
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122 HERMANN J scorn.

dents of the same nature must occur in nearly the same order in the

one as well as in the other. Thus we have the description of the enemy

Kir. 1, 1--25, Sie. 1; a council Kir. 1-111, Sie. n; a journey Kir. IV

and vu, Sie. 111, together with the usual topics of Kavyas, to wit; moun-

tain-scenery, Kir. v, Sie. iv; the erotic description of flower-gathering

Kir. vm, 1—26, Sie. V11; of bathing Kir. vin, 27—57, Sie. vin; of

evening and night Kir. ix, 1—50, Sie. 1x; of revelry and love Kir. 11:,

51-78, Sie. x. After this the invidual facts of the story have to be

told, where of course the agreement must break off. But then we have

speeches and answers to them by the other party Kir. x111 and xiv,

Sie. xv and xvi; preparation for the battle Kir. xiv, Sie. xvii, the account

of the battle, Kir. xv and XVI, Sie. xvm and xrx; and single combat

Kir. xvn and xvnr, Sie. xx. Such an agreement in the plan of the two

poems naturally suggests the idea that the one was moulded on the

form of the other.

Turning now from matter to form, I call attention to the fact

that both poems contain one canto, Kir. IV, Sie. iv, in which the

author exhibits his proficiency in various metres and yamakas. In

both cases the subject is the description of mountain-scenery. And

another canto, Kir. xv, Sie. xix, which gives the account of the battle,

is nearly wholly devoted to mere verbal artifices, jingles of words

and syllables, and the like puerilities which seem to have been mistaken

for the highest proof of an author’s command over the language. The

order and distribution in the canto of the various artifices is very much

the same in both poems, as will appear from the subjoined list.

Kirätäijuniya xv. 1, 3 yamaka; 5 ekäksharapäda; 7 niraushthya;

8, 10 yamaka; 12 gomfitrilai; 14 ekdlcshara; 16 samudgaka; 18 Irrati-

loma‘nulo'/naprida, 20 pratilomzinulomdrdha; 22, 23 pratilomena .§loka-

dvayam; 25 saroatabhadra, 27 ardhabhramalca; 29 niraush_thya,- 31, 35,

37 yamalca; 38 dvyakshara; 42 yamaka; 45 arthatrag/amichin; 50 ar-

dhdvali; 52 mahdyamaka.‘

Sieupälavadha XIX. 1 yamaka; 3 ekäkshara; 5, 7, 9 yamaka,‘ 11 ni-

raushthya; 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 yamaka; 27 sarvatobhadra; 29 mu-

rajabandha; 31 yamaka ; 33, 34 pratilomena élokadvayarn; 36, 38 yamalca;
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ON BHÄRAVI AND MAGHA. 123

40 pratilomdnulomapzida; 42 gamalca; 44 pratilonuinnlomdralha, 46 go-

müt/rikä; 48, 50, 52, 54, 56 gamaka; 58 samudgaka; 60, 62, 64 gamaka;

66 dvyalcshara; 68 asarhyoga; 70 gamaka; 72 ardhabhramaka; 74, 76,

78, 80, 82 gamaka; 84, 86 dogalcshara; 88 gatapratydgata; 90 pratil0-

mendgam eocirthah; 92 ya-maka; 94 clvgalcshara; 96 gtiqlhachaturtha ; 98,

100, 102, 104, 106, 108 dvyakshara; 110 atdlanya; 112 gamaka; 114 ekäk-

shara; 116 arthatragavdchin; 118 samudgaka; 120 chakrabandha.

It will be seen from this list, that nearly every second verse

of Bharavi, and strictly every second verse of Magha contains some

verbal artifice. The order of them, at the beginning of the canto,

is the same in both poems: gamaka, elcdksharapdda, niraushthga; and

at the end the analogy again becomes apparent. To Bharavi’s nirau-

shthga corresponds M§.gha’s atdlavga; to the former’s dnyakshara, an

ekdkshara, they coincide in the arthatragavdchin, and then diverge

from each other.

The last verse of each canto of the Kirätärjuniya contains the

Word Hi“, while in the Sisupälavadha ‘lfi appears instead. The use

of such a mark is not peculiar to these two authors, for it seems to

have been pretty common.‘ But it is scarcely a mere accident that

one author should have selected a synonym for the mark chosen by

the other. Lastly both poems begin with the word ériyah; this fact

unimportant in itself, becomes weighty if taken in connexion with

those mentioned before.

III.

As I have indicated above, the agreement between the Kirä-

tärjuniya and the Sisupälavadha suggests the idea that one poem ser-

ved as the model for the other. Still another theory might be made

to account for the facts just stated, viz that both poets belonged to

the same school of poets. School, rightly analysed, means a ézistra

1 Thus we {intim in the Setubandha, ‘(a in the Haravijaya, W-

\I

W in the Damayantikatha. See also Kavyadarsa 1. 30.

9*
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124 HERMANN J ACOBI.

and a guru or a succession of gurus. Now the Alafilkärasästra pro-

vides no rules by which the mutual likeness of the two poems could

be accounted for.

The part of the guru in the education of a poet would consist

in his teaching those things which can be learnt only by practice,

and in his modelling the style of the pupil. But in such points both

poets can be proved to differ from each other. For as I have shown

in the Abhandlungen des v. Orientalisten-Congress, p. 136 if. and in

Indische Studien, vol. 17, p. 444 ff. Magha makes a frequent use of such

metrical licences as are allowed, or connived at, by the authorities

of the Sästra, while Bhäravi strives to do without them. Metrical

practice, certainly, would be characteristic of a school. As Magha

and Bharavi diifer in this regard, they cannot be considered to be-

long ‚to the same school. Again Mägha’s style differs from that of

Bhäravi; the former is copious and sweet, the latter is concise and

serene. Judging from the style alone, I should say that both poets

did not come from the same part of India.

As the assumption, that Mägha and Bhäravi belonged to the

same school, has proved untenable, we shall now examine our first

explanation. If the one poem has served as the model for the other,

we must be able to show which was the model, and which the copy.

As both works, however, are equally excellent, the imitation is cert-

ainly not marked, as usual, by inferiority to the original. We must

therefore assume, that the second poet whom for the reason just stated

it would be unfair to call a mere imitator, tried to beat his prede-

cessor on his own ground, and to eclipse him by equal or even greater

acchievements. Accordingly it will be now our task to show which of

the two poets came first to the front, and who was the rival.

If we glance at the list of artificial verses given above, we see

at once that Mägha beats Bhäravi; their number in the Sisupälavadha

is double that in the Kirätärjuniya. Besides, Mägha strictly adheres

to the rule that every second verse should contain a verbal artifice.

Bhäravi on the other hand has attempted to impose upon himself

the same restraint, but more than once he breaks from it. Lastly
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ON BHÄRAVI AND MÄGHA. 125

Mägha has a number of artifices which Bhäravi has not tried, see

e. g. Sie’. x1x, 29. 68. 88. 90. 96. 110. 120.

The same superiority of Mägha over Bhäravi in this kind of

acchievement again appears if we compare the corresponding cantos

Kir. v and Siä. IV. Mägha marks every third verse in that canto

by a yamaka, while Bharavi binds himself to no rule in inserting

such verses, the number of which is only half that of Magha’s. Ano-

ther object of our poets in the cantos we are speaking of, is to show

their proficiency in a variety of metres. Magha employs 23 different

metres and distributes them so that every third verse from verse 19

down to the end of the canto is in the Vasantatilaka, while Bharavi

employs only 14 different metres and distributes them without any

rule in the corresponding canto. In another respect also Mägha takes

pains to prove his superior metrical skill by composing not only one

whole canto in every metre which Bhäravi employed for the same

purpose, but also five whole cantos respectively in the Vasanlatilaka,

Mälini, Mafijubhäshini, Ruchirä and Rathoddhatä metres, which Bhä-

ravi only occasionally uses for single verses.

We now turn to the treatment of those subjects or topics which

should be contained in every Mahäkävya (Kävyädarsa 1, 14-19).

They take up principally Sargas 1v——1x of the Kirätärjuniya, and

Sargas 111—x11 of the Sisupälavadha. In the Kirätärjuniya the erotic

descriptions are at least adroitly made to subserve the general plan;

for they impart to the reader a high opinion of the seductive charms

of the nymphs. In remaining unmoved by these seducers, Arjuna’s

steadiness of purpose and his final triumph appear in a more forcible

light. But in the Sisupälavadha the erotic and some other descriptions

contribute little to the design and idea of the subject; the reader

may skip ten cantos of the poem without losing anything material

to the story. These parts are awkwardly introduced by Magha with

thc apparent intention of proving that he was able to do them as

wcll as, or still better than, his predecessor. All the scenes which Bhäravi

had described, Mägha paints again, more minutely and in more glowing

colours. On such topics to which Bharavi devotes but few verses,

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



126 HERMANN J ACOBI.

Magha dwells con amore, e. g. the march, cantos 111 and x11, camp-life

cant. v sunrise and morning cant. x1; in these parts Magha appears more

powerful, or decidedly luckier, than in others, probably because the

ground hat not been occupied by his predecessor. Those subjects however

which Bharavi had treated before, do not seem exhausted to a fertile

mind like that of Magha. He does not seem forced to rack his brains

in any unusual way for new conceits; they flow profusely from that

ever eddying fancy which is so strong a characteiistic of the Hindu

poet. Of course we should look in vain for nothing but nature in

such parts; but that is also the case with older poets. When Kali-

dasa who is generally natural in his descriptions, has to describe e. g.

female beauty (like that of Parvati in Kum. 1), he has recourse to

quaint similes and far-fetched rhetorical figures. For that theme, be-

yond question, had been already worn out by his predecessors whose

works are lost to us. And Sriharsha is not only the last, but also

the most fantastical and unnatural of all Mahakavis. We know that

he did not appear in the field but after the harvest had been gath-

ered in.

IV.

If we consider the limited range of ideas which furnish the

materials for Kavyas, we should expect to meet the same conceit

over and again in different works; and I do not doubt that most

readers of Sanskrit poetry are under this impression. But if one reads

the works of great poets with the intention of detecting borrowed

ideas or stolen conceits, one is astonished at the very small number

of actual borrowings. The reason why the poet avoided reproducing

the ideas of their predecessors, is the same in India as elsewhere.

For every candidate for fame has to force his way through a crowd

of rivals, an Indian poet perhaps more than a common Pandit. If

he borrowed his conceits from well known authors, he was sure to

be denounced as a plagiary. For little Envy is always barking at

Suecess, or as Mankha puts it, "these dogs of obtrectators at least
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ON BHÄRAVI AND MAG!-1A. 127

are good for one thing: they bark at the pilferers of poems who enter

the poetical storehouse of others only in order to steal".1

Nevertheless even the greatest poets were occasionally forced to

take over thoughts from other writers. But if they did so, they al-

ways modified them, improving or expanding them, so that such

borrowings were not exposed to the charge of plagiarism.

The following verses from the two poems will prove that the

relation between Mägha and Bhäravi is that which I have just en-

deavoured to describe. The conceits of Bharavi will easily be re-

cognised as the originals; but it is interesting to observe how they

were altered and improved on by Mägha. Thus we read Kir. vn. 36

we m am me: um‘? WW fig I

määwfimgrfiä‘ mew W firämä u

"Covered by the dark brown dust of the marching troops, wavy

near the banks through being disturbed, coloured red by the pollen

of the lotuses shaken by elephants, the water shone like a cloth dyed

with madder.”

Sie. v. 39 we have the following analogous description:

“It seemcd as if the river and the elephant, having amorously

dallied together, had exchanged their clothes; for the water was red

by the dissolving minium-paint of the elephant, and the elephant was

covered bythe pollen of the lotus.”

Mägha has apparently borrowed the comparison of water to a

red cloth from Bharavi; but he adds a oiéesha by coupling it with

the conceit of two lovers exchanging clothes. The case stands similar

in the following verses. Kir. v1. 11:

1 Srikanthacharita n, 22: 1

um: gaiäwnrtääiiäi wie‘ um |

fifsnei W nsfia wenn: erwnfngnmrq ||
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128 HERMANN JACOB].

irgufiflflfimfqqäqfmzmvmuzuly

“mvfifirgfääuufifimefiqsfiuwufiufrazu

“It gave him great pleasure to observe (diflüsed on the surface

of the water) hundreds of drops of oily ichor, in form and colour

resembling the moon-like dots on the peacock’s tail, as if they were

as many eyes opened by the river to watch the huge elephant diving

into the stream."

Sis. v. 40:

U1 aqfiizwm EsT=1z"r=Ii

Wart faaiträt fitqufiä-qr: I

at uwwrgtfsirfiswifirtifi

\fimwmI1nr1Prsru1fiw'%: ||

"The stately elephants lent to the large streams beautiful eyes

in the form of the moonlike dots, formed by the spreading liquid

ichor, and emerging (from the water) they received in exchange

from them other eyes in the form of lotus petals clinging to their

now clean bodies.”

Here Magha again makes use of the idea of an exchange in

order to improve on the original conceit of Bharavi. He has reeourse

to a similar trick, in apropriating the idea in Kir.v111. 19:

m’ wie WWW fimgwst ‘(III

W um: fast uufifiarnfiwwrfi II

"The passionate one smote with her swelling breasts the chest

of her lover who tried in vain to blow off with the breath of his

mouth the pollen from her eye."

Sit. v11. 57:

fimufä 11:51h gar: EU‘? mfizfir fitgmrmmfifiw I

71'{fE?T§3%‘0fi'flW?@f?hIHfi ‘(‘rv'(s‘rfi1'(T3u:t ll

"The lover in removing by the breath of his mouth the pollen

from one eye of the fair-eyed one, filled again and again with the

dust of jealous rage both eyes of a rival beauty.”
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ON BHÄRAVI AND MAGHA. 129

The following case is also instructive. Bhäravi says Kir. vrn. 35—36:

ufismä f; firsfimrzä früheres: fiaqlä fiifiiä |

fnthsr: famaiäaäfätmg? 11 finqfianq n

amßamnjzqiiänr {Pi fem wärmt 1

{fit IIHFI-r'1 Hfirsfiaä we"? faefiqq: gfiäm Wim: ||

“Are these two lotus petals with a bee sitting on each, or are

they the eyes of the coquettishly glancing (fair one)? Is this the hair

of the bent-browed maiden, or is it a mutely hovering swarm of

bees? Is that her face in which the stamina-like teeth appear at

every gay laugh, or is it an opening lotus-flower? Such were the

doubts of the women, but at last they recognised their friend in the

forest of lotus-flowers.” I

Mägha condenses the substance of these two verses in Sis. vm, 29,

but adds point to it:

Fe‘ mm efisfirazmarüfsrqrsnwwä ‘qm: |

um Emfiifii fiffäifiw WWW 17-(7%: 11

“Doubting for a moment wether farther off in the lake he saw

a lotus-flower or the face of a maiden, the youth recognised her by

her coquettish graces: for they dwell not in the company of the egret.”

Kir. IX‘. 67:

Waüwwamfämnmfäfiwensfitä

ififmsrfifiqerfifisfismsggfirqsiän

“Intoxication, hindering the free use of the girls’ eyes and

speech, making both their hands to hang down in the embrace, thus

imitated the effect of Modesty by many of its outward signs.”

Sis’. x. so:

w} wfsrmfwwmmmmfzaamq |

äsiäa stur mm am: ermmrfi 11211 u

“Intoxication, rendering stiff the limbs of the girls whose eyes

were closed, and whose words became indistinct, removed their Mo-

desty, as if jealous of it, and put on Modesty’s appearance.”
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130 IIERMANN J ACOBI.

Kir. 1x. 35:

nuiiflfäitmlrwrfilfrtäwfätrsn

msfigfsfirtwäwaifmmmizwu

"The young women took no delight in wreaths nor in sandal

nor in wine while their lovers were absent; for it is the meeting with

them which makes pleasant the implements of pleasure.”

Mägha gives a different turn to this idea Sié. 1x. 50:

=7 =1-firmerfiz fiälufqzi firräc mm I

wg'w’rwfa fiwafi gen? mmmzg rm: ll

"While expecting the visits of their lovers, the fair-eyed ones

were unable to decide which of all their beautiful things, the clothes,

the unguents, and the flowers, would suit them best, though they

were fine judges of such things.”

Here Mägha has decidedly improved on the original. But he

is not always equally happy in the changes which he introduces.

Kir. v111. 45:

wfrsgrafiwfrsfgifirs: Wwxawfäsfisrm: 1

m: man“: ecfismenfu {im-nahmst 1|

"The (bathing) nymphs whose thighs were touched by the nimble

fish, looked aghast and moved their slender hands: (thus) they offered

a sight attractive even to their female companions.”

Sis. v111. 24:

swsuswöfirsfgärxämtfirm 12m1

||

“Trembling when her thigh was touched by a nimble fish, the

handsome-thighed maiden discovered extraordinary graces: without

any ground, by mere coquetry, girls affect great fright indeed; and

greater still is their fright, if there be a cause for it.”

The reader will have remarked that Mägha has taken over

the phrase ÜW from the original, as he has done with single

words in some of the verses quoted above. But he tries to make up for
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ON BHÄRAVI AND MÄGHA. 131

this loan by introducing a'§abddla1hkdra, the Lätänuprdsa, in vämorü

at the same time showing his attention to niceties of grammar; for

the latter word has a long ü according to Pan 1v, 1,‘ 70, while the

vowel in vighattitoru is short.1

Magha betrays the same ambition of dignifying his imitations

from Bharavi by verbal ornaments in some of the verses quoted above.

Thus we find in the second pada of the verse x. 30 the Chhekanupräsa;

the verse vn. 57 is remarkable for its chheka- and vgritti-anuprdsas;

and the last pada of the verse 1x. 50 contains a yamaka.

However Magha's imitations are sometimes of a different kind;

he combines in one verse suggestions from two or more verses of

Bharavi, or amplifies and expands one conceit of his predecessor in

two or more couplets of his own. Take for instance Kir. vn. 32 and 34:

m: gmfiitssswaiw rim?! man‘: fin: I

1113111 mit figawmt s WW m: || QQII

“The elephant striving to get across the stream of heavenly

Ganga, the opposite shore of which was fragrant with the ichor of

wild elephants, shook his head under the sharp hook of the driver,

and did not heed him.”

‘um nmrfigwarfi W711i firfsnfigrrsäsäm

figs? W H<TI§'€fii1%'1‘1 figvmfir srfit 311111113811

“Smelling an instant at the water impregnated by the ichor of

wild elephants, and glancing furiously with dilated eyes at the oppo-

site bank, the elephant did not drink the cool liquid, thirsty as he was.”

Magha condenses the description of these scenes in one verse

Sis. v. 33:

1 The Calcutta edition samvat 1925, and the new Bombay edition (1888)

have the long a also in the first compound. But this is a mistake (probably of

the editio princeps). Mallinatha however must have found the first word spelt

with a short u for he comments expressly on the long a of the second word only.

Magha was to well versed in grammar to commit such a blunder, and besides

Bharavi would have taught him how to spell the word.
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132 HERMANN JACOBI.

aiergwamftqavzngfaa

man =1 fi'e'T§FV'l§?-ITRI: I

('3 ‘rät; Irfta: envwnfi

ftnkummtm fit soda: u

“The furious elephant, who would not drink the water flavoured

by the ichor of other elephants, nor leave it, shaking ofl‘ the driver’s

hook, blocked up the passage to the river so that the people had to

wait there with empty vessels in their hands.”

But he works out the suggestions from Bharavi’s first stanza in

two other verses v. 36, 41:

wgvgfwm mm: W

nfim sre=n7(a1turm(%=1|

WWWH W-

WW fn‘17°71 u er} u

"The elephant who, scenting a rival, squirted out the watcr he

was drinking, fell down on the shore of the lake, cleaving the ground

with his massive teeth up to their root."

urawef-rt fifn711g71{tfi17-1'-

fwemfiaqgsfsfsa m”: I

fig n'€‘mwf=(HfeIrT=mT=rT-

qiairfärät ‘i Haifa ‘TÜRKEI || 89 ||

"The driver was unable to keep back the elephant turning on

his rival, though he deeply pricked with his sharp hook the corner

of the beast’s eye so that the blood trickled down; for the mighty

ones are not subdued by violence."

In such cases it may sometimes be doubtful wether Mägha co-

pied from Bharavi or from nature. For we must always keep in mind

that Mägha is a poet of the very first order, who combines a vivid

imagination with an acute observation of life. It would be to little

purpose to give at lenght all passages in composing which Magha may

be assumed to have had before his mind —- in some cases I should
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ON BHÄRAVI AND MÄGHA. 133

say before his eyes — the work of Bharavi. I therefore conclude this

Paragraph with a list of parallel passages from those parts of both

poems which treat of the same subjeets — premising however that

my list lays no elaim to be considered complete. K. II,‘59, II, 2,

XIII, 61; K. VII, 36. V, 39; K. VI, 11, V, 40; K. VII, 31, V, 46;

K. x, 20, VI, 33; K. x, 3, VII, 6; K. VIII, 16, VII, 40; K. VIII, 7,

S. VII, 41; K. VIII, 19, VII, 57; K. VIII, 14, VII, 58; K. xIv, 32,

S. VIII, 2; K. VIII, 29, VIII, 7, 8; K. VIII, 57, VIII, 9; K. VIII, 31,

. VIII, 12; K. VIII, 27, VIII, 14. K. VIII, 44, VIII, 16; K. VIII, 56,

. VIII, 18; K. VIII, 46, VIII, 20; K. VIII, 33, VIII, 22; K. VIII, 45,

. VIII, 24; K. VII, 37, VIII, 25; K. VIII, 33, VIII, 26; K. VIII, 35, 36,

VIII, 29; K. VIII, 50, VIII, 36—38; K-. VIII, 41, VIII, 41; K. VIII, 54,

. VIII, 43; K. VIII, 32, VIII, 47; K. VIII, 38, VIII, 50, 58; K. VIII, 39,

VIII, 54; K. VIII, 52, VIII, 55; K. Ix, 6, Ix, 2, 5; K. 1x, 2, Ix, 8;

K. 1x, 16, Ix, 16; K. Ix, 11, Ix, 19; K. Ix, 15, Ix, 19, 20; K. Ix, 33,

S. Ix, 40; K. 1x, 35, Ix, 50; K. Ix, 37, IX, 78; K. Ix, 55, x, 7;

K. 1x, 57, S. x, 9; K. 1x, 56, S. x, 11; K. 1x, 68, S. x, 18, 29, 35; K. 1x,

36, S. x, 20; K. 1x, 70, S. x, 21, 28; K. 1x, 60, S. x, 24; K. 1x, 67, S. x,

30; K. Ix, 52, 53, x, 34; K. Ix, 52, x, 44; K. Ix, 72, x, 72; K. 1x,

48, S. x, 73.

gn-c/Iupi-m-m-m-

V.

The facts we have been examining, permit us to consider Magha

as the rival of Bharavi, at least of Bharavi’s fame as the then most

admired poet. I have reserved one argument for this proposition,

an argument which at first sight will appear startling, but which will

now, that the relation between the two poets has been made out, be

admitted as rather probable. It is derived from the names of the poets

themselves. Whatever may have been the original etymology of

Bhdravi, that word naturally suggests some such meaning as ‘the sun

(ravi) of brilliancy’ (bhds). And Mägha, which word does not occur

again as a proper name and may therefore be a nom de plume, looks

as if chosen by the rival of Bharavi in order to proclaim his superiority
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134 HERMANN JACOBI.

to him. For Mägha, the month of January, certainly does deprive

the sun of his rays.1

Though it may be regarded as the principal ambition of Mägha

to prove himself the equal of Bhäravi he occasionally emulates also

Kälidäsa. The ninth canto of the Raghuvarhéa contains 54 stanzas

in the Drutavilambita metre, the last line of each stanza contains a

yamaka (e. g. verse 1 yamavatämavatäm cha dhuri sthitalz). Similarly

the sixth canto of the Sisupalavadha contains 66 stanzas, each ad-

orned by the same kind of yamaka. This canto is devoted to the

description of the seasons, and likewise the corresponding one of Kä-

lidäsa contains a long description of spring (24-48). The correspon-

dence between these cantos can be traced farther; for in Ragh. v. 9

after those 54 stanzas in Drutavilambita follow 28 in 12 different metres,

and in Sis. VI, thirteen stanzas in eight different metres; a grcatcr

variety of metres than usually exhibited at the end of cantos in both

poems. As regards similarity of subjects (except those also contained

in the Kir.) the end of Ragh. V. v compares with Sis. xu, and the

latter part of Ragh. V. .13 with Sie. XIII.

It may be supposed that Mägha vied also with other poets whose

works are lost to us. I will mention only that Sis. XVI. 21—35 con-

tains what is usually called a duvjjananindä. This is a favourite topic

with later poets, and is sometimes introduced at the beginning of some

kävyas e. g. of the Gaudavaha, the Dharmasarmäbhyudaya, the Srikan-

thacharita, the Vikramähkacharita. From the quaintness of Mägha’s

remarks on this head it is likely that many former poets had tried

their ability on this inexhaustible subject.

1 Compare the following couplet by Raja>'ekl1;1ra-.

QWWW m räfta mfi: 1

määwsr mäw am: im ‘I am? u

and another couplet I dont know by whom:

wüst fifsfirmsr rtrreefi earn? 1

“F?! W??? m: man w u

I read W instead of W which the Subhäshitaratnabhändägära gives.
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ON BHÄRAVI AND MAG-HA. 135

The construction we can put on the results of the foregoing

discussion, would be the following. Mägha endeavoured to force his

claim to be acknowledged the greatest poet of his age, by contending

with his most famous predecessors. His most arduous task which

he seems to have had most at heart, was to outdo Bhäravi, who as

may inferred, was at that time looked upon as the greatest poet lately

risen to universal fame.

However it is obvious that Mägha had still another end in view

viz that of celebrating by his poem the glory of Vishnu in the form

of Krishna, while Bhäravi had sung the praises of Siva. The reli-

gious, or rather sectarian tendency of the Kiratarjuniya probably

made this poem notwithstanding all its beauties and excellencies

less acceptable to all those sects that did not acknowledge Siva as

the supreme deity. The Vishnuites certainly must have felt jealous

of the support which even poetry gave to the rival sect, and hence

a zealous follower of their own sect, who was a favourite of Saras-

vati, must have had a strong inducement to set up as a rival of

Bhäravi.

Keeping in mind all that has been said before, we are now in

a position fully to understand the meaning of the last verse in the

Sisupälavadha which runs thus:

sünartw-irasräewrfasrin

eafiuäefinifiärrmm‘ 1

HQITWI WWI

ms‘: was fwgwmurfuuwn 11

"(Dattaka’s) son, ambitious to obtain the fame of an excellent

poet, composed this poem called Sisupalavadha, embellished by the

word Sri at the end of every canto, which poem is solely commendable

for its celebrating the deeds of the Lord of Lakshmi.”

1 This is the reading of Vallabhadeva; the Calcutta edition has instead of

W the words m m; The name of Magha need however not been ex-

pressly mentioned, as the poet has taken care to preserve it by the Chakraban-

dha at the end of canto 19.
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136 HERMANN J mom.

VI.

The religious motive which actuated Magha, is such that it

may have induced a poet of another sect to follow in the steps of

Magha. If an imitator of Magha was not generally acknowledged

as a Mahakavi, he was pretty sure to be considered one by his

own sect. Such an imitation of the Sisupalavadha has been pro-

duced by the Jainas. This is Harichandra’s Dharmasarmabhyudaya,

published in the Kavyamala. That Harichandra imitated Magha is

evident from his slavishly copying part of the plan of his work. I here

give the arguments of the parallel cantos in both works with such

details as make the agreement appear still closer.

Sis. IV and Dharm. x description of mountain scenery. Various

metres, beginning with Upajati. Every third verse contains a yamaka.

Sis. v and Dharm.x1 description of the seasons. Metre, Druta-

vilambita. Each verse contains a yamaka.

Sis. vn and Dharm. xn. Gathering flowers.

Sis.v1u and Dharm. XIII. Bathing.

Sis. 1x and Dharm. x1v. Description of evening and night, moon-

rise, the toilet of the ladies etc.

Sis. x and Dharm. xv. Drinking and love making. Metre, Svagata.

Sis. XI and Dharm. xv1, 1—37. Description of morning.

Sis. x11 and Dharm. xv1 rest. Arrival at the end of the journey.

Sis. XIX and Dharm. x1x. Fighting. Metre, Anushtubh-sloka.

Every second verse contains a verbal artifiee most of which are com-

mon to both works. Magha gives his name and the title of his work

in a Chakrabandha verse 120; Harichandra has produced three similar

artificial verses for the same purpose.

Before I show in what way Harichandra borrowed from his

model, it must be mentioned that he does not restrict his imitation

to Magha. H. E. DR. voN BÖHTLINGK has drawn my attention to Dharma.

x. 42 as an imitation of Kirat. v. 7. In Dharma. IV, 59 a whole pada

from Kumaras. 1. 31 is inserted; but this is rather a witty appropria-

tion, or a travesty, of a passage supposed to be known to all, than
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ON BHÄRAVI AND MÄGHA. 137

broad borrowing. But he chiefly draws his ideas from Magha so

that in reading the Dharm. one is constantly reminded of some pas-

sage in the Sie. I shall give only a few instances from Dharm. xv

subjoining to every verse of Harichandra’s the original from the Sie,

so that the reader may easily form an opinion on the nature of the

relation between the original and the imitation.

Dharm. xv. 50:

éiegarfir einem: urfiraigmtmegawgä: |

wisnusnnvfinnrfit swat U“§‘(1f'-I segne u

Sie. x. 75:

ehegnrfn nftra‘ nmfi: f’ermgnnnnsianife |

migjmrfaw im: amtjuqr-rwumg: u

Dharm. xv. 41:

gasnäsrfamuifm: lfiama Herr afaawm

sfifiz nintnnisnnhnrnrnnrsgtnisnweirr u

Sis’. x. 52:

Emil??? wfttät ‘(mamagämgw |

wfüäisqammwuai Ififiirfr Igäfmwimumh ||

Dharm. xv. 42:

uhfiääirgwmgfwawrgnh Eifrig: aitqkä I

wefiianqnrfeaafiisimifnagfin gv-‚fi ||

Sie. x. 42:

W15 mag-ms WWW 1

WWWW 37,13 n1

From these quotations which might easily be multiplied, it will

be clear to what extent Harichandra may be called an imitator of

Mägha. He certainly varies the ideas which he borrows, but the

alterations do not lend to his verses the appearance of novelty; they

therefore invariably fall short of the original. Yet it is but just to

l The same conceit has been imitated by Ratnäkara, Haravijaya 1. 9.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 10

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



138 HERMANN J ACOBI.

state that Harichandra is not a bad imitator, and that his work will

have given delight to his readers. His ambition apparently was to

provide the sect to which he belonged with a Mahäkavya, the sub-

ject of which was furnished by Jaina history, so that a staunch pro-

fessor of that religion need not go beyond the pale of his community

in quest of refined poetry.

Harichandra’s time has not been made out as yet. Professor

Pnrsnsox, who has discovered the Dharmasarmäbhyudaya, intimates

as his opinion, that the author is not identical with the Harichandra

who is praised by Bana.‘

This opinion is certainly correct. Harichandra is younger than

Bana by at least a century. For he imitates, to say the least, very

closely some verses of V:€tkpati’s Gaudavaha. As the subject is of

some interest, I shall confront some of them with Harichandra’s imi-

tations.

Gaudavaha 220:

m“ Wurm} grTfi-mm I

‘IQ III am fit ‘verrät n

“As thy sword had vowed to protect the terrified, it could not,

I should say, show its valour even against thy enemies, for they too

were trembling with fear."

Here is Harichandra’s imitation, Dharm. II. 28, which is not

much more than a translation of the Präkrit verse into Sanskrit:

uurgrxrumfmwmi uEwfHwuflIQwfi-IH |

‘Y “ITWTWÜ WW EIfiWI-(‘Iurfirtäsrrrfsaq ||

Gaudavaha 221 runs thus:

aäsrsäur mm WWW |

VqW-sfi“ m‘? m wurm am u

“Out of curiosity you (Yasovarman) touched with your majesti-

cally applied hand the prostrate enemies’ backs, on which you had

looked in battle.”

1 See his Report for 1883-84, p. 77.
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ON BHÄRAVI AND MÄGHA. 139

In Harichandra’s imitation in Dharma. 11. 8 the idea is more

quaintly, but not better expressed than in the original:

fiäilfiwwnäw stufe 311: grit am m?! |

a “Es ‘F! ‘rmftwmsr: WWW“

"He (the king) inspected, as it were, by the touch of his fingers

the back of every prostrate hostile king, as if he wondered how they

had recovered (the back) which they had given (i. e. shown) him in

battle.”

Gaudavaha 101:

W efia fwurfigrrwilwwssfi fir Iii W 1

m??? Hwqmümü iii u

“When (Yasovarman) went to war, Sesha could not, though he

shook in anguish his expanded hood, remove from his head the disc

of the earth which firmly adhered to his head-jewels into which it

had been driven by the pressure of (the king’s) army.n

Harichandra’s version of this couplet is little more than an ex-

pansion of the original. I give therefore the text only. Dharm. 11. 6:

an agqwwwmmtuwwfirngstm |

=1 qfisrurfegfiwfifsj muämfi “wer: n

I conclude these quotations with Gaud. 771:

WWEWWWWI

w W fin fimfm mar: u

"Who (the maidens) seemed to sip the wine from (their lovers’)

mouth by means of playfully applied white lotus-fibres in the shape

of rays proceeding from the teeth through the opened lips of their

lovers who were close by."

Dharm. xv. 19:

mwäüsrwmfiwfirenm.

Wrgiwäfizg-urrsfisnuäifcqrürrfwsifiu

"Notwithstanding the company there present, the maiden ap-

peared to drink the liquor (out of her lover’s mouth) by means of

i _‘ ‘v--

10*
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140 HERMANN JACOBI.

canules of white lotus-fibres, for the rays of her jewel-like teeth faste-

ned on the beautiful lips of her lover."

Compare also Gaud. 106 with Dharm. 11. 22; Gaud. 102 with

Dharm. 11. 23; Gaud. 803 with Dharm. v. 32. These instances could

no doubt be multiplied by a careful examination of both works. For

our purpose we need no farther proof to show that Harichandra lar-

gely copied from Väkpati. As Väkpati flourished about the middle

of the eighth century, Harichandra must be younger.

We need not wonder that Väkpati was imitated by a poet who

was fascinated by Mägha. For Väkpati is a first-rate poet, and would

have been generally acknowledged as such, but for the language in

which he composed his works. He got the title Kaviwija presumedly

from Yasovarman; and I make no doubt that this author is meant

by the Kaviräja who is mentioned by Vämana (Kavyal.1v. 1. 10).1

There is still less cause for wonder that Harichandra, a Jaina, should

have imitated Väkpati. For we know that the Jainas were given to

studying the Gaudavaho.

After this digression we return now to our principal object.

VII.

I must now enter on the most difficult part of our subject, the

question about the age of Bhäravi and Mägha. As Bhäravi is wholly

silent about himself, we must rely on other proofs for fixing the time

in which he flourished. The Aihole inscription dated Saka 556 or

‘AD 634 mentiones Bhäravi together with Kälidäsa as famous poets.2

Accordingly Bhäravi must be older than that date. A quotation from

the Kiratärjuniya (a päda of XIII. 14) occiirs in the Käsikä on Pan. 1.

3. 23,3 as Professor KIELHORN has pointed out. However this fact

does not help us to advance beyond the conclusion derived from the

poet’s mention in the Aihole inscription.

1 Suggested by Häla 2?

2 See Ind. Ant. vm, 239.

1‘ See Ind. Ant. x1v, 327.
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Magha has appended to the Sisupalavadha five stanzas, in which

he gives his pedigree. His grandfather Suprabhadeva was prime

minister of a king, whose name is variously spelt as Varmalakhya,

Varmaläta, Varmanama, Nirmalanta, Dharmanabha, Dharmadeva, or

Dharmanätha;1 of what country he was, we do not know. His father

was Dattaka and bore a second name Sarvasraya. Unfortunately this

information does not enable us to fix the time of Magha. Nor are

the legends,2 told in Vallala’s Bhojaprabandha and in Merutunga’s

Prabandhachintamani, of any use for chronological purposes. For

they would make us believe that Magha was a contemporary of king

Bhoja of Dhara who lived in the eleventh century. This is how-

ever a palpable anachronism. For passages from the Slisupalavadha

are already quoted in the Kavyalafilkara Vritti of Vamana3 who must

bc referred to the end of the eighth or the beginning of the ninth

century. Magha therefore must have lived before the ninth century.

But from internal evidence, which is alone available in our case, he

can be shown to be anterior to the seventh century. For Bana and

Subandhu have borrowed from Magha as I shall now prove. DR. CAR-

TELLIERI has shown that Bana borrowed from Subandhu; it is there-

fore not unlikely that he should also have borrowed from Magha.

In a description of the moonrise, Kadambari, ed. Peterson, p. 160,

17—20 we read 11%: närwqürrwqvrv-{fmm wen: man

181111111113 121111111 qvsvfmrnafiq 1 neg '(11Ta‘w1Tqssr"rI1a§'r'ifr's1'fi~=IT

‘iimmääs WWEIfHäHIIIvH ‘(wir 1

Compare 1x. 25-26:

agmrirfwzgafnarfsuä: uzsi mmfiseserwq |

E§‘({"jiTiIFU 1111113: api segue HTHHHWQ 11

WW fasmgrqvrvnwsffi-ix-ag: 1

EQIUTW nnä: efairmsrefna ‘trafen: 11

1 See preface p. 4 of the new Bombay edition of the by Durgaprasada

and Sivadatta.

2 They are given at lenght in the preface of the new Bombay edition of the

ß i. 12, 25. x. 21. x1v. 14 in Kavyal. v. 1, 10; v. 2, 10; v, 1. 13; IV.

3, 8, respectively.
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142 HERMANN J ACOBI.

Bands description reads like a reminiscence from the Sieupäla-

vadha. That these passages are intimately connected is moreover

- proved by the fact that the two conceits immediately follow each

other in both works though in an inverted order. The slight alteration

in Bana’s seeond scntence was, I suppose, caused by his recollecting

a similar Passage and combining it or mixing it up in his memory

with the above quoted verse. That passage, Sie. iv. 1 runs thus:

W m: rannfufwifiäfaa ‘im I

The words fim“rfiwi {FIR correspond to B:ina’s “mei-

W. This circumstance proves beyond doubt, I should think,

that Bana has borrowed from Magha.

I now turn to Subandhu, the celebrated predecessor of Bana.

I have noted the following passages which seem to be imitations from

Mägha. Subandhu in a lengthy description of the morning has the

following conceit (p. 252 Calcutta edition): WW arm-flam-

vrwfläwzfifta ufawfifa zwifmewgfu "when the (guar-

dian nymph of the) Eastern region seemed to wear a bright smile, be-

cause she watched the Moon (her lover) who had brightened in her em-

brace, now sinking low through keeping company with (her rival the

nymph of) the Western region". — The last words have a double

meaning which may be rendered: the illustrious lord of the Brahmans

(dmjapati) becoming an outcast by being addicted to liquor (vdrupi).

Compare Sie. xi, 12:

Wfqazüfaäifa a: aus? i:

traf-e =1 q-(fit-:2 rFrurfiw war |

WG am: W531‘ Ifiäfä

Igntfii fintqäw qjmwwm: u

"The light in the eastern sky becomes suddenly bright, as if

the (guardian nymph) indignantly laughed at (her lover) the Moon

who with splendour bright had attained eminence in her embrace,

but who was now sinking low in going to her rival (or the West)”

The idea being exactly the same in both passages, it can be

demonstrated that Subandhu borrowed from Magha, by an argument
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UN BHÄRAVI AND MÄGHA. 143

which Da. OARTELLIERI has so successfully used in order to prove

B£u_1a’s posteriority to Subandhu, viz the circumstance, that the bor-

rower not simply reproduced the original idea, but refined it by ad-

ding a subtle double meaning.

Another instance of borrowing is furnished by the following

passage of the Väsavadatta p. 52, occurring in a description of the

morning: asmuuaäiufuäiwäzwrgustämrfiriugvwgsww-

"The sleeping rooms of the ladies were

whitened by the mass of rays issuing from their milk-white teeth

shown when they drew in their breath under the pain of de-

taching the hair which adhered to the fresh marks of (their

lovers‘) nails.”

Compare Sis. XI, 54:

“HWWTfiäEäim

mfirfw fagufi Ififwguwr I

fazufi {um Ifiefmfirfigmrrt

‘afiiwfim: usrtmirmtq ||

“The resplendent rays of the rising sun lend the colour of rubies

to the ladies’ teeth shown when they drew in their breath under the

pain of the lover’s detaching from the still wet marks of his nails the

hair sticking to the wounds.”

Subandhu has given to the idea expressed in Magha’s Verse

a different turn in order that his borrowing may be concealed.

Our discussion has proved that Magha is anterior to Subandhu

and Bana. Bana lived in the first half of the seventh century, he

gives great praise to Subandhu who aceordingly must be older, and

belongs at least to the beginning of the seventh or the end of the

sixth century. Now I think we may be pretty sure that Magha was

dead when Subandhu wrote his Vasavadatta. For had Mägha then be

among the living, Subandhu who, as we have seen, knew the Sisu-

palavadha, could not have spoken of the contemporary poets in the

contemptuous terms he uses in that wellknown verse which occurs

in the poet’s introduction to the Vavasavadattä:
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144 HERMANN JACOBI.

mreqnrfaemassitfieefiiwtfirntifiaizl

zruihufifäärfimfäßjfqfimfääu

“The fullness of taste is gone, new makers of verses are thriving,

every one attacks everybody else (or: the prowess has perished, paltry

moderns disport themselves, and the strong devour the weak) now

that Vikramaditya exists only in the memory of mankind, even as

a lake whose water is gone, and in which ‘no more the egret sports

nor the heron strides about."

Whatever may be thought of Vikramétditya whether Magha

lived at his court or not, thus much is certain that a poet who fully

deserved universal fame, could not be ranked among the navakdlz.

We therefore cannot place Magha later than about the middle of

the sixth century; and Bharavi who is older than Magha by at least

a few decades, about the beginning of the sixth century.

It should however be kept in mind that these calculations do

not fix the time at which these authors lived, but the limit after

which they cannot be placed.

VIII.

In concluding this discussion I make bold to hazard a few re-

marks on the tradition about M9.gha’s personal history. Merutunga,

besides enlarging on Magha’s connection with king Bhoja, relates

that he began as a rich man, but lavishing all his money on the

needy, ended poor. This story is supported by some facts which can

be gathered from the poet’s own Prasasti. His family apparently was

noble and wealthy. For we learn from verses 1—~2 of the Prasiasti

that his grandfather Suprabhadeva was prime minister to some king,

a situation which in India generally brings much money to its owner.

Whether Suprabhadeva’s son, Dattaka, continued in office or not,

cannot be made out with certainty from verses 3--4. But from the

name Sarvasraya ‘the asylum of all’ which the people gave him, and

from the praise bestowed on him by his son, we may conclude that

he exercised no small influence over his countrymen, which presup-
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ON BHARAVI AND MÄGHA. 145

poses great riches to back it. 'His son, our poet, does not mention

any patron of his. Accordingly we may infer that he lived as an in-

dependent gentleman of easy means, since he came from a wealthy

family. But as an opulent poet courting universal fame, will be court-

ed by greedy flatterers, and as Mägha seems to have lived fast (for

he describes the pleasures of life apparently as one who did know

them not merely from books) we may credit him with having run

through his fortune and having at last landed in indigence, as both

versions of the legend relate. I am further inclined to give credence

to the tradition that Mägha was a native of Gujarat; for as such he

would be familiar with the western ocean and with mount Girnär,

which are described in the third and fourth cantos of the Sisupa-

lavadha.

I intend continuing this inquiry regarding the earliest Mahäkä-

vyas in some later number. The results of this discussion will, I trust,

serve as a sound basis for my future researches.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Beiträge zur Erklärung der altpersisehen Keilinsehriften.

Von

Friedrich Müller.

Inschrift von Naqä-i-Rustam A, 56-60.

56. martijä hjä auranzazdäh

57. ä framävzä hauwtaij gas

58. tä mä äaaja paäim

59. tjäm rästäm m(ä)

60. awarada mä stanawa.

Uebersetzung.

56. o Mensch! Ahura-Mazda’s

57. Gebot ist für dich dieses:

58. sprich nicht Schlechtes, den Weg

59. den richtigen

60. verlass nicht, stiehl nicht!

Zeile 58 lesen alle Erklärer äadaja, wofür OPPERT daéaja setzen

möchte (‚fikc für T d). In beiden Fällen ist die Form lexicalisch

schwierig zu deuten. Ich lese in Folge dessen äaaja äahaja

sansk. ääsajas) setze also für das Zeichen >yfd das Zeichen Tfia.

Die Form in Zeile 60 starawa oder stabawa — CY b) ist

schlechterdings nicht zu erklären, da der Stamm star-u- (VIII. Classe)
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER ALTPERS. KEILINSCHRIFTEN. 147

blos ‚streuen‘ bedeuten könnte, der Stamm sfabu- dagegen ein gram-

matisches Monstrum wäre. Ich lese daher stanawa (::(n an Stelle

von KY b‘), welches das Prototyp des neupersischen um, um.»

Präs. ‚um, repräsentirt.

Inschrift von Behistän I, 66-71.

Im Anschluss an den in dieser Zeitschr. I, S. 135 erläuterten

Absatz setze ich die darauf folgende Stelle hieher, in deren Auffassung

ich von SPIEGEL wesentlich abweiche. Zum besseren Verständnisse

des Ganzen erlaube ich mir den Original-Text mit Interpunctionen

zu versehen. Der Text lautet:

66. . . . . . adam. käram gääwä awästäjam pärsam (6)03 mädam (6)

67. ä utä anijä dahjäwa jaää paruwamflfjij awaßä,‘ adam tja pard-

ba(rta)

68. m pattjäbaram, waänä auramazdäha ima adam akunawam; adam

hamatax(.§az_'j)

69. jätä wiäam tjäm amäxam. gäßwä awästäjam jaää par(u)wa(1n)6

70. awaää,‘ adam hamataxäaij waänä auramazdäha jaää gaumäta h

(ja magu)

71. ä wißam tjäm amäxam naij paräbara.

Uebersetzung:

66. . . . . . ich stellte das Volk auf seinen Platz: Persien, Medien

67. und die übrigen Provinzen wie früher (es war) also; ich brachte

68. das was hinweggenommen war, wieder herbei, durch die Gnade

Ahuramazda’s habe ich dies gethan; ich bemühte mich

69. bis ich unseren Clan auf seinen Platz stellte wie früher (es war)

7 O. also; ich bemühte mich durch die Gnade Ahuramazda’s auf dass

Gaumata der Magier

71. unseren Clan nicht beraubte.

jaää ist hier in demselben Sinne zu fassen wie Naqe-i-Rustam A,

42 (jaßjä gg.§nas(dha-dis).

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



148 FRIEDRICH MÜLLER.

patijaäatä.

Diese Verbalform, welche in der Inschrift Von Naq§-i-Rustam A, 47

vorkommt, wird von SPIEGEL auf die Wurzel aä- = awest. az- = griech.

ay- zurückgeführt und derselben in Verbindung mit patij die Bedeu-

tung ‚vollführen, ausfechten‘ beigelegt. — Dagegen erheben sich zwei

Bedenken, nämlich erstens altpers. 2 = awest. z (ersteres aus g, letz-

tcres aus g’ hervorgegangen) und zweitens das kurze a vor ä, an

dessen Stelle, wenn unsere Form zu aä gehören würde, ein langes a

stehen müsste. Das erstere Bedenken liesse sich vielleicht durch die

Hinweisung von altpers. waé = awest. waz- und litu-slavisch ak-men-,

kamen- = iran. asman-, sansk. a§man- und ähnliche Fälle beseitigen,

dagegen nicht das zweite auf das kurze a bezügliche Bedenken, da

das Augment im Altpersisehen regelmässig gesetzt und nirgends weg-

gelassen wird.

Angesichts dieser Schwierigkeiten beziehe ich die Form patija-

äatä nicht auf eine Wurzel a2, sondern auf die bekannte Wurzel z”an--,

deren Bedeutung in Verbindung mit der Präposition patij unserem

,schlagen‘ entsprochen haben dürfte. Die Wurzel a5 ist daher aus

dem altpersischen Glossar gänzlich zu streichen.

pirüwa.

Ich habe über dieses Wort in dieser Zeitschrift I, S. 224 ge-

handelt. Ich ziehe nun die dort gegebene Erklärung von piräwu als

Ablativ des Stammes piru- zurück, und fasse es als Ablativ des

Stammes piräu- (dessen Flexion mit jener von dahjäu- identisch sein

dürfte). Das altägyptische PIRU kann ebenso gut piru als auch

pirau oder pirou ausgesprochen werden.

nijapaiéam.

Ich lese nun nvjapaiäam statt des gewöhnlich gelesenen nijapi-

äam (Behistän. Iv, 71.). Die Form ist, wie ich bestimmt glaube, ein

Imperfeetum und kein Aorist, da der sogenannte sigmatische Aorist

schon im Awesta nur spärlich auftritt und in den Keilinschriften sich
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER ALTPERS. KEILINSOHRIFTEN. 149

gar nicht findet.‘ vzijapaiäam stellt sieh ganz zu neupers. My (ni-

wésam). In Betreff des 5 an Stelle des im Altpersischen zu erwarten-

dcn und im Ncupcrsischcn auch crschcincndcn s bemerke ich, dass

von Farhang-i-äuüri neben ,,,.....;_,3 auch ,.,a‘..g_,3 angegeben wird und

vcrwoisc auf den Wechsel zwischen s und E, wie er im altpers. suguda

und Euguda (Naq.§~i-Ru-stam A, 23) und i1n Alt- und Neu-Iranischen

vorliegt.

wisanfthj.

Diese Form, welche Behistan IV, 71, 73, 77 (an der letztern

Stelle w1'sanaI1a-dis’-) erscheint, ist sehr schwierig zu deuten, da eine

Wurzel san (indogcrm. léan) in der Bedeutung ‚zerstören‘ nicht existirt.

Man muss dann entweder annehmen, dass scm eine N ebcnform zu kan

(léan = kau) repräsentirt oder zur Emcndation seine Zuflucht nehmen,

also direct kan fur san schreiben für s). Die Wurzel san

ist auch deswegen auffallend, weil alle mit einfachem s anlautenden

awestischen Wurzcln im Altpersischen mit f} geschrieben erscheinen

und s hier bloss in Eigennamen (salca, sakuka, silcajauwati, suguda)

und in der sicher schlecht gelesenen Form asarijatä (Behistan III, 91)

vorkommt, wofiir unzweifelhaft anzarijatä gelesen werden muss.

ardastäna.

Dieses Wort, welches auf mehreren kleinen persepolitanisehen

Inschriften sich findet, die der Zeit des Königs Darius I. zugeschrieben

werden (bei SPIEGEL L) wird von den Erklttrern verschieden gedeutet.

Diese Erklärungen hat SPIEGEL (Altpers. Keilinschriften II. A. S. 115 ff.)

zusammcngcstcllt und daran seine eigene Erklärung geknüpft. SPIEGEL

übersetzt das Wort durch ,Hochbau‘, was vom Standpunkt der Etymo-

logie auch vollkommen richtig ist. Ich glaube nun diese zu all-

gcmein gehaltene Erklärung bestimmter fassen zu können, indem ich

unser Wort mit dem 3.l'II1eI1.I"7Iq-""'"w"'I (andastan) ‚Landhaus, Sommer-

1 Wenn man Jascnr xm, 100 und in dem damit identischen xxx, 86 uz-waiat

(Aorist und nicht Imperfectum, siehe Jusri, Wörterb. S. 264) liest, dann ist aller-

dings altpers. awaiam als Aorist von waz aufzufassen und steht der Erklärung von

mjapifiam als Aorist von pis nichts im Wege.
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150 Fnmnmcn MULLER. —— BEITRÄGE ETC.

frische‘ identificire. Dieses dem mittelpcrsischen Sprachschatze ent-

nommene Lehnwort lässt im Pahlawi mv-ß-‘r (andastän) voraussetzen,

welches unser ardastäna genau wiedergeben würde.

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes scheint mir nicht, wie

SPIEGEL und Anderen, ‚Hochbau‘, im Sinne eines zu einer grösseren

Höhe aufgeführten Baues, sondern im Sinne eines auf einer Anhöhe

aufgeführten Baues zu sein, eines Baues, welcher bestimmt war, während

der heissen Jahreszeit den Winden grösseren Zutritt zu gewähren,

woraus die Bedeutung ‚Sommer-Residenz, Landhaus‘ sich entwickelte.

Ich möchte demnach die Inschrift L übersetzen:

‚Steinerne Sommer-Residenz, von einem Clangenossen des Königs

Darius ausgeführt.‘

Die Inschrift braucht deshalb, Weil der Name des Königs Darius

in ihr vorkommt, nicht nothwendig in die Zeit dieses Königs versetzt

zu werden.

Die Inschrift besagt bloss, dass ein Clangenossc des Begründers

der herrschenden Dynastie, also ein Verwandter der königlichen

Familie, das Gebäude gebaut habe.

adakaij.

Dicscs Wort wird von SPIEGEL (Glossar) als sehr zweifelhaft

angegeben, weil es bloss an verstümmclten Stellen vorkommt, wo

entweder das Wort selbst oder der Sinn des Satzes unsicher ist. -

So viel ich sehen kann, sind Anfang und Ende des Wortes so ziem-

lich sicher, dagegen ist die Mitte unsicher. Was mich aber an der

richtigen Lesung des ganzen Wortes besonders zweifeln lässt, ist die

völlige Unmöglichkeit für dasselbe eine passende Etymologie aufzustellen.

Betrachtet man jene Stellen, wo adakaij gelesen wird, so sieht

man, dass es denselben Sinn wie adä involvirt und dass man durch

Substituirung von adä an Stelle des verdächtigen adakaij den Sinn

des Satzes gar nicht ändern würde. — Auf Grund dessen möchte

ich adakaij ganz eliminiren und adaij an dessen Stelle setzen. Dieses

adaij steht fur adait und ist aus adä-it entstanden, ebenso wie naij

aus na‘-it hervorgegangen ist.
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Der Quantitätswechsel im Auslaute vediseher Wörter.

Von

Dr. Jos. Zubaty.

(Fortsetzung)

3. Ziemlich selten ist im Veda die Form auf -thami. Sie kommt

in der Rksamhitä nur in 19 Belegen vor (Avnnv 236, 256), wovon

noch für unsere Zwecke drei entfallen, da in denselben das aus-

lautende -ä mit dem folgenden Anlaute zusammengezogen ist (Ma-

thana x, 94, 10, vddathana 1, 103, 5, d, sthana x, 94, 10). Nur vier-

mal finden wir -thanä, zwölfmal -tbana. Allerdings stehen Formen

auf -thana fast immer vor einer Pause, nämlich im Ausgänge eines

Hinterstollens (in prayäthdna v1n, 27, 6, b, riääthana x, 48, 5, d und

sthdna x, 63, 6, b), im Ausgange eines Vorderstollens (in stlwina I tri§12 1,

105, 5, a, sthdna v, 87, 6, c. VIII, 30, 4, a. 1x, 69, 8, c, sthana v, 59,

3, c. x, 94, 10 c. 97, 9, c) und vor der Cäsur einer Langzeile (in

yäthana I, 39, 3, e); nur einmal finden wir sonst -tkana, nämlich pd-

katrd sthana devälz v1n, 18, 15, a, wo die Kürze höchst wahrschein-

lich dem Metrum zu verdanken ist. Die Form -thanä steht nur inmitten

des Verses vor einfacher Consonanz, allerdings, päthdnä gamsät I tdna-

yasya pu.§_tz'§u 1, 166, 8, d ausgenommen, immer so, dass -nä eine ent-

schiedene Ausgangshebung ausmacht (in yäthdnä 1, 23, 11 , e, yäthanä v,

55, 7, e. 57, 2, d). Die Formen auf -thanä sind übrigens zu selten,

als dass man über das Vorkommen der einen oder der anderen Va-

riante etwas mehr als Vermuthungen aufstellen könnte; man ver-

gleiche auch unten -tanä.
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4. Auf eigene Schwierigkeiten stösst man, will man die conjunc-

tiven und imperativen Formen auf -ä in Betracht ziehen. Die 2. Pers.

Sing. Imperat. lautet bei den thematischen Verbis auf -ä -a aus, die

1. Conj. auf -ä (ob auch -a i’); und leider ist es in vielen Fällen

schier unmöglich mit voller Entschiedenheit zu bestimmen, ob diese

oder jene Form eine 1. Sing. Oonj. oder eine 2. Sing. Imperat. ist.

Und doch sind beiderlei Formen natürlich grundversehieden: das -ä

der ersteren geht auf altes -ö zurück, während das -ä der anderen,

da wir schwerlich einen Grund haben können, dieselbe von den

v

europäischen Imperativen auf -e trennen zu wollen, offenbar ein e

repräsentirt.

Es steht fest, dass keine unzweifelhafte 1. Pers. Sing.-Conj. im

Veda je auf -ä auslautet, diese Formen stehen somit eigentlich ausser-

halb unserer Aufgabe: nachdem aber der Pada -— jahä mrkää aus-

genommen ——- ihre Endung, man weiss eigentlich nicht recht warum,

mit -ä wiedergibt, wollen wir sie der Vollständigkeit halber hier nicht

unerwähnt lassen. Allerdings wollen wir uns nur auf die unzweifel-

haften Belegformen beschränken: es sind dies die Formen anajä ayä

jahä (?) bravä mrkää riradhä stdvä (3) stacä hinavä.‘ Wie gesagt,

bieten diese Formen im Samhitätexte immer -ä, wiewohl, eine einzige

Stelle ausgenommen (x, 89, 1, a), die Länge auch bloss dem Metrum

zu verdanken sein könnte. Die betreffenden Belegstellen wollen wir

hier mittheilen: x, 89, 1, a, indram stavä | nrtamam ydsya mahnä —

II, 11, 6, a. c. d: strive? m2 ta I indra pürviä mahäni —— stcivä vdjram |

| bähuör ugdntam — stdvä hciri | süriasya ketü. Iv, 18, 2, a: nährim

dto I Mr ayä durgdhäitdt. v, 54, 1, b: imäm väcam I anajä parvatacyüte.

vIII, 45, 37, c: jahä ko’ asmdd ieate? vIII, 74, 13, d: mflceä girää ca-

tumäm. x, 30, 1, d: prthujrdyase | riradhä suvyktim. x, 39, 5, a: pu-

ränä väm | viriä prri brand jdne. x, 95, 13, c: prci tdt te I hinavä yrit

te asmé.

1 Man vergleiche Away 237, 267, wo anajä 1, jahr-i 1 (‘x’), stüvä 4 zu ergänzen,

respective corrigiren. Avnnr’s arcä vocä ziehen wir aus dem oben angeführten

Grunde lieber nicht hieher.
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DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WORTER. 153

5. Wollen wir in Bezug auf die Quantität des Auslautsvoeales

die Verbalendung -mä einer Prüfung unterziehen, so müssen wir zu-

nächst die hiehergehörigen Formen in zwei wesentlich gegen einander

abstossende Gruppen theileni: die eine machen die indieativen Perfect-

formen, die andere die übrigen Verbalformen auf -mä aus. Man hat

schon längst hervorgehoben, dass die ersteren bei weitem häufiger

und constanter im Auslaut ein -ä aufweisen denn die letzteren; und

setzen wir voraus — zu einer entgegengesetzten Annahme sehen wir

uns ja schwerlich durch irgend einen triftigen Grund veranlasst —

dass die Endung -mä im Ind. Perf. einerseits, in den übrigen Verbal-

formen anderseits von Haus aus eine und dieselbe ist, so können wir

eine Erklärung der berührten Erscheinung kaum irgend anderswo

suchen, als in der Verschiedenheit der Betonung von beiderlei Formen:

die Perfectformen auf -mä bewahren constanter die Länge, aus dem

Grunde, weil sie immer oxytonirt sind.

Die in der Rksamhitä vorhandenen Belege von Perfectformen

auf -mä lassen bis auf wenige Ausnahmen noch sehr deutlich die

alte Regel durchschimmern, wonach von den beiden Varianten die

mit kurzem Auslaute ursprünglich nur vor einer Pause (oder vor einer

Doppelconsonanz) gebräuchlich war. In der Sarnhitä kommen unsere

Formen in 98 Belegen vor,l darunter dreimal mit dem folgenden

vocalischen Anlaute zusammengezogen (jaganma Iv, 16, 18, tasthima

Ix, 112, 3, suäumd I, 137, 1). Sonst erscheint -ma 33mal, -mä 62mal.

Die kurz auslautende Variante erscheint nun fast nur vor einer Pause,

hier aber ohne jedwede Ausnahme: so am Schlusse eines hinteren,

beziehungsweise selbständigen Stollens (ücimd I, 161, 1, b, üdima I,

161, 1, d, dädhima VIII, 99, 3, d, paptima Ix, 107, 20, d, ähnlich I,

187, 11, b. V, 8, 4, b. 25, 9, b. 85, 8, b. VI, 27, 3, b. VII, 21, 4, b.

VIII, 25, 17, b. 1x, 16, 2, c. x, 12, 8, b. 15, 13, b), am Schlusse

eines Vorderstollens (dadägimd I, 86, 6, a, yuyopimd VII, 89, 5, c,

sedima VIII, 49, 6, a), natürlich auch vor der Cäsur in einer Lang-

zeile (upärimd x, 164, 3, b, nindima I, 161, 1, c, vidmd x, 15, 13, b

1 AVERY, S. 251, wo qridmd 34 zu corrigiren und vüiihna zu streichen ist.

Wiener Zeitachr. f. d. Kunde d. Morgen]. III, Bd. 11
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in einem viersilbigen, änaqma x, 31, 3, e, yayujma vm, 50, 12, a,

vidmci v1, 21, 6, d, vidma v, 48, 5, c. vn, 99, 1, c. x, 40, 11, a in

einem fiinfsilbigen Vordergliede). Vor einer Doppelconsonanz erwarten

wir natürlich von vorneherein auch die kurze Endung: in dem ein-

zigen hiehergehörigen Belege hat unter dem Einflusse des Metrums

die Länge gesiegt: I, 101, 9, b, tväyd ham’; | cakirma brahmamihalz.‘

Nur siebenmal begegnen wir dem Falle, dass mitten im Verse trotz

der folgenden einfachen Consonanz die kurz auslautende Variante

gewählt erscheint. Viermal handelt es sich dabei um die dritte Silbe

nach der Cäsur in einer Langzeile mit viersilbigem Vordertheile,

wo durch das Metrum entweder die Kürze oder die Länge metrisch

zu rechtfertigen ist, je nachdem der Vers nach dem jüngeren oder

dem älteren Principe gebaut ist: ydd v0 deceit; | cak_rma' jihvdyä gurü

x, 37, 12, a, ähnlich m, 1, 2, a. VIII, 61, 8, c. x, 100, 7, a (sämmtlich

mit cakrma). Die übrigen drei Verse, sämmtlich Achtsilbler, sind mir

rythmisch unklar: na’ ghä vidma gavasäizäf vin, 2, 22, b, zridnui dä-

räram isäm | vidmd data'ra1_n rag7.na'm VIII, 46, 2, b, c.

Lang erscheinen die Perfectformen auf -mä 62mal, die oben

angeführte Stelle I, 101, 9 ausgenommen immer inmitten des Verses

und vor einfacher Consonanz, also ganz der alten Regel gemass. Ein

Verhältniss 7:61 ist zu ungleich, als dass es dem blossen Zufallc

zu verdanken sein könnte. Es ist selbstverständlich, dass die vedischen

Sänger Formen auf -mä im E-':nklange mit den metrischen Bediirf-

nissen zu gebrauchen bemüht waren. Wir finden demnach die Endung

-mä vor Allem in den entschiedenen Ausgangshebungen (in der sechsten

Silbe eines Achtsilblers in cakrmä n, 5, 8, d, tasthimä x, 136, 3, b,

rarima' n, 5, 7, d, su§umri VIII, 17, 1, a, in der vorletzten Hebung

einer Jagatizeile in sedimä 1, 89, 2, c, in der drittletzten Hebung

einer Langzeile in cakrmä 1, 31, 18, b. rv, 2, 14, b. 17, 18, a. vn,

86, 5, b, cakmä I, 76, 3, d. 162, 7, d. m, 52, 7, a. x, 15, 4, b,

l Möglicher, ja wahrscheinlicher Weise hat die Wahl der lang auslautenden

Variante auch der Schluss der vorangehenden Strophe veranlasst (tväyä havig | ca-

krmä satyarädhalt).
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rarimei III, 14, 5, a); ferner in der dritten Silbe nach der Cttsur in

einer Langzeile mit viersilbigem Vordergliede (ydt sim (igag | cakma

tdt sü mrlatu 1, 179, 5, c, ähnlich cakrmä 1, 185, 8, a. II, 27, 14, b.

Iv, 3, 2, a. 12, 4, b. 54, 3, a. v, 85, 7, (1. VIII, 46, 25, c. x, 10, 4,

a. 70, 8, b, calcrmä I, 101, 8, d [9, b]. 171, 4, d. III, 58, 2, d. x,

12, 5, b, dadhimä x, 42, 6, a, rarimzi III, 32, 2, b. 35, 1, d. v, 43,

3, d). An sonstigen Versstellen erscheint -mä' vor einfacher Con-

sonanz 28mal (jagrbhma 2, marmzjmzt, 1-arabhma', rarima', vavanmä,

vidmä 22

6. Ganz anders verhält es sich mit den übrigen Verbalformen

auf -mi, die so häufig in den vedischen Hymnen vorkommen, dass

uns hier die Statistik in Bezug auf unsere Frage einen wo möglich un-

zweifelhaften Aufschluss zu geben vermag. In der Rksamhita kommen

Formen auf -ma’, die nicht Ind. Perf. sind 662mal vor:1 80mal mit

einem folgenden vocalischen Anlaut zusammengezogen, 547mal mit

-ma, und nur 36mal mit -ma. Das Verhältniss 547: 36 ist for -ma

jedenfalls ein sehr ungünstiges, umsomehr als in der Zahl 36 der

Refrain aigne sakhyé ma’ riäämä vayoim teiva (I, 94, 1—14) 14 Belege

ausmacht.

Formen auf -mot stehen selbstverständlich überall, wo sie durch

die allgemeinen Regeln geboten erscheinen. Sie stehen immer vor

Doppelconsonanz, so dkarma grimintalz VIII, 2, 3, b, aganmajydtir I,

50, 10, d, äganma tripastidm VIII, 39, 8, c, ähnlich 1, 16, 9, c. 75,

2, c. 94, 3, a. II, 9, 3, b. v, 45, 5, d. VI, 5, 7, (1. VII, 52, 1, d. VIII,

48, 9, c. x, 2, 4, a. 51, 3, a. 106, 11, a. 128, 5, d. Sie stehen immer

in der Pause, daher im Ausgange eines hinteren oder selbständigen

Stollens (z. B. zikarma III, 14, 7, c. v, 29, 15, b, eiganma IV, 5, 12, d,

aganma m, 33, 3, b u. s. w., im Ganzen 113mal), im Ausgange eines

Vorderstollens (z. B. aganma x, 2, 3, a, abhama VI, 44, 10, a, aram-a

vn, 56, 21, a u. s. ö., im Ganzen 58mal; darin sind begriffen auch

1 AVERY, S. 239 (wo grztaoama 1 zu ergänzen), 240, 242 (wo vidyä/ma 30,

mddenm 21 zu lesen), 248, 252, 254, 255 (dhäma l, vyjyäma l), 256, 257 (aanéma 11),

259 (jefima 2, vameäma 2, 817157151116 1), 260—-262, 264, 267-269, 271, 272.

11*
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Fälle wie ahema | gravasyä 11, 19, 7, a, ähnlich 1, 129, 2, a. 180, 10, a.

1v, 4, 15, a. v, 45, 5, a. vn, 37, 4, c. v111, 54, 8, a. x, 59, 3, a. 94,

1, a, wo der folgende Stollen mit einer Doppelconsonanz anhebt);

immer steht nur -ma vor der Cäsur einer Langzeile, wie z. B. in

agäma x, 18, 3, c, agrabhiäma v, 30, 12, d u. s. w., im Ganzen 140mal.

Nach den allgemeinen Sprachregeln stünde die kurz auslautende

Nebenform 326mal, gegen dieselben, d. h. inmitten des Stollens vor

einfacher Consonanz nicht weniger als 221mal. Daraus geht auch

hervor, dass aus dem Vorkommen der Kürze -ma schwerlich irgend

welche verlässliche Schlüsse über die rythmische Beschaffenheit der

betreffenden Versstellen zu ziehen sind. Es ist ganz natürlich, dass

immer nur die Kürze gewählt wurde, wo sie allein mit dem Metrum

vereinbar war: können wir ja die Endung -mä bei unseren Formen

nur mehr für eine selten gebrauchte Antiquität ansehen. Wir finden

somit immer nur -mä in den unzweifelhaften Ausgangssenkungen,

wie in der letzten Senkung eines Achtsilblers (z. B. dsanäma v111,

47, 18, a, krnaväma v111, 62, 4, a, ähnlich 1, 36, 2, b. v, 53, 15, c.

v111, 92, 31, c. x. 9, 3, a), in der vorletzten Senkung derselben Versart

(z. B. atakäma v111, 6, 33, c, agyäma 111, 11, 8, b. v, 70, 2, b u. s.,

im Ganzen 22mal), in der letzten Senkung eines J agatistollens (violhema

1, 114, 2, b, güguyäma v111, 2, 12, c, siäma 11, 2, 12, a), in der vor-

letzten Senkung einer Langzeile (z. B. in aganma In, 31, 14, c. v1,

47, 20, a, zigäma 1, 31, 16, b, anumddämu 1, 102, 3, b, sonst noch

43mal). Ferner steht nur -ma in der zweiten Silbe nach der Cäsur

einer Langzeile (etdm z;a'1'dha1_n| dhäma ydsya sürelz 1, 122, 12, a);

auch die dritte Silbe nach derselben Cäsur bei viersilbigen Vorder-

gliedern wird nur durch -mä‚ gebildet (ayä dhiyä | siäma devdgopälz

v, 45, 11, c, nrbhir vrtrdm ] hanyäma cüguyäma ca v111, 21, 12, c,

devdmdevam | huvema oäjasätaye v111, 27, 13, c). Finden wir ja -mä

sogar in einer unzweifelhaften Ausgangshebung, wenngleich nur in

fünf Belegen und in einer Hebung, die auch sonst öfters vernach-

lässigt wird, nämlich in der drittletzten einer Langzeile (indratuotälfl

säsahyäma prtanyatdlz 1, 132, 1, b, vag/dm agne | vanuyäma tuötälz v,

3, 6, a, ä te mrino l vavrtyäma maghäya vn, 27, 5, b, rdtham
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yuktzim I asanäma suäämani vm, 25, 22, c, tmdnä tzinä | sanuyäma

tudtälz x, 148, 1, d).1

Die regelrechte Satzdoublette mit -md ist in der Bksamhita nur

mit 36 (respective 23) Belegen vertreten. Es lässt sich von vorneherein

erwarten, dass dieselbe zunächst unzweifelhaften metrischen Bedürf-

nissen dienstbar sein wird. Wir finden demgemäss -md fast nur in

der drittletzten Hebung einer Langzeile (in avocämä x, 80, 7, b,

irayämä x, 111, 11, c, ydhyämä IV, 10, 1,2 kmavämä 1, 94, 4, a. 165,

7, c. v, 45, 6, a. x, 2, 2, c, cayemä 1, 132, 1, f, citayemä n, 2, 10, b,

cukrudhämä n, 33, 4, a, dhärayämä 1v, 58, 2, b, bravämä IV, 58, 2, a.

v, 42, 6, b, mahemä 1, 94, 1, b, minavämä v, 45, 5, b, ri.§dmd I, 94,

1-14, d, ruhemä x, 63, 10, d. 14, d, vanuyämä 1, 73, 9, b, gmavämä

III, 33, 10, a). Ziemlich befremdend sind daher die Achtsilbler yak-

.§a'm bhrqjemd tamibhilz v, 70, 4, b, der einer uns völlig unklaren Vers-

gattung angehört, und vanémd rarimä vayzim n, 5, 7, d, vanemä te

abhi.§_tibhilz vm, 19, 20, d; vanémd 11, 5, 7, d könnte man am Ende

als dem folgenden rarimd nachgebildet erklären.

Alles zusammen übersehen, bilden die niehtperfectischen Formen

auf -mi, bei denen schon im Veda die eine Satzvariante -mä das

ganze Gebiet beherrscht, einen sehr markanten Gegensatz zu den

perfectischen, die im Ganzen der alten Regel treu geblieben sind.

7. Per analogiam wird wohl Jedermann geneigt sein zu er-

warten, dass auch die duale Endung -va im Veda der pluralen -ma

1 Geschützt durch Prät. 528, 534, mit Ausnahme von den Versen v, 3, 6, a.

x, 148, 1, d, die in Folge der (scheinbaren) Doppelconsonauz tv- im Prät. nicht

erst angeführt werden mussten; tvd-ütäh zu lesen verbietet wohl viräir viriin I va-

nuyämä tvötälz I, 73, 9, b. Das Hinterglied von I, 132, 1, b ist identisch mit den

Achtsilblern I, 8, 4, c. vm, 40, 8, d. 1x, 61, 29, c.

2 Der Vers ist natürlich zu trennen dgne tdm adyd I dz;1:a1_n nd stdmäilz I kni-

tm_n nri bhadrdm hrdispfgam I rdhyémfi (rdhiämä ?) ta dhiilt; ähnlich die siebente

Strophe: 16mm cid dhi „am | sdnemz‘ d'Ué§0 | dgna ino’.§'iII mdrtät ‚uns I ydjamänäd

rtävalz. Neben dem Umstande, dass solcher Strophenbau, wie er uns IV, 10 vorliegt,

ganz vereinzelt im Veda ist, mag die falsche Auffassung desselben in den uns vor-

liegenden Texten darin ihren Grund haben, dass rdhydmä accentuirt ist, was nach

der Cäsur immerhin zu berechtigen ist (vgl. oben n, S. 313), den Redacteuren unserer

Texte aber nur mit einem Stollenanfange‘ vereinbar erscheinen mochte.
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158 J os. Zunxrf.

ähnlich sich verhalten werde. Leider steht uns hier ein zu unvoll-

ständiges Material zu Gebote, als dass wir auf dessen Grund irgend

eine Verlässliche Aufklärung hoffen könnten. Perfectformen auf -vä

kommen überhaupt nicht vor, sonstige Dualformen auf -va im Ganzen

in 18 Belegen,‘ wovon noch zwei entfallen, da sie contrahirt er-

scheinen (jdyäva I, 179, 3, c, gdmsäva III, 53, 3, a). In allen sechs-

zehn uns für unsere Frage zu Gebote stehenden Belegstellen finden

wir nur -va, -mi vielleicht bloss zufälliger Weise kein einziges Mal.

Im Stollenausgang steht djäva I, 179, 3, d, agnaväva I, 179, 3, b,

pibäva x, 83, 7, d (in Hinterstollen), caräva VII, 88, 3, c, vanäva x,

98, 3, c (in Vorderstollen), vor der Cäsur einer Langzeile ruhäva

VII, 88, 3, a, vrheva x, 10, 7, b. Inmitten des Verses vor einfacher

Consonanz, also wider die allgemeine Regel, falls sich dieselbe ur-

sprünglich auch auf -va erstreckte, steht -vä in irayäva VII, 88, 3, b,

kmaväva III, 53, 3, b, jafighanäoa VIII, 100, 2, d. x, 83, 7, b, ripa-

cäva VIII, 100, 12, c (in allen diesen Fällen macht -vä eine un-

zweifelhafte Ausgangssenkung aus), yujyäva VII, 62, 11, b, hdnäva

VIII, 100, 12, c. x, 83, 6, e. 124, 6, c.

8. In einem sehr grossen Masse weisen die im Veda sehr

häufigen Formen 2. Pers. Plur. auf -tä das Schwanken zwischen

beiden Quantitäten auf, und, wir wollen es gleich sagen, trotz einer

ziemlich bedeutenden Verwirrung schimmert im Vedischen Sprach-

gebrauch dennoch ziemlich stark die alte Regel hindurch, wonach

der lange Auslaut mitten in einem syntactischen (metrischen) Ganzen

vor einfachen Consonanten, sonst die Kürze üblich gewesen war.

Diese Formen kommen in der Rksamhitä in 716 Belegen vor,2 wo-

von 77, mit folgendem vocalischen Anlaute zusammengezogen, für

1 AVERY 239 (wo ajäva 1 zu ergänzen), 241, 264, 270.

2 AVERY 242, 245 éta und myviijata ist hier zu streichen, ferner zu corri-

giren, respective zu ergänzen pätd [1 pä] 79, pätd [2 pi] 3, juhöta 12, didhrtd 1,

yvydta 10, pvinita 1, ¢;ri1_1ita 1, strztita 3, 1, talcäata 8, bfidhata 1, vardhata 2,

<;umbhwta 2, aaccata 4, tirata 2, yudhyata 1, haryata 1), 248 (ataita 3, apinvata 3,

agaqrata 1, Eiiata 3, asyja/ta 2), 253 (rariindtfi, I, 171, 1 von uns nicht mitgezählt,

da es schwerlich ein Verbum finitum ist), 254 (ukhyata 1), 256 (cruta 3), 258, 259

(bhakäata 1), 261 (grabharpa 1), 262, 265 ‘mm 1), 268, 269, 271 (ninikta 1).
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DER QUANTITÄTSWECHSEL 1M AUSLAUTE vnmsenna WORTER. 159

uns ohne Belang sind. Die kurz auslautende Form -ta" ist 474mal zu

belegen (eine Zahl, worin allerdings auch päta in dem nicht weniger

als 79mal zurüekkehrenden Schlussverse der Vasiéthafs enthalten ist),

die Form -ta nur 165mal.

Um zunächst die häufigere Form zu erledigen, so erscheint sie

374mal im Einklange mit den allgemeinen Sprachregeln. Nämlich

33mal vor einer Doppelconsonanz (z. B. drcata przi v1, 45, 4, b. v111,

69, 8, a, asrjata svayügbhilz x, 67, 8, d, ähnlich I, 168, 4, b. v111, 80,

10, c. x, 32, 8, c. 10, c. 48, 9, b u. s. ö.). Interessant ist, dass der

Vers 1, 15, 9, b=x, 14, 15, b: juhdta prd ca tiéthata in AS. juhdta

hat (Bnurnr 1v, 2, 20); die Rksamhitä bietet unseres Wissens nie -tä

vor einer Doppelconsonanz. Ferner steht -tä fast immer in der Pause.

Immer in der vollen Pause, d. h. am Schlusse eines hinteren oder

selbständigen Stollens (so z. B. in a'khgata 1, 161, 13, d, dtakäata 1,

86, 3, b, ataépa 1, 163, 2, d. 111, 54, 12, d u. s. w., im Ganzen 129mal).

Mit einer einzigen Ausnahme steht -ta am Schlusse von Vorderstollen,

im Ganzen 62mal (z. B. in dgacchata 1, 161, 6, c, atakäata 1, 161,

7, c, zipimgata 111, 60, 2, a, apimgata 1, 110, 8, a, natürlich um so

eher, wo sich zur Pause auch die Position gesellt, wie v1, 15, 6, a.

v111, 41, 6, c. 69, 8, a. x, 18, 2, a). Die erwähnte einzige Ausnahme

bildet dbküd iddm I vayünam o’ 572 bhasma ra'th0 er§anvan | mddatä

maniäinab I, 182, 1, wo bhüäatä möglicherweise durch das folgende

mddatä veranlasst worden ist. Mit vereinzelten Ausnahmen steht

ferner -tä vor der Cäsur einer Langzeile: so 12lmal in einem vier-

silbigen Vordergliede (z. B. in eikarta IV, 35, 5, a. b, aigacchata 1, 110,

2, d, ddadäta x, 64, 12, b, in dem 78 wiederkehrenden yüydm päta ];

mit Position at ti§thata | prd x, 53, 8, b), 29mal in einem Fünfsilbler

(z. B. in ita x, 14, 9, a. 108, 10, d, lcarta 11, 29, 1, b. x, 63, 7, d,

ganta'. v1, 49, 11, b; mit Position yacchata I dvipdde x, 37, 11, b.). An

Abweichungen können wir da folgende Verse anfiihren: ghrtdm uk§a-

ta | madhuvarnam eircate 1, 87, 2, d, tdm prcchatä | sa’ jagämä sa’ veda

1, 145, 1, a, pürbhi rakäatä | maruto ya'm ävata 1, 166, 8, b, indram it

stotä | vfäaztam sdcä sate’ v111, 1, 1, c.
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160 J os. ZUBATII.

Es erübrigen 100 Fälle, wo -tä gegen die Regel steht, nämlich

inmitten des Verses vor einfacher Consonanz. In 33 Stellen macht

nun dieses -ta eine unzweifelhafte Schlusssenkung aus; so die letzte

Senkung eines Achtsilblers (pumtd 1x, 67, 27, c), die vorletzte Sen-

kung desselben Versmasses (I, 3, 8, b. 23, 19, c. 21, a. 80, 9, b.

172, 3, c. II, 41, 14, c. v, 51, 2, c. vn, 59, 3, d. VIII, 2, 38, c. 18,

10, b. 32, 17, c. IX, 46, 4, b. c. 62, 18, b. x, 19, 1, b. 85, 33, b.

93, 15, c. d. e. 97, 19, d. 137, 6, d. 176, 2, b. 188, 1, b), die vor-

letzte Senkung einer Langzeile (drizlita 111, 60, 2, b, arirflta 1, 161,

7, a. 1v, 36, 4, b, grrtita x, 15, 6, b, jigäta I, 85, 6, b, datta X, 51,

8, b, nayata x, 66, 12, b, yanta VIII, 18, 21, c, yätd 111, 33, 12, b).

Auch die dritte Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem

Vordergliede mag rythmisch eine Kiirze verlangen: wir finden so -t1‘i

in avata vn, 38, 8, a, ümuta n, 14, 3, d, kmuta v, 57, 7, c. v111,

18, 11, c, ähnlich 11, 2, 1, a. 14, 2, c. 34, 6, c. 37, 1, c. III, 6, 1,

b. 52, 8, a. W, 58, 10, c. v, 43, 3, b. 55, 10, a. v11, 38, 8, c. 57,

2, d. 5, d. v111, 100, 3, a. x, 18, 2, d. 35, 12, a. 42, 1, c. 50, 11,

d. 53, 6, c. 95, 10, d. 100, 2, a. 101, 12, b. 103, 2, a. 110, 5, d.

Es bleiben noch 40 Stellen übrig, deren metrische Beschaffenheit

noch zur Sprache kommen soll, soviel dieselbe uns einigermassen

klar ist.

Die lang auslautende Variante -ta kömmt also wie gesagt 165mal

vor. Die fünf bereits erwähnten Stellen — 1, 87, 2, d. 145, 1, a. 166,

8, b. 182, 1, a. vm, 1, 1, c — abgerechnet steht -tä immer mitten

im Verse vor einfacher Consonanz: wir haben so 160 Fälle mit regel-

rechtem -tä gegen 100 mit dem gegcn die ursprünglichen Regeln

verstossenden -tä. Häufig genug, nämlich 89mal, steht -tä in den

unzweifelhaften Hebungen des Stollenausganges. So in der vorletzten

Hebung einer Langzeile (arcatä 1, 101, 1, a, avatä x, 97, 14, d,

avitä v11, 59, 6, a, takäatä 111, 54, 17, d. 1v, 36, 8, d. 9, b, ddkäatä

v11, 32, 9, a, dfmhatä x, 101, 8, d, dhünutä x, 66, 14, d, pdgyatä 1v,

26, 1, d, puäyatä 1, 94, 8, c, mrldtä 1, 171, 4, d. v, 57, 8, a. v1, 51,

5, b. vn, 60, 10, d. x, 34, 14, a, yäcatä x, 48, 5, c, rdkäatä 11, 34,

9, b, vocatä 11, 27, 6, c. v111, 48, 14, a. x, 128, 4, d, grutä x, 63, 2, d,
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DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 161

sagcatä 111, 16, 2, a, sincatä x, 37, 5, d, haryatä v, 54, 15, c), in der

drittletzten Hebung desselben Versmasses (akrnutä 1, 110, 3, d, tida-

dhata v11, 33, 4, d, anayatä x, 61, 27, c, abhavatä 1v, 35, 8, a, amun-

catä 1v, 12, 6, b. x, 126, 8, b, arcatü 111, 1, 4, b. v11, 58, 1, a, avatä

11, 31, 2, a. x, 35, 11, b. 103, 11, d. 107, 11, c, itä x, 30, 3, b,

kynutä v, 49, 5, c, krnutä x, 68, 11, a. 78, 8, a, gatä v111, 20, 2, c,

janayatd 111, 29, 5, d, tapatä v111, 89, 7, c, taratä x, 53, 8, b, dakäatä

v11, 97, 8, c, nayatä x, 101, 2, d, paptatd 1, 88, 1, d, piprtä x, 63,

8, d, prnatä n, 14, 11, c, bharatä v11, 46, 1, d, bhdvatä 111, 39, 9, c,

bhavatä 11, 29, 6, a, bhütä v1, 50, 11, d, mddatä I, 182, 1, b, muncatä

111, 53, 11, b. 1v, 12, 6, c. x, 126, 8, c, mrldtä v1, 50, 11, d, yacchatä

x, 63, 12, d, yätä v111, 57, 3, d. 1x, 97, 20, d, riradhatä v1, 51, 6, b,

vadatä I, 64, 9, a. x, 94, 1, b, grnutä x, 30, 8, d, sacatä x, 75, 5, b,

sädayatä x, 30, 14, b, sincata x, 101, 7, d, sprgatä x, 70, 5, a); ebenso

in der vorletzten Hebung eines Achtsilblers (in ilriyatä 1, 191, 6, d,

uruäyatä v, 87, 6, d, gäyatä 1x, 11, 1, a, jdyatä x, 103, 13, a, juhutä

v11, 15, 1, b. x, 14, 13, b, dhävatä v111, 100, 7, a. 1x, 11, 5, c. 106,

9, b, namasyatä 1, 84, 5, d, bharatä 111, 10, 5, b, vanatä v111, 7, 9, c,

vrhatä v111, 67, 21, c, gumbhatä 1, 21, 2, b, grnutd 1, 86, 2, c, grutä

1, 23, 8,c=11, 41, 15, c, sincatä 1x, 107, 1, a, syjatä 1, 9, 2, a). Mit

Vernachlässigung einer Schlusshebung, die übrigens öfters als irgend

eine andere vernachlässigt erscheint, finden wir folgende zwei Verse:

poträd ä sömam | pibata alivo naralz n, 36, 2, d, ä bheäajdsya | vahata

sudänavalz v111, 20, 23, b; da jedoch weder pibata noch vahata unter

den Ausnahmen Prät. 528 ffg. angeführt wird, wird wohl auch hier

-tä zu lesen sein.

Die dritte Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem

Vordergliede wird durch -tä an folgenden 15 Stellen gebildet: säm

vatsénasgrjata mätdram punalz 1, 110, 8, b, nd jänimo | ndyatä baddhdm

etdm x, 34, 4, d, ähnlich pijortä 1, 115, 6, b, pibatä I, 161, 8, b,

prnatä II, 14,'10, b, bhdratä n, 14, 6, d. 7, d. v111, 62, 1, a, bharatä

I, 136, 1, b, bhdvatä 1, 107, 1, b, madatä 1, 51, 1, b — a" gatä 1, 106,

2, b. x, 35, 11, a, pagyatä 1, 103, 5, a, sincatä 11, 14, 1, b. Formen

auf -ta" in derselben Stellung haben wir oben angeführt. Es erübrigen
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162 Jos. ZUBAT§. DER QUANTITKTSWECHSEL IM AUSLAUTE ETC.

56 Stellen, wo Formen auf -tä in anderen Stellungen als den bisher

erwähnten inmitten des Verses vor einfacher Consonanz stehen; es

sind dies die Formen atta’ itä itä (3) iyartä iäkartä1 kdrtä (3) kartä

gdntä (5) gantä gühatä juhotä (3) dddhätä (3) didhrtä dhdtä (2) dim-

vatä pdcatä punätä bhciratä (2) mdnthatä ydcchatä ydntä yuydtä vi-

dhyatä gigua (2) gmutä grotä (4) sunötä (3) ‘äljtitä (2) Sdtä sotä (2)

stotä sthdtä hatä hinotä.

1 käamäi rdpo maruta éturasya na iäkartä vihrutam pünalz. Dasselbe iäkartä

ist ein Nom. ag. vm, l, 12: adqndhätit amgzdhtm maghdvä purüvdmr täkartä vihrutam

pünalz. Ein analoges Beispiel der äusserliehen Wiederholung, die sich die vedischen

Sänger zuweilen erlaubten, ist z. B. grätä hdvam v1, 23, 4. 24, 2 neben v, 87, 8, 9,

wo grötä einmal ein Nom. ag., das andereinal ein Imperat. ist; vgl. auch den sprdhl‘

v, 3, 9, a neben d/va sprdhi V11, 82, 9.

(Fortsetzung folgt.)
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Beiträge zur Erklärung des Vendidad.

Von

Friedrich Müller.‘

Vendidad II, 85 (Spiegel).

Hier lautet der Grundtext: and paéso jo witareto-tanu§. SPIEGEL

übersetzt dies: ‚keine Gestalt, die das Mass des Körpers überschreitet‘.

Im Commentar (I, S. 75) bemerkt derselbe Gelehrte, dass paéso sonst

Neutr. = ind. pééas hier als Mascul. gebraucht wird‘ und witargto-

tanuä‘ wörtlich ‚den Körper überschritten habend‘ bedeutet. Er sagt

dann weiter: ,die einheimischen Uebersetzer verstehen den Aussatz

darunter‘. Die letztere Erklärung ist offenbar, wie schon von An-

deren bemerkt wurde, die richtige. Das Wort paéeo im Sinne von

,Aussatz‘ findet sich im HosIIANeJI-Haodschen Zand-Pahlavi-Glossary

pag. 24 und wird die Richtigkeit dieser Aufstellung durch neupers.

M, bestätigt. Was nun ufitareto-tanuä bedeutet, dar-

über gibt die Huzvaresch-Uebersetzung vollkommenen Aufschluss.

Sie sagt nämlich: "v 7001:’)? V15 m! 22 "00 ,der Aussatz, wo der Körper

abgesondert wird‘. Sie stellt aber auch frei, paéso als ,Aussätziger‘ zu

fassen, indem sie bemerkt: m‘ 1011317’ mg vor m‘ qr W15 «I0 ‚ein vom Aussatz

Geschlagener und dieser ist ein solcher, dessen Körper abgesondert

wird‘. — Darnach muss die oben citirte Stelle übersetzt werden: ‚nicht

l Vgl. diese Zeitschrift II, 37.
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164 Fnmmilcu MÜLLER.

der Aussatz, bei dem der Körper abgesondert werden muss‘. Doch

ist vom etymologischen Standpunkte auch die Uebersetzung möglich:

‚nicht der Aussatz‚ welcher über den Körper sich verbreitet‘.

Vendidad 11, 129-136 (Sp.).

Um die Beurtheilung dieser überaus schwierigen Stelle auch

jenen zu ermöglichen, welche die Huzvaresch-Paraphrase nicht be-

niitzen können, erlaube ich mir eine genaue Uebersetzung derselben

mitzutheilen.

‚Schöpfer! aus was sind also jene Wohnungen in dem War,

welchen Diem gemacht hat? — Darauf sprach Anahümä: Aus jenem

sein eigenes Gesetz habenden Lichte und aus jenem den Gesetzen der

Natur unterworfenen Lichte. Auf eine Weise erscheint ihr Gang. Das

Leiden dieser Welt von uns ist mannigfaltig, dieses (bloss) eines. Es

gibt Einige, welche also sagen: Von selbst ist ihnen dieser eine An-

blick der Sterne, des Mondes und der Sonne, wenn diese auch nicht.

vorhanden sind. Und sie halten darauf für einen Tag, wenn ein Jahr

vorüber (ist). hapta hgmti hämino mäizha panéa zajana. Dort die Be-

schäftigung. In 40 Jahren, Wintern, werden von Zweien dieser

Menschen1 zwei Menschen geboren im Paar, Weib und Mann.2 Und

ebenso werden ‘von den Arten der Rinder jenem, der sie hat, ge-

boren. Und dieseMenschen leben gut in (ihrem) Leben, d. i. 150 Jahre

leben sie. — Es gibt Einige, welche sagen: Sie leben sehr gut in

(ihrem) Leben, d. h. sie sterben niemals in jenen Wohnungen des

War, “welchen Diem gemacht hat.‘3

Vendidad III, 3——5. (Sp.)4

Der Grundtext lautet: aa_t mra6_t ahuro mazdd jag? ba paiti nä

a§hawafraja;f spitama zara&u§tra —- aesmo-zasto baresmo-zasto ga6-zasto

1 Man lese: w 11"

2 Man lese: 511 #515061’ no.

3 Man lese: ?1§ 4 Vgl. diese Zeitschrift 11, 41.
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DES VENDIDAD. 165

hawano-zasto -—- axétaéda daénaja waéaframru mifirem-c'a wowru-ga6_ja6i-

fim gjaidjam rama-c'a qastrem. ,Darauf sprach Ahura-Mazda: Wo ein

reiner Mann einhergeht 0 Spitamide Zarathustra -—- mit Brennholz in

der Hand, mit Baresma in der Hand, mit Fleisch in der Hand, mit

dem Mörser in der Hand — im Frieden dem Gesetze gemäss mit

dem Worte sprechend: Ich will den Mithra, den über weite Fluren

gebietenden, preisen und den Räman-qästra.‘ Die Huzvaresch-Ueber-

setzung dazu lautet: ‚Darauf sprach Anahümä: Worauf ein reiner Mann

einhergeht 0 Spitamide Zartust — mit Brennholz in der Hand, mit

Barsom in der Hand, mit einem Becher in der Hand; es gibt Einige,

welche sagen ‚berührend (nämlich den Becher) spricht er‘; mit dem

Mörser in der Hand — welcher mit Frieden mit dem Glauben der

Guten in der Rede spricht: Dem J azd Mithra, dem über weite Fluren

gebietenden einen Preis, d. h. will ich machen und dann rämiän

qarum, und dieser wird wenn ich es so mache. Es gibt Einige, welche

also sagen: Und rämiän und qarum machend.‘

Aus der Huzvaresch-Uebersetzung geht hervor, dass der Para-

phrast statt gaö-zasto etwas anderes, etwa jämo-zasto gelesen hat. Die

Note des Paraphrasten ‚berührend‘ (den Becher) mag wohl darin seinen '

Grund haben, dass er meinte, man könne mit den beiden Händen

bloss zwei Gegenstände, nämlich Brennholz und Baresma tragen, nicht

aber noch einen dritten und vierten Gegenstand. Wahrscheinlich

wird auch fiir hawano-zasto dicselbe Bemerkung gelten. — gjaidjäm

hat der Paraphrast als Nomen gefasst (acc. singular. femin.), da er

es durch m5 wiedergibt und anon i: hinzufügt. —— Nach ihm ist

Räman qästra das Resultat des Preises des Mithra; Erklärungen, welche

wir natürlich nicht annehmen können.

Vendidad III, 46 (Sp.).

Die Stelle lautet: upa wet nasu§ 'raE.9wat miizhanat haéa éaéhmanat

haéa hizumat hac'a paitié-qarenat haéa‘ frawäxähag.‘ haéa fra§hamaka_t

I haéa ist mit einigen Handschriften hier unbedenklich einzuschieben. Im

Texte, welcher dem Huzvaresch-Paraphrasten vorlag, ist es sicher vorhanden gewesen.
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166 FRIEDRICH MÜLLER.

haéa. SPIEGEL übersetzt: ‚So verunreinigt die Nasus von der Nase

aus, vom Auge her, von der Zunge, vom Gesichte, vom After her.‘

Diese Uebersetzung ist nicht nach der Tradition, und derselbe Ge-

lehrte hat offenbar, wie aus dem Commenter (1, S. 88) hervorgeht,

die letztere sich nicht genau angesehen. Die Huzvaresch-Uebersetzung

lautet: ‚Da verunreinigt die Nasuä von der Nase her, vom Auge her,

von der Zunge her, vom Gesichtc her, vom Penis her (5-*9 i), vom

After her1 des Todten.‘

Vendidad m, 79-as (Sp.)‚

Der Grundtext lautet: ncn'_t zi im zd ähä jä dareya akaräta ähaete

— ja karähja karähiwala — aäibiä tat wanbäuä aivf-xähoiäa?) — ida

éaraiti huraööa jä dareya apuära aeiti -- aöibiä ta_t wanhguä arähäno. Ich

übersetze wörtlich: ‚Denn nicht ist diese Erde froh, die lange unbe-

pflügt daliegt — die durch den Pflüger bepflügt werden sollte —— da-

durch (wird ihr) dieses des Guten: das Bewohnen. —— Da (ist) ein

Mädchen, ein schön gewachsenes, welches lange kinderlos einhergeht

— dadurch (wird ihr) dieses des Guten: Männer (als Nachkommen-

schaft).‘ Der Sinn der Stelle ist: die Erde fordert Bebauung durch

den Landmann, wodurch sie ihm allein Segen zu spenden vermag,

gleichwie ein schönes Mädchen einen Mann fordert, um dadurch seinen

Lebenszweck zu erfüllen, nämlich männliche Nachkommenschaft zu

gebären.

Zu dieser Auffassung führt die Huzvaresch-Uebersetzung, welche

lautet: ‚Denn nicht wird der Erde dadurch Annehmlichkeit, dass sie

lange ungepflügt daliegt, wenn sie durch Pflügen bepflügt werden

soll, d. h. wenn es nöthig ist, sie zu besäen.3 Ihnen wird dieses

Gut: das darauf Wohnen; Samen ist ihr nothwendig. Auf diese Weise

I Smnenns Text hat 119, wie auch Deatür Däräb las, wofür gewiss mit Aspen-

diärdii II) zu lesen ist.

2 So lese ich für aimkahoiänä, aiviähoiöni, aioi§hoi9na, welche Lesearten

die Handschriften bieten.

1‘ Man lese: 119111055101)‘ II" E.
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DES VENDIDAD. 167

ein Mädchen, ein schön gewachsenes, lange kinderlos umhergeht.

Ihnen wird dieses Gut: und ein Mann ist ihr nothwendig.‘ Wie man

sieht, hat der Paraphrast den traditionellen Sinn der Stelle noch ziem-

lich gut verstanden, aber von der grammatischen Beziehung der ein-

zelnen Worte keine richtige Anschauung gehabt. Er übersetzt aäibiä

einfach durch arocßa und arähäno durch den Singular vor, woraus her-

vorgeht, dass er unter arähäno nicht die männliche Nachkommenschaft,

sondern den Ehemann verstanden hat.

Vendidad III, 87 (Sp.).

Der Grundtext lautet: jo imäm zäm aivi-wgrgzjeiti spitama mm-

&u.§tra häwoja bäzwo daähina-äa daähina bäzwo hdwoja-c'a. Dies über-

setzt SPIEGEL durch: ‚Wer diese Erde bebaut, o heiliger Zarathustra,

mit dem linken Arme und rechts, mit dem rechten Arme und links‘

und bemerkt dazu im Commentar (1, S. 95), dass er häwoja, daähina

als Adverbia fasse, wodurch sich auch der Genitiv bdzwo statt des

zu erwartenden Locativ erkläre. — Der letzte Theil der Bemerkung

ist mir unverständlich. — Aber das Eine muss ich bemerken, dass

die Stelle keineswegs nach der Tradition übersetzt ist, welche über

den Sinn derselben sich ganz klar ausdrückt. —- Die betreffende Stelle

der Huzvaresch-Uebersetzung lautet: "0 wow” M100” ml» #4 ‚#3 Gr 1‘

ü? k} yo ’ -'6-“)'l")O" M W 95 110 *0) W’ 95 m: w’ 95 no :9 ’r' 95

‚wer diese Erde bebaut, 0 Spitamide Zartust, mit dem linken Arm

und dem rechten, mit dem rechten Arm und dem linken, mit der

Hilfeleistung des einen zum anderen‘. Darnach fasste der Paraphrast

häwoja und daähina als Instrumentale und bäzwo als Genitiv des Duals,

eine Form, die mit dem Locativ des Duals aiihwo im Jasna 41, 5 zu-

sammenstimmt. Nach der Tradition müsste also die Stelle übersetzt

werden: ‚Wer diese Erde bebaut, o Spitamide Zarathustra, mit dem

linken der beiden Arme und dem rechten, mit dem rechten der beiden

Arme und dem linken.‘
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168 FRIEDRICH MÜLLER.

Vendidad IV, 1—2 (Sp.).

1. jo naive ngmaizuhentä

noigf ngmo paiti-baraiti

2. täjuä ngmaizho bawaiti

hazaizha ngmo-barahé.

I. Der Grundtext:

1. Wer einem Manne, dem eine Forderung1 zusteht,

die Forderung nicht zuriickstellt,

2. Der ist ein Dieb der Forderung

durch Vergewaltigung (Beraubung) dessen, der die Forderung

übergeben hat.

II. Die Huzvaresch-Uebersetzung:

Wer einem Manne, dem eine Forderung zusteht,2 dem man ver-

pflichtet ist, sie zu übergeben,3 die Forderung nicht zurückbringt,

d. h. nicht gibt, dann ist’s ein Diebstahl der Forderung, wenn man

dies mit dem Gedanken nimmt, ‚ich werde es nicht zurückgeben‘

und es ist ein Raub der Forderung am Ueberbringer‚ wenn man,

falls er sie (die Forderung) fordert, sagt: ,ich habe es, aber ich gebe

es dir nicht.‘

Dies ist aus dem Awesta klar: Dies geschieht, wenn man sagt:

,gib mir etwas und ich werde es dir, wenn du es brauchst, geben,‘

mit dem Gedanken es nehmend ‚ich werde es nicht zurückgeben‘.

Wenn es ein Anderer nicht weiss, dann ist man an Stelle eines Diebes,

wenn es ein Anderer weiss, an Stelle eines Räubers. Wenn man,

1 ngmah- ‚Bitte‘, dann ‚aufgenommenes Darlehen‘ist vom Standpunkte des Schuld-

ners aufgefasst, während das griechische öoivslov ‚Darlehen‘ vom Standpunkte des

Gläubigers gebildet erscheint. — Da es sich um die Zurückstellung des Darlehens

handelt, so habe ich den Ausdruck Forderung, welcher den Standpunkt des Gläu-

bigers repräsentirt, gewählt.

2 "WM! ist nicht mit wie SPIEGEL, Aw.-Comm. I, 116 meint, zu

verbinden, sondern mit

3 Es ist zu lesen: -'0” )W:')'U w“?! G)‘; ’‚
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BEITRÄGE zUR ERKLÄRUNG DES VENDIDAD. 169

sobald er es fordert, sagt: ,ich habe es nicht‘, dann ist man an Stelle

eines Diebes, wenn man sagt ,ich habe es, aber ich gebe es dir nicht‘,

dann ist man an Stelle eines Diebes des Gestohlenen, eines Räubers.

des Geraubten, ein Betrügerischer, und . . . . dadurch macht man

die Drudz schwanger.‘

Wie aus der Huzvaresch-Uebersetzung und der zu ihr gehören-

den Glosse hervorgeht, muss der Paraphrast statt hazanha nemo-barahe

gelesen haben: hazas-6a nemo-barahe ,und ein Räuber desjenigen,

welcher die Forderung (das Depositum) übergeben hat‘.

Die Pahlawi-Glosse zu den Worten datare . . . ashaum.

In der Huzvaresch-Uebersetzung finden wir bei den Worten

dätarg . . . aähäum beinahe regelmässig eine Glosse, welche folgender-

massen lautet: 1110"?» no j-‘rv wemesg „yßo he's "Cm" J

DE HARLEZ (Manual du Pehlevi, pag. 274) übersetzt dieselbe:

‚Ahura le créateur (agit) par appel, en adressant la parole aux hommes,

les autres par louange au createur. Ahura adresse la parole aux autres

etres et ceux-ci ne lui parlent que pour le louer.‘ — Diese Ueber-

setzung ist nicht ganz genau, da hier nichts anderes als die fehlende

Copula supplirt werden darf. Es muss demnach übersetzt werden:

‚Der Schöpfer Anahümä ist rein (im religiösen Sinne = heilig) durch

Verkündigung (seines Willens), die anderen durch das Lob (des

Schöpfers)‘, d. h. dem Schöpfer Ahura-Mazda kommt das Epitheton

aähawan ( )>1u ahraw, nicht halab, wie die Parsen lesen) zu vermöge

der Verkündigung seines Willens, während die anderen z. B. Zara-

thustra, welcher auch das Epitheton ashawan führt, es nur insofern

verdienen, als sie den Schöpfer Ahura-Mazda preisen.

Die Pahlawi-Glosse zu Vendidad II, 16 (Sp.).

Obwohl diese Glosse bereits von SPIEGEL (Die traditionelle Literatur

der Parsen, S. 82) übersetzt worden ist, so gebe ich im Nachfolgen-

den eine neue Uebersetzung, da SPIEGEL manche Stelle derselben

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 12
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170 FRIEDRICH MÜLLER.

missverstanden hat. Die betreffende Glosse lautet: ‚Obwohl Diem

die Würde eines Herbad und geistlichen Schülers nicht hatte (vgl.

Vers 10: m) n‘ w "s "O\"'OI‘0I Jure-l" Cg), so war er dennoch, so lange

er dem guten Glauben anhing,‘ rein. Dann machte er2 die Zeichen

den Menschen auf den Körper (d. h. während vor seinem Sünden-

falle die Menschen ewig jung waren und [nach Jasna 1x, 19] der

Vater von dem Sohn nicht unterschieden werden konnte, sah man

ihnen nach dem Sündenfalle Dzem’s die Zeichen der Zeit, d. h. die

Jahre allsogleich an).

Dieses, dass er dem guten Glauben anhing, ist aus folgender

Stelle offenbar: mrüiöi tat mäß-vgm ja_t aem-c'it jo daéwa; dieses, dass

er rein war, ist aus folgender Stelle offenbar: jimahä wiwwhhanahé

a.§ha6n0 frawaéhim jazamaidé ‚Dzem, des Sohnes Wiwa1‘1han’s des

reinen Frawasi preisen wir‘; dieses, dass er die Zeiten den Menschen

am Körper (sichtbar) machte, ist aus der folgenden Stelle offenbar:

abargähnawa paséaéta. Dzem und Käus, beide waren unsterblich er-

schaffen, wegen ihrer eigenen Sündhaftigkeit wurden sie sterblich.

In Betreff Dzem’s ist es aus der folgenden Stelle oflenbar: moéhu

ta_t akerenaot afiéhahhat hwa hizwa und in Betreff des Käus ist es aus '

der folgenden Stelle offenbar: ahmi dim paiti-frartherezat ahmi jo ba-

wat aöähaizhä.

Die Pahlawi-Glosse zu Vendidad III, 23—-24 (Sp.).

Obwohl Srmenr. dieser Glosse keine Bedeutung zusehreibt, gebe

ich hier eine genaue Uebersetzung derselben schon deswegen, weil

ich einerseits mit dieser Ansicht nicht einverstanden bin, anderseits

der Text einiger kleiner Verbesserungen bedarf, ohne welche der-

selbe für Ungeübte schwer verständlich ist. Die Uebersetzung der

ganzen Stelle lautet: ‚Darauf sprach Anahümä: Auf Arzür griwäk,

o Spitamide Zartust, am Thore der Hölle, auf welchem Orte zusammen-

kommen, wenn sie nämlich zurückgehen, kehren sie an diesen Ort

1 Man lese: v” V0 im” ’1.

2 Man lese: N19 m’
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BEITRÄGE ZUR. ERKLÄRUNG DEs VENDIDAD. 171

zurück, die Drudz aus der Höhle Wenn sie zurückkommen,

gehen sie dort hinauf. Es gibt Einige, welche sagen: wenn sie zu-

sammenkommen,1 dann treiben sie Päderastie.2 Die Hölle befindet

sich unter der Erde, oben ist der Himmel und das Thor (der Hölle)

geht hinauf zur Erde. Dies, ob oben ausserhalb der Himmel ist oder

nicht, ist mir nicht klar. Auf diesen Ort kehren zurück die Drudz

aus der Höhle (?) wenn sie zurückkehren.3 Das Schedä- (Déw-) Sein

und das Drudz-Sein4 sind beide synonym. Es gibt Einige, welche

sagen, es gebe männliche und weibliche; Andere sagen, es bedeute

beides so viel wie Sündigung (*o5-'50-'11). Wer sagt es gebe männliche

und weibliche, für den ist der Schedä (Dew) das männliche und die

Parik das weibliche.‘

1Man lese: W291’ ‘f’ ‘D H’.

2 A-4115, woraus die Auffassung der Drudi als männlicher Wesen hervorgeht.

3 Man lese: W931’ MP5 9:.

4 Man lese: -‘0I@\I-5-"I "0*O0-00.

12*
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Beiträge zur Erklärung der Glossen des Bar Bahlfil.1

Von

Siegmund Fraenkel.

Als P. on LAGARDE vor mehr als 20 Jahren in der ersten seiner

gesammelten Abhandlungen die Nothwendigkeit vollständiger Aus-

gaben der syrisch-arabischen Glossensammlungen in eindringlichen

Worten begründete, betonte er, dass auch die Zusammenstellung eines

ausführlichen syrischen Lexicons diese Arbeit durchaus nicht über-

flüssig machen werde. Der Erfolg hat ihm nun völlig Recht gegeben.

Inzwischen hat nämlich PAYNE SMITH seinen grossen Thesaurus zu

zwei Drittheilen vollendet und in dieses Werk auch die Glossen Bar

Ali’s und Bar Bahlül’s fast vollständig aufgenommen. Wenn man

nun aber meinen sollte, dass unter diesen Verhältnissen eine voll-

ständige Ausgabe der Glossen des Bar Bahlül unnöthig sei, so wäre

das irrig. Allerdings — das muss zugestanden werden — den grössten

Theil dessen, was uns die neue Ausgabe bietet, kennen wir bereits aus

PSM. Thesaurus; sie ist aber doch deshalb nicht überflüssig. Denn Wah-

rend PSM. nur wenige der Bodlejana gehörige Handschriften des BB.

(neben einer Cambridger) benutzen konnte, stützt sich die neue Ausgabe

auf das gesammte bekannte Material. Dadurch erhalten wir zunächst eine

nicht unerhebliche Anzahl neuer Glossen, die in PSM. Handschriften

1 Lwicon Syriacum auctore Hassano bar Bahlule voces Syriacas Graecaaque

cum glossia Syriacis et Arabicis complectem e pluribus codicibus edidit et notulis in-

struxit Rnsans DUVAL. Fasciculus I. Parisiis mnocc Lxxxvin.
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER GLOSSEN DES BAR BAHLÜL. 173

nicht erhalten sind. Ihre Anzahl wird schon für den ersten Band über

hundert sein. Zweitens hat PSM. doch nicht selten einzelne Glossen,

die ihm nicht wichtig genug schienen, ganz übergangen oder nur un-

vollständig abdrucken lassen. Ein Beispiel zeige, dass er dabei auch ganz

interessante Stellen unserer Kenntniss entzogen hat. Unter hab: ver-

weist uns PSM. Sp. 200 auf besaß]; dort aber ist nur Bar Ali’s Glosse

abgedruckt. Nun aber gibt Bar Bahlül, Sp. 168 das Folgende:

mal 5;’ 5'” "b a)‘ ‚.35 us oft: m‘ <05 "l Mal

Ist hier auch nur eine Verwechslung der Olympiadenzeitrechnung

mit der römischen eingetreten, so darf uns dies doch nicht vorenthalten

werden. Die Bezeichnung des Schaltjahres als ist jedenfalls

eine Bereicherung unserer Lexica.

Endlich ist PSM. kritische Behandlung der Glossen, wie sich

das zum Theil schon durch das unzulängliche Material erklären lässt,

häufig nicht glücklich gewesen.

Dem gegenüber stellt sich nun Herr DUVAL, dem die syrischen

Studien schon mancherlei Förderung zu danken haben, das Ziel einer

kritischen Ausgabe. Das philologische Ideal einer solchen, nämlich

den Text möglichst genau in der Gestalt zu ediren, die ihm der

Verfasser gegeben hat, wird sich allerdings bei Werken dieser Art

kaum erreichen lassen. Schon dass solche Arbeiten vom Verfasser

gewöhnlich überhaupt nicht abgeschlossen wurden, erschwert die Auf-

gabe. Dazu tritt nun aber, dass an diesen Glossensammlungen ganze

Generationen theils gelehrter, theils ungelehrter Abschreiber gearbeitet

haben. Ein Jeder, der den Text nur einigermassen verstand, glaubte

etwas Verdienstliches zu thun, wenn er zu den bereits genannten

Synonymen ein neues hinzufügte, oder eine ihm nicht bekannte Vo-

cabel durch eine andere ersetzte; die Gelehrteren ergänzten das Werk

durch Einschaltung neuer Glossen. Die Glossensammlung Bar BahlüPs

wäre also eigentlich nur herzustellen, wenn wir sein Autograph be-

Sä-SSBI].
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174 SIEGMUND Fasnuxnn.

Aber noch andere Schwierigkeiten begegnen dem Herausgeber.

Die Glossensammlungen der Syrer werden ursprünglich wahrschein-

lich nur die Fremdwörter enthalten haben, namentlich Erklärungen

der in den wissenschaftlichen aus dem Griechischen übersetzten Schriften

vorkommenden griechischen Wörter. Davon ist nun eine grosse Masse

mit anerkennenswerther Sorgfalt treu überliefert worden, so dass die

griechischen Originale auf den ersten Blick deutlich sind. Eine nicht

unbetrachtliche Anzahl anderer aber ist in barbariseher Weise ver-

stümmelt, und es erhebt sich nun die Frage, wieviel von jenen Ver-

derbnissen schon dem BB. zuzuschreiben sind und welche anderen die

Abschreiber verschuldet haben. Auch hier wäre im Einzelnen nur durch

eine von BB. selbst geschriebene. Handschrift die Entscheidung zu

fällen.

Von diesen unerreichbaren Idealen abgesehen, hat aber Herr

DUVAL seine neue Ausgabe zu einer soweit überhaupt möglich, kriti-

schen gestaltet, nach folgendem Grundsätze. Fehler, die alle Hand-

schriften enthielten, wurden in den Text aufgenommen, während eine

Klammer oder Note auf das Richtige verweist. Im Uebrigen wurde

ein eklektisches Verfahren beobachtet und unter verschiedenen falschen

Lesarten diejenige gewählt, die der richtigen am Nächsten kommt. Da-

bei ist aber der kritische Apparat so vollständig gegeben, dass jeder

Benutzer des Werkes in der Lage ist, selbständig sich eventuell einen

anderen Text als den vom Herausgeber gewählten zu construiren.

Nur ganz nichtsnutzige Varianten hat der Herausgeber unterdrückt;

bei dem gesunden Urtheil und kritischen Tacte, die er stets zeigt,

darf man überzeugt sein, dass dabei nichts irgendwie Wesentliches ver-

loren gegangen ist. — Die Anwendung der methodischen Grundsätze

auf den einzelnen Fall ist natürlich nicht immer ganz einfach gewesen;

der Herausgeber musste im Syrischen, im Arabischen, im Persischen

und nicht zuletzt im Griechischen wohl gerüstet sein, um seiner Auf-

gabe gerecht zu werden.

Er hat aber ausserdem noch eine erhebliche Mehrarbeit geleistet

durch den Index der griechischen Vocabeln, den er der Ausgabe an-

gefügt hat. Hier sind eine sehr beträchtliche Anzahl verstümmelter,
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BEITRÄGE znn ERKLÄRUNG DER GLossEN nEs BAR BAHLÜL. 175

von PSM. gar nicht oder mangelhaft erklärter griechischer Wörter in

scharfsinniger Weise gedeutet, so dass jetzt nur noch eine verhältniss-

mässig geringe Anzahl jener Ungethüme dem aramäischen Lexicon

verbleibt. Natürlich ist aber auch die Erklärungsarbeit des Heraus-

gebers nicht völlig abgeschlossen; der Index enthält noch manches

Fragezeichen und auch über manche ‚definitiv gegebene Erklärung

wird sich streiten lassen.

Hier sei zunächst eine Anzahl Deutungen griechischer Wörter,

die der Herausgeber entweder nicht erkannt oder verkannt hat, ge-

geben. Vielleicht dünkt dies Manehem verlorene Arbeit; indessen es

hat einen eigenen Reiz, auch noch unter Ruinen und Trümmern eine

Spur des hellenischen Geistes wiederzufinden und in ihr Recht ein-

zusetzen.

G?" Sp. 8. Die Glosse bedeutet: ‚lange anblicken‘; wörtlich

,anblicken und aushalten‘. IZaJZ§-=89 ist eine späte Nominalbildung von

vgl. = 6153 ‘vgl p. 278, 23. Auch die arab. Synonyma

bezeichnen aufmerksames Sehen. Darnach wird man es kaum mit

alépzov combiniren dürfen. Zu vermuthen ist eine Verstümmelung aus

{de}; d. i. Oswpeiv. (l-95°14 (iewpia 15°-95°14 fieépwa Cast. 948; die Er-

klärung ,meditatio eoelestium‘, wenn sie dort richtig aus dem Glosso-

graphen übersetzt ist, beruht auf einer Verwechslung mit usräwpa,

trotz des t.)

Reims] Sp. 17 scheint sich auf Jesajas 40, 20 mp1‘ x‘) w zu

beziehen, das die LXX durch ämqmov wiedergeben. Doch wird es zu

kühn sein, dies Wort hier und Bar Ali (I‘IOFFM.) Nr. 73 einzusetzen

‘Lgmifibmi Sp. 18 ist schwierig. Die Erklärung scheint in den

Worten Jo, zu liegen. Da mit den ‚Hälsen der Seeleute‘

nichts zu beginnen ist, so ändere man .450‘, in ‘W06, das ist ara-

bisches 6)}; Plur. von ‚Le ,Schiffer‘, vgl. Aram. Fremdw. 215. Anm.

Dann stimmte dies Wort ‚zu Es scheint ein griechisches Wort

auf Mir-q; zu sein, das von einem Späteren der Bedeutung nach für

H“ die Endung I-6°-1 erhielt. An talmudisches 8'1“IhD8 (so ist ‘Äruchs

Lesart für 1411-1151326 der Agg. Sabb. 111b Mitte) zu erinnern, führt auch

nicht weiter. An ivöpidvra kann aber gewiss nicht gedacht werden.
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176 SIEGMUND FRAENKEL.

J-A-ti-\l Sp. 33 erklärt durch ‚usw? (Duv. éyxparfig) wohl ebspyém<;.

Sp. 40 l. 10 liesse sich zwar auch zur Noth als *81'p.arpov

fassen, aber richtiger wird es sein, hier mit S. 18W’ zu lesen und

darin den arabischen Namen des Schlauches 21.1“ wiederzufinden

(Aram. Fremdzvörter 209). Das Syrische hat sonst nur das von dem

üblichen Transcriptionsgesetze (z. = 0, -I = r) abweichende Imém

us-:p*,rr,:; (G. HOFFMANN ZDM G. xxxn, p. 748 Anm. 1), auf welches das

arabische Wort nicht gut zurückgehen kann. Dies muss einer spä-

teren, unabhängig vom Schriftthume entwickelten volksmässigen und

dabei an die geläufige Wurzel ‚um angelehnten Form entstammen,

als deren Vertreter sich amen und das von Bar Ali No. 245

überlieferte -Wort ausweisen. Die Glosse ist nach unserem Texte

folgendermassen herzustellen: 12.5.1130 [‚\U1H]‚_4Q on} <1,-.68, das fol-

gende Wort I,-0] ist in I;-=1 zu ändern d. h.

1.901 Sp. 54, das durch 01,911 Lflgül erklärt ist, wird durch Note 14

als Corruption von D101 erklärt. Sollte aber hier nicht ein griechisches

Wort vorliegen, nämlich das auch im Aram. als renne vorkommende,

aber von LEVY, TWB. 1. 63. 7. v. u. nicht erkannte (l)PEIO‘I horreum,

das von man: ‚Stall‘ ganz zu trennen ist? Das erste Wort der ara-

bischen Erklärung wäre dann in 1,19131 ‚Magazine‘ zu ändern, während

DI/,=_>\)\ in der Bedeutung ,Tennen‘ beibehalten werden kann.

\-moo] Sp. 55 erklärt durch Lie-ma] é’c§op(a wird von Löw als

,exsul‘ gedeutet. Nicht ganz unbedenklich, weil es lateinisch, aber

nicht undenkbar, weil es ein Begriff aus der Staatsverwaltung ist.

In jedem Falle aber ist der Erklärung nach zunächst an ,exilium‘

zu denken.

mpaaäo] Sp. 64, daneben opzoäol (unter denVarianten mopaesei)

DUVAL 6¢o>6ei;? scheint eher ein Adjectiv auf so; oder w; zu sein.

*é1o6eiog? Vgl. als Epitheton Gottes (Erklärung von tomeg)

p. 141.

gutem-ahoi Sp. 64 soll nach FIELD, mit dem Dov. übereinstimmt,

-i;p.w*.oE1mp sein. Das ist schon graphisch etwas bedenklich. Bequemer

erscheint dem gegenüber, hier eine Verstümmelung am Anfange an-

zunehmen und das Wort mit jüd. aran1. pnmväran zu combiniren.
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BEITRÄGE zun ERKLÄRUNG DER GLOSSEN nEs BAR Bannen. 177

Hai erklärt dies zu -Kélim 13, 2 als Löffel, ‚eine eiserne Schale, mit

der man Backwerk (xP~‘H11D , pers. 65,5.) heraushebt und Fleisch (aus

dem Topfe) herauszieht‘; es ist Cwndpuorpov (nicht Cmuöhcrpov LEVY, Neu-

hebr. Wörterb. 1, S. 523) mit Dissimilation des ersten 'r in Z. Von dem

Löffel als einem Maasse der Aerzte spricht auch die Misnäh Kélim

17, 12; vgl. cochlearis, xoxhdprov, &pu1-hp u. a. Auch wird 19054 ,Löfl'el‘

bei PSM. 2447 s. v. lmm wirklich durch <6; erklärt, wie

unser Wort durch

Qmeumcl Sp. 64. Dnv. ,?ex verbo 100)‘. Man fühlt sich ver-

sucht \,‘‚a‚L zu lesen, die arabischen Erklärungen aber auf die Les-

art 1,-.“ zurückzuführen; es würde dann etwa éhaflficsre sein.

,\o.;\.moI Sp. 75. Die Erklärung ,das Gold, das sich nicht vor

dem Feuer fürchtet‘, ist doch gewiss nur metaphorisch zu verstehen:

,Gold, das die Feuerprobe bereits bestanden hat‘ (nicht nach BERN-

sTEm bei PSM. 77 ,quasi os, medulla terrae‘). Man ist deshalb ver-

sucht, das Wort als Verstümmelung aus (et-weist ,obrussatum‘ aufzu-

fassen; ,obryzatum‘ ößpuCarov bedeutet ‚aus feinstem Golde gefertigt‘.

Sp. 79: I50: (u; m-Soi erklärt durch mmoö 25,91 512m,“ deutet

Duv. info éwdpxwv X_Li)PtZ? Graphisch genügt diese Erklärung wohl, aber

man kann sich darunter nichts vorstellen. ,Ein Land, das unter den

Eparchen steht‘ ist wohl kein so bekannter staatsrechtlicher Begrifl’, I

dass er in eine syrische Glossensammlung hätte gerathen können. Man

gehe zur Deutung von dem bekannten tomoä aus. Dies ist = prima

(LEVY, Neuhebr. Wb. 1v, S. 427) = 615a»), aus dem persischen

rustak (LAGARDE, GA. 81, 26) ‚Land‘. Vermuthlich also eine Cor-

ruption aus ‘ab rrepixdipzov ‚die Umgebung‘ hier im Sinne von ‚Land‘

im Gegensatz zur Stadt ar. P1121112).

Sp. 84: -w-t\-in-sol, erklärt durch JlsL1\ )\=‘\-)\ ,versehwindender

Dampf‘, von Dov. mit ‘P als ö rröwog gedeutet, kann der Bedeutung

nach mit diesem Worte nicht in Zusammenhang stehen. Eine Ab-

leitung von ärroqvucaio) ,wegblasen‘ liesse sich graphisch allenfalls er-

tragen.

-muJ5oi p. 87 scheint das N. pr. 0bp<iwoc_ zu sein. Unter anderen

heisst so auch ein Arzt aus Syrien PAPE, Griech. Eigenn. s. v. Die
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178 Swemmn FRAENKEL.

Erklärungen werden durch den später gesuchten Anklang an iääol ver-

anlasst sein. Vielleicht aber mag auch ursprünglich die arab. Glosse

jj...“ gewesen sein.

‚J-fiol Sp. 91, 7 erklärt durch IN‘: Im,» (dies doch gleich oiypoq)

also ,Stadt und Land‘ scheint eine Verderbniss aus (sie; xdipav (nicht

xwpöv). Bestärkt wird man in dieser Vermuthung durch die Les-

art von S. , der I-Em-ms] hinzufügt, also Lia: oder Aehnliches

gelesen hat.

I-15040] Sp. 98 (Var. IALQAQI) von Duv. nach dem Vorgange von

PSM. av.orop.r;w’a gleichgesetzt. Der Umstand, dass das Wort bei Gregor

von Nazianz vorkommt, genügt doch wohl nicht, um ihm unbedingt

griechische Abstammung zu sichern. Mindestens aber muss dann als

Rest I-no-gel für I-no-gum angesetzt werden.

15m5? Sp. 101, l. 9 ist bei PSM. nicht verzeichnet. Im Semitischen

hat es augenscheinlich keine Ableitung, dagegen lässt es sich mit

öpzuü; ‚scharf, stechend‘ als Name eines dornigen Gewächses, das im

Griechischen allerdings noch nachzuweisen ist, allenfalls vereinen.

Qsgäoll Sp. 101, erklärt durch ‚farbig‘ 0;)... u. dgl. wird eine

Verstümmelung von ouapdyözvov sein. Man könnte auch an pers. o£>,...)~

denken.

hie-K.‘ Sp. 111. Die Erklärungen: lAeJäolAm und JUL‘ bedeuten:

‚Aussage‘ also [mfln-Yopla.

waugauwl Sp. 111. Dov. éwtfiez sou mit ‘P Um das 4 zu recht-

fertigen, besser äwtflerat’ cou-

~mO-AKA"._'z.mO.¢l Sp. 118 erklärt durch PM O;:.L\ fl/‚Jl. Bei diesem

verzweifelten Worte darf man eine starke Verstümmelung annehmen.

Zu der Lautfolge stimmt so ziemlich xovcoßpivoql‘ -we-L,-.9-me.o; die Glossen

müssen hier in allgemeinerer Bedeutung genommen werden. ‚w, wird

die ursprüngliche gewesen sein; sie wurde dann später durch 02.-‘.

und UM erläutert.

1.545.004 Sp. 121. Dov. é~rv.po'vreza. Um das \ zu retten, empfiehlt

sich eher éyxapmpia mit Dissimilation des zweiten r.

-we-MM] Sp. 121. Die Richtigkeit von Low’s Aenderung ergiebt

sich aus PSM. 1562 l. 38, wo Ml-1=I_-‘Mb thatsächlich vontör; entspricht.
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BEITRÄGE zoa ERKLÄRUNG DER GLossEN DES BAR BAHLUL. 179

Man hätte an aicßnrö; denken können, wenn M.‘ je von sinnlicher

Wahrnehmung gebraucht würde. I

was-qm} Sp. 128 ist schon im Index n1it -we-6-8°>-11 p. 211 zu-

sammengestellt worden. Zu dem vorgeschlagenen äleüßepo; scheint

es aber wegen des b; schlecht zu stimmen. Ob nicht die Lesart p. 211

äaavxirärog ,emancipatus‘ meint‘? *~m-%\-as-=1-&=1 ist graphisch nicht sehr

von ihr entfernt. Vgl. noch WM.“ Sp. 133.

MP1 Sp. 130 erklärt durch 1:11:15? ‚.- würde durch äccaipzov eine

zu gewaltsame Deutung erfahren. Ob nicht ursprünglich Äemoxdpuov

hinter dem Worte stand? Dann würde die Erklärung auf Äemäv

gehen.

Zu werde] Sp. 137 enthält SSs (Note 2) eine interessante, aber

wie sie dasteht, nicht leicht verständliche Glosse. Sie lautet: ‚s! ,1-15-I-4

..mam.a.n1 51 Basis (S. Man kehre aber die Reihenfolge um, um

QM] der alphabetischen Folge nach an die Spitze zu stellen. Dann

erkennt man, dass das angebliche Textwort arabisch ist. In

dieser Form aber kann es nicht richtig sein, dagegen liegt sehr nahe

die Aenderung in 111,191 und dies bestimmt auch die Aende-

rung des Textwortes in Mdäl d. i. äPV/jdlg ‚Leugnung‘.

1-,-mi Sp. 139 (von Dov. nicht erklärt) nach der arabischen Glosse:

L111 (5):). L9 Lgcäodl (‚MP1 d. i. ‚Gruben für Mehl und dergleichen‘.

Es sind also die im ganzen Orient beliebten Getreidegruben‚ über

welche man Aram. Fremdw. 137 vergleichen kann. (Zu den dort

gegebenen Daten vgl. noch Hamdäni (ed. MÜLLER) 108, 2—10; Zeitschrift

für Ethnol. 1887, p. 250, vor Allem aber Douenrv, Travels in Arabia

deserta I. S. 279). Der syr. Name einer solchen Grube ist 140,.- (Aram.

Fremdw. 291); dies Wort ist Jerem. 41, 8 und Joel 1, 17 die Ueber-

setzung resp. das Aequivalent von Cncaupoi; wir haben hier also eben-

falls die leicht begreifliche Verstlimmelung von A zu 1< anzunehmen,

wie bei \c>ie.mI Sp. 218 = = 0-qcaupé~I, oben p. 175, l. 14; <4,-.1\.m.~m.i1

Sp. 140 Oumazmiptov.

'1.§n.1n.a\\e.se-nu] Sp. 141. Duv. 011110710116; mit ? Aber unter den

vielen bei PSM. s. v. mmH&w aufgeführten Glossen ist keine,

die sich mit der unsrigen deckte. RAM in der Glosse steht zwar
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180 SIEGMUND FRAENKEL.

meist in der Bedeutung ‚Ende‘, ‚Abschluss‘ (niemals ‚Schluss‘ in lo-

gischem Sinne), kann aber sehr gut auch Nom. act. von sod: sein ,Be-

siegelung‘. Es ist also wohl *évaqapaiywp.a.

-W--wig-O0-‘Ml Sp. 142. (Dov. fmöapzcig) oder drcöapzczg.

-W0-3"-O-bl Sp. 145. (Duv. dupatfig) genauer a’mparG1;.

I1-ml Sp. 145 wird von Dov. mit ? gleich dY1.I’a7.1; gesetzt. Schwer-

lich lässt sich dies mit dessen Bedeutung vereinen. Es scheint eine

Verderbniss von izvamh‘/.~r,c1g ‚Wiederholung‘; dafiir spricht auch die von

BA überlieferte Form mühe] PSM. 166. Das Fehlen der Endung

wie bei Mosel _—_ ü-rrößeczg Sp. 80.

.\e-1&0;-A-41 Sp. 146. Die Glosse erklärt das Wort durch M,

wovon die arabischen Wörter „L5, „B. wohl nur ungenaue Syno-

nyma sind. 1:-an aber vertritt regelmässig hebräisches pbg, kann also

mit xpnuvög ‚steiler Abhang‘ (Duv.) nicht ganz bequem zusammengestellt

werden, ganz abgesehen davon, dass das griechische Wort in dieser

Bedeutung nur poetisch ist. Es empfiehlt sich hier das Wort ein-

zusetzen, welches bei den LXX 175g wiedergibt, und das auch graphisch

nicht viel unbequemer ist als xpnuvög, nämlich äxpärouav.

454545271 Sp.. 146, von Dov. nicht erklärt, in der Glosse durch

im erläutert, bedeutet ,besitzanzeigend‘ im Sinne der Gram-

matik. Es entspricht ganz genau ‘F, xmrmä (seil. ävrwvuula) ‚das be-

sitzanzeigende Pronomen‘. Ferner liegt es schon an äwciavfi ‚eine Eigen-

schaft habend‘ zu denken.

(‘Mp1 Sp. 149 erklärt durch 82A,» kann nicht mit PSM.

und DUv. als iepareiov gedeutet werden. Vielleicht ist es ‘rspai-nov,

wobei an répag, das von Himmelserscheinungen überhaupt gebraucht

wird, zu denken ist.

Kiss] Sp. 156 scheint *dz’E18a aus axis zu sein. Das eine der beiden

Hölzer‘ lässt sich wohl als Axe bezeichnen.

19m] Sp. 1 60. 7. u. 2 1 kann nicht gut eine lautliche Variante von ääivn

sein. Aber auch die Annahme einer graphischen Corruption daraus ist

bedenklich — nicht sowohl wegen der Ueberlieferung der genauen Tran-

scription von o’1E1'v-q M“). 161, 4 -— als vielmehr, weil sich I,-4-77:1 (ohne

Variante bei CERIANI) I Chron. 22, findet. *&<mI&ov gräcisirt aus ascia?
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER GLossEN DES BAR BAHLÜL. 181

(oiam-‘mi Sp. 161 (daneben (am!) entspricht genauer é§wp.(-

Bzov (DUV. ämnuiötov).

lmaäami Sp. 162 ist zweifellos äfiwuociz, wie es denn auch von

BA. annähernd richtig durch ibibeäo gedeutet wird. BB. hatte aber

wohl eine andere Lesart, die von zwei Codd. noch als um} er-

halten und von PSM. 187 richtig zu äfiiwua gestellt worden ist. Auf

diese beziehen sich seine Erklärungen Bony pm L)_§L,‘W,J\

];.=o,.m=i Sp. 162, 6 wird durch =L5.3\J\ erklärt; es scheint also

eine Verstümmelung aus könne] äEopia ‚Verbannung‘ zu sein.

lJ-smoä] Sp. 168, erklärt als >;.‚::..J\ (Varianten bei PSM. 200, l. 5

v. u. u. 201 l. 1), kann nicht gut älüccwv ‚ängstlich‘ sein, das über-

dies nur selten und bei Dichtern vorkommt. Es scheint nur die Tran-

scription des Nom. propr. ’E)\euc‘iva (‘Eh-zucug) zu sein; die Erklärung

geht auf den Anklang an 1603i ,Bedrücker‘ zurück.

mal Sp.169 ist erklärt durch ‚.L‚.‚‘:‚.„„J\ gy nach einer anderen

Lesart (Note 2) durch ab» l. bLzb. Die Erklärungen sind ziemlich

gleichbedeutend und als ‚Haupteingang, grosser Eingang‘ zu verstehen.

(Für 59,13, in dieser Bedeutung vergl. DOZY, Supplém. 1, 748.) Darnach

scheint das Wort eine Verderbniss aus ableiacg (sc. 0691;) zu sein = Kwbäoi.

bin-w] Sp. 178, lin. 21 ist wirklich ioroxäpaca, wenn auch dessen

Bedeutung ‚Segelstange‘ ist, während im Aramäischen die Bedeutung

,Mastbaum‘ feststeht. Dies beweist, abgesehen von den Glossen, schon

die Gleichsetzung von im und wwpnx Bab. Bäthr. f. 73 ‘I, lin. 9. Das

in verschiedenen Formen und Verschreibungen (Lima PSM. 2712;

hm hm ib. 2723) im Syrischen vorkommende Wort muss im Leben

verbreitet gewesen sein, da es sonst BB. hier und s. v. (mit (PSM.

392) nicht hätte zur Erklärung verwenden können. Für die Volks-

thümlichkeit des Wortes spricht auch sein Vorkommen im Mandäischen

(dies Letzte nach einer Mittheilung von Herrn Prof. NÖLDEKE).

Ein ähnlicher Bedeutungsübergang ist z. B. bei (emäi dipuevov

‚Segel‘ zu bemerken, das gelegentlich (vgl. PSM. a. a. O.) auch für

den Mast gebraucht wird.

\QASDl-SÄl Sp. 178 (Duv. dikcpa-uiav). Das Fernininum sehr auffällig.

p.aIov ? ?
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182 Smouuun FRAENKEL.

Ob I,-.-gem] Sp. 183, 19 (erklärt durch ‚Verschiedenheit der Na-

turen‘) in der That mit 154003301 Sp. 191, 24 (erklärt durch: .\-SO ‚.-

um 17,‘; {m7 Do 15010 1.01 es “AI? ‚(.54 d. h. ‚Eins aus Zweien

[das bedeutetz] Das vom Vater und der Mutter Erworbene, die ein-

ander in der Natur nicht gleichen‘ (l. QM? 117) identisch ist, erscheint

nach den Erklärungen doch sehr fraglich. Für das Erste soll hier

nur vermuthungsweise an 611751910; erinnert werden; das Letztere aber

lässt sich doch ziemlich bequem auf 5111112516901 zurückführen, womit es

schon PSM. zusammengestellt hat, der allerdings die Glosse anders

übersetzt. An 511611011901 ‚von demselben Vater‘ zu denken, verbietet

der Wortlaut der Erklärungen durchaus.

4:11:01 Sp. 188, Z. 5 erklärt BS. durch -L‚l\ Das würde bedeuten: ‚Ein kleiner Krug, in dem sich Wasser an-

sammelt‘ (oder ‚Wasser gesammelt wird‘). Hier ist nun schon die

Femininform ölig»), die sonst nicht überliefert wird, sehr auffällig,

und auch der erklärende Relativsatz stimmt schlecht zu einem Kruge.

Ganz unmöglich aber scheint es, mit dieser Erklärung 61111;, ,Nacht'

geschirre‘, zu vereinen, wo von 4.11 &\..;;=_.\ doch nicht gut die Rede

sein kann. Vermuthlich haben wir hier eine Verstümmelung von

m = huvatg (= 1m) ‚Teiche‘. Ob hierdurch für ,s_\ diese neue

Bedeutung genügend gesichert wird, ist allerdings sehr zweifelhaft;

vielleicht stand ursprünglich dafür frei, oder Aehnliches.

bonsai Sp. 190, S. 22. Alle Erklärungen gehen auf ‚Brennen‘

zurück „.13, 6,1‘), so dass wohl äyxauua, allerdings in diesem

Sinne noch nachzuweisen, zu Grunde liegt.

133009501 Sp. 193, Dov. m:ow';p.amz. Zu gewaltsam. Auch entspricht

dies kaum der Erklärung. PSM. denkt an öuozdiuara. Die Glosse ist

schwierig, weil dann augenscheinlich sinnlos ist und durch PSM.

Besserungsvorschlag L-1,-:n> nicht geheilt wird. Man lese also WM]

und -m,-Mir; und übersetze : öunpionma BS. : so nennt er Wörter,

die denen'Homer’s gleichen; Wörter eines Dichters oder auch eines

Anderen (Prosaikers). Vgl. zu dieser Erklärung I-M-o;->001, 1bMptca BS.,

,ich besinge ihn im Versmasse Home1"s‘ BM. 992. Auch hier fehlt das

erste Jod (n) in der Handschrift.
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mpöa\l1 Sp. 198 äwupzaio; ‚kreisförmig‘? Doch fehlt der Zusammen-

hang mit der Erklärung 15m, ‚Bohrer‘.

JPWI Sp. 206, Duv. dwrtxflmva; mit ?. Schon wegen 9 = u;

bedenklich. Genau entspricht *&vnyeiwvag.

-M-A-w-10,‘-‘ll Sp. 214, l. Meg] épdrr-qczg.

..ma.m.2c,'-‘ll Sp. 214 erklärt durch 1114m», ‚Bildner‘, Duv. äauopqaog.

Vielmehr scheint hier eine arge Verderbniss aus ävöpiavroaolög vor-

zuliegen. Oder l. Mm für 11m und gleich ävöofiog?

Mp] Sp. 214 von DUVAL nicht erklärt. t~;_\,...\\, ,scheltend‘ ist

8PYÜ\OQ‚ ‚jähzornig‘.

.\a.q1.w1‚m1 Sp. 217 ist durch 1m, ,__,,,_w,J\, erklärt. Es scheint

hier im erst spätere Verderbniss für im, ‚Eingang, Zugang,

Einzug‘ zu sein, während allerdings die arabische Erklärung schon

die Lesart ‘M voraussetzt. Darnach ist in dem Textworte eicöötov,

‚Eingang‘ (sicööwc, ‚Einzug‘) zu erkennen. Mit diesem Worte hängt

nun auch deutlich das nur wenig davon verschiedene I-71-w-wl Sp. 233

zusammen, das durch ¢>\_,\5..J\S c,,=:‘° erklärt wird. Es ist der Plural

desselben griechischen Wortes.

Dagegen scheinen ~WQ5'R\-mi .\o5e1wi Sp. 227, die ebenfalls durch

01° erklärt werden und von DUVAL mit dem zuletzt erwähnten Worte

combinirt worden sind, doch davon verschieden, wenn sie auch in

der Bedeutung ‚vestibulum‘ damit zusammentreffen. Mit der An-

nahme einer nicht bedeutenden Verstümmelung können sie auf

icacratöag iractotöwv, ‚Säulenhallen‘ zurückgeführt werden. (An einen

Zusammenhang mit 609a! zu denken, ist wegen des s; bedenklich.)

1fs-w1 Sp. 233 und 224 als ,Bleikanne‘ erklärt, findet sich bei

J osua Stylites (ed. MARTIN, p. 76, 8) und ist von MARTIN, wie es scheint

mit Recht, aus cirovöeiov abgeleitet worden. Die starke Verstümmelung

des Wortes ist allerdings etwas auffällig; es muss demnach eine alte

Entlehnung sein. Ob die Hervorhebung des Bleis, des Zinns in den

Erklärungen nicht auf den Anklang an pers. ‚weiss‘, zurückgeht?

Der Ursprung von 1mm] Sp. 233 ist zwar noch nicht auf-

geklärt; aber die Zusammenstellung mit qaoivlfi ist doch auf alle Falle

zu verwerfen.
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184 SIEGMUND FRAENKEL.

(„M1 Sp. 242, Dov. iarapmév mit ?. Zu gewaltsam. Bequemer

und zu der Erklärung Inka-1- ebenfalls passend erscheint äErmguaöv.

-we-1\-401 Sp. 247 erklärt durch lzumü (Dov. a’17:o1-41:1»; =

1Lm~ 111, Note 5). Dies aber bedeutet ,ohne Nutzen‘, was nicht gut

zu dem angenommenen, griechischen Worte stimmt. Man kann an

änovihrwg, ‚ohne Mühe, ohne Noth‘ denken; aber auch 61-1:010-firm; ist

möglich, zumal u» in den Uebersetzungen aus dem Griechischen

stets nafieiv ist (PSM. s. v.).

„uns, 40.15021 Sp. 252 erklärt durch 1Amrsso, 5.5244, DUV.

égépeta nach PSM. Vermuthlich ist die arabische Erklärung der

syrischen vorzuziehen. Dann ergibt sich für ‚Kenntniss‘, ‚Verständniss‘

bequem als griechisches Original ép.-rzstptag (Accus. Plur.).

104051 Sp. 250 und 254 ist durch 1L}~ ‘AD? ]LO-I-Q-Al-SD erklärt.

Das bedeutet ‚mit eigenen Augen beaufsichtigen, in Augenschein

nehmen‘, also ist hier spartan-6, woran DUVAL mit ? erinnert, nicht zu

verwenden. Da aber 1-007 als Uebersetzung des griechischen énonrfipeg

belegt ist (PSM. 849, l. 14), so geht man wohl nicht fehl, wenn man

unser Wort als énonrtxvi (allerdings in anderem als dem von den Le-

xicis verzeichneten Sinne) erklärt.

1.10.6121 Sp. 255. Die Erklärung ist zwar nicht ganz deut-

lieh, passt aber keinesfalls zu äncoyovfi, ‚Nachkommenschaft‘ (DUVAL).

Vielleicht bedeutet sie ‚Verdachtsgründe‘; dann wäre 1scJes1 .—_- inrövoiaz,

‚Verdacht‘ zu lesen.

.\e.s,'.aa=0.e1 Sp. 257 und 254 sind gewiss zu combiniren. Die

ausführlichere Erklärung lautet 1~,-.0050 1,94m es m. PSM. 1646,

l. 6 v. u. zeigt, dass 1-Q4050 eine Abtheilung der Engel ist, die auch

den Namen I-,-0A0 ,die hochgeehrten‘ führen. Damit stimmt, was BB.

bei PSM. s. v. 1211m Sp. 1874 ult. u. folg. berichtet: ‚Einige von

ihnen (den Engelsabtheilungen) werden 104m genannt zum Zeichen

ihrer Würde und Vertrautheit mit Gott.‘ Der Sinn ist wohl ‚Beisitzer‘.

I-,-0450 ist darnach nun als Variante von 154cm zu erkennen. Die

Glosse aber bedeutet ‚über den Mautbhe‘. Das kann auf Gott gehen,

könnte aber auch den Obersten der Mautbhe bezeichnen. Die erste

arabische Glosse 3;)... ist nur eine ungenaue Uebersetzung von
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194m, ‚Versammlung‘. Darnach ist nun das griechische Original zu

bestimmen. Nicht undenkbar wäre O'UVéBPIOV.

Sp. 261 Dubai erklärt durch MM, ab, ‚der sich über-

reden lässt, der Gehorsame‘, also kaum mit DUv. énzcrokéug. Man hat

vielmehr darin eine Verderbniss aus €l)'7CEl6‘f)§ oder irgend einer davon

abgeleiteten Form zu suchen. Die Ersetzung des 6 durch 4 ist hier

wohl auf Rechnung des vorhergehenden griechischen e (vgl. z. B.

Mar Elia, Syriac Grammar, ed. GOTTHEIL, p. ~22) zu setzen, das

auch sonst diesen Einfluss zeigt (Aram. Fremdwörter, p. 73).

(AMI Sp. 263. Es wird durch IA-\, ‚Berührung‘ erklärt und

ausdrücklich als griechisch bezeichnet. Da nun daneben als Variante

<4-1-‘II vorkommt, so liegt es nahe von dieser Form auszugehen und

äqmv, ‚Berührung‘, zu lesen, welches thatsächlich durch lb-m‘ übersetzt

wird. PSM. s. v.

Hläbwl Sp. 261 (DUv. ämxfiuazra) richtiger mit PSM. 6110161161101

(Erklärung: Lacey,

mm] Sp. 266, (Variante wmi) erklärt als urgbe

391,3, (Duv. 5118111013) vielleicht ävnoxpunaipwg.

In-LISOQ-$5] Sp. 287, erklärt durch ¢,\>),~5_\ (DUv. äparwuartxd) ist

doch wohl ziemlich deutlich 6951161661511], l. 't::ub-$150051.

Es seien hier noch einige Identificationen DuvAL’s erwähnt, die

eine genauere Untersuchung als zweifelhaft ergibt.

I/‘-\i Sp. 33, l. 15 ‚Schreck, Betroffenheit‘, DUV. ‘ä 6177; mit ‘P.

Geht nicht an, weil die Femininendung nur bei einer sehr alten

Entlehnung denkbar wäre.

«sagt Sp. 298 wird wie 115.-? 1.111,4 Sp. 111 durch er-

klärt, das schon seiner Form nach nicht etwa das gesiebte Mehl

oder Getreide selbst, sondern nur den Abfall, ‚die Spreu oder Kleien‘,

bezeichnen kann (vgl. Aram. Fremdwörter, S. 290, l. 16 folg.). Da-

her ist es nicht gut denkbar, dies mit Yupig, ‚feinstes Weizenmehl‘

zu identificiren.

eine‘ Sp. 185 und .\e-A-aha] Sp. 192 erfordern eine längere

Auseinandersetzung, weil hier einmal an einem recht augenfälligen

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 13
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186 Smemmn FBAENKEL.

Beispiele gezeigt werden kann, wie wenig Verlass in einzelnen Fällen

auf die uns überlieferten Glossen ist. DUVAL hat zu den beiden

Wörtern iuoivuov oder amentum verglichen. Das eine bedeutet ein

kleines Gewand, das andere Riemen, beides Bedeutungen, die zu

den klaren arabischen und syrischen Erklärungen ‚Lwb und 1.05:,

die stets vom chirurgischen Verbande gelten, nicht stimmen. Neben

den beiden angeführten Formen, von denen natürlich eine-nothwendig

falsch sein muss, findet sich noch eine DUVAL entgangene dritte (W

PSM. 2198 mit verschieden überlieferter Vocalisation, sowohl bei

BA.‚ als auch bei BB. Das Wort macht in der That durchaus den

Eindruck, als wäre es griechischer Herkunft, und auch BA. und

BB. scheinen es ihrer Vocalisirung nach dafür gehalten zu haben.

Es kommt weiter als Erklärung von W, PSM. 2132 vor. Merk-

würdig ist nun, dass sowohl in der Erklärung dieses Wortes als bei

‚gab-am von K. als Synonym auch 1-1,: angeführt wird. Dieses

Wort gibt den Schlüssel zur Erklärung. heisst (vgl. PSM. 1860)

‚das Anjochen, Anschirren‘ = é = ‘ma. ‘Die ursprüngliche Glosse

betraf nun ein von jenem Syrisch-arabischen Verbum O95 (DozY n,

450) gebildetes Participium L-„aia. Sie lautete etwa 11.306 (oraäo.

Entweder durch Verschreibung oder auch durch unwillkürliche Assi-

milation der Aussprache beim Dictiren wurde das Stichwort in (QMM

verwandelt. Die ursprüngliche syrische Erklärung aber wurde nun

von Späteren für ein arabisches Wort gehalten und als >L..‚2‚ an-

gesprochen. Dieses lautlich damit zusammenstimmende Wort hat aber

nur die Bedeutung ‚Verband‘, und so traten dann auch andere, das-

selbe bezeichnende Synonyma, wie In? hinzu. Schliesslich wurde

auch die Bedeutung ‚feuchte Binde‘, in der weiteren ‚feuchtes Pflaster‘

genommen. Derartige Pflaster wurden bei den Alten — wie auch

noch bei uns — aus Mehl und Honig gemacht (vgl. ‘Ärüch s. v. nuäbbk);

daher ist denn auch die zweite Erklärung für (mm zu verstehen.

ist hier nicht die sonst bekannte Speise, sondern ein aus den-

selben Bestandtheilen zusammengesetztes Pflaster. Es ergibt sich nun

daraus, dass für ein ‚Pflaster‘ bedeutendes (am im aramäischen

Lexicon ferner kein Platz sein darf.
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER GLOSSEN uns BAR BAHLÜL. 187

I-15-DI Sp. 275 ‚Armband‘ soll nach Dov. &w.67uov sein. Dieses

griechische Wort heisst aber nur ‚kleiner Ring‘; es müsste aber auch

in der Bedeutung ‚Armband‘ erhalten sein, damit die Annahme einer

Entlehnung in diesem Sinne gerechtfertigt wäre. Davon abgesehen,

pflegen griechische Wörter auf zov sonst nicht in dieser Weise umge-

bildet zu werden, es müsste denn gerade das Wort eine sehr alte Ent-

lehnung sein. In diesem Falle aber würde man nach sonstigen Ana-

logien erwarten können, das Wort auch noch in einem anderen

aramäischen Dialecte wiederzufinden. Dies trifft aber nicht zu. So

empfiehlt es sich denn wohl, unser Wort an targumisches s':p~p, Targ.

Jer. n, Num. 31, 50 (LEVY, TWB. n, 236) anzuknüpfen. Es gehört

dies zur Wurzel ‘app, ‚krummen, binden‘ (hebr. lapr) : M» = Jg;

(vgl. du; ‚Fessel‘ ZDMG. XXII, 92, Not. 8) und zu ihr lässt sich mit

dem zwar nicht beispiellosen (Nonnnxn, Mand. Gramm. 59. Z. 6 v. u.)

aber immerhin ziemlich seltenen Uebergange von wurzelhaftem \ in l,

den man hier allerdings als eine Art Dissimilation auffassen kann, auch

m] stellen. Ob nun nicht unter diesen Umständen I1-ml Sp. 145

‚Schleife‘ (vocalisirt nach Analogie von I1-A-I, bei dem der Wandel

von a zu e, i durch das folgende Sin zu erklären ist) lieber zu der

genannten semitischen Wurzel zu ziehen, als mit äyxüln zu combiniren

ist, verdient noch nähere Erwägung. Bei einem Fremdworte wäre der

Vocalwechsel doppelt auffällig.

Damit sei der dem Griechischen gewidmete Theil dieser ‚Scholien

abgeschlossen; es möge nur noch bemerkt werden, dass man in unseren

Glossen doch eine nicht ganz unerhebliche Anzahl von Wörtern trifft,

die unseren griechischen Lexicis annoch fehlen. Auch ,Addenda lexicis

Graecis‘ werden also aus ihnen zu gewinnen sein, eine Arbeit aller-

dings, die besonders grosse Vorsicht verlangen wird.

(Schluss folgt.)

13*
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Vedica.

By

Professor A. Hillebrandt.

I. Purandhi.

The meaning of the word pwrandhi, which is used both as an

substantive and as an adjective, has not been sufficiently settled. While

the large Petersburg Dictionary explains it by ‚Verständigkeit, Ein-

sicht, Weisheit‘ (insight‚ wisdom), plur. ,gute Gedanken‘ (good thoughts),

and, if used as an adjective, by ‚verständig, klug, einsichtig‘ (clever,

wise), the new smaller edition gives 1) ‚Hochgefühl‘ (elatedness), ‚Be-

geisterung‘ (enthusiasm), 2) ,hochgemuth, muthvoll, begeistert‘ (cou-

rageous, elated, enthusiastic). GRASSMANN vacillatcs still more. According

to him the first meaning of the word is ‚reich, reichlich spendend‘

(rich, or, giving much), which develops into ‚vollgefüllt, Reichthum,

Zufullung des Opfergusses, Opferguss etc.‘ (filled to the brim, riches,

filling in the sacrificial libation, sacrificial libation). LUDWIG translates

B. V. 1. 5, 3; I. 158, 2 etc. ‚Fülle‘ (plenty); x. 80, 1 ‚schwanger‘ (preg-

nant). The Indian authorities, especially the Nirukta VI. 13, explain

it in passages where it is an epithet of Bhaga, Indra or Varuna by

bahudhilz, bahukawnatamalz; etc. (see Nirukta, in the Bibliotheca Indica,

vol. III., p. 189). The same explanation is given by Säyana, who repea-

tedly refers to Yaska, in his commentary on R. V. vn. 35. 2; etc. ‘He

paraphrases it, however, also differently, by bahukarmd B. V. W. 26. 7,

puräm dhärakalz paramätmä, R. V.1v. 27. 2; purudhilz R. V. I. 5. 3; ba-

huprajüalt R. V. I. 181. 9 etc.; éobhanalmddhilz, v. 35. 8. 11; purwrh .§a-
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VEDICA. 189

rirarh dhiyate sthäpyate yäbhir matibhis tälz stutir jigrita R. V. 1v. 50. 11;

sartradhärikält sariräbhivriddhihetür‘ gälz sabdayatarh etc. R. V. 1. 158. 2.

Considering this wide divergence of opinions a new examination

of the passages in which the word occurs will not be superfluous. I

begin with those where it is used as adjective, because its meaning

will there become apparent most quickly.

A. Purandhi used as an adjective.

In three passages it is an epithet of the eagle who brings the

Soma, and in three others it is applied to a woman. The former are:

R. V. 1v. 26. 7: atra purandhir ajahäd arätib

made somasya mürä amürält |

1v. 27. 2: irmoi pu-randhir ajahdd arättlt

ata voitriii atarach äüsuvänali ] —

1v. 27. 3: ava gach chhyeno asvanid adha dyoh

vigad yadi väta ühulz puranolhim 1

The three passages where it refers to a woman are:

R. V. 111. 61. 1: purärti devi (ushä) yuvatilz purandhib |

arm vratam charasi viévavdre v. 41. 6: pra no väyurh rathayujam krriudhvam

pra devarh m'prarh panitäram arkaili |

ishudhyava _rtas¢ipalz purandhir

v vasvir no atra patnir ä dhiye ulhulz.1 x. 80. 1: agnilt saptim väjambhararh dadati

agnir viram érutyarn lcarmanishtham I

agni rodasi vicharat samarijan

agnir ncirim viralcukshim purandhim As the sense of the last verse shews, a nari virakukshih and

purandhilz was the ideal of an Indian wife, who together with a fa-

1 The explanation of this verse is somewhat difficult, because the wives of the

gods (devapatnih) apparently receive the epithet ishudhyanah 'imploring’. The latter

word may perhaps he taken as a plural vocative: ‘May the good wives of the

gods who practise pious acts, give us, o ye implorers, today (riches) for our Song.’
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190 A. HILLEBRANDT.

mous son, diligent in religious works, and with horses that gain prizes,

is the sum of the Rishfs wishes. Similarly purandhi denotes the best

quality of a wife Maitr. Saiiih. III. p. 162. 8, Vaj. Saliih. xxn. 22,

Sankh. Sr. Sit. v111. 18. A milk-giving cow, a strong draught-ox, a

fleet horse, a clever youth, a victorious charioteer and a purandhir

yoshä are named side by side as the most excellent things.1

It is evident that purandhi on the one hand denotes one of the

chief qualities of a wife, and on the other hand a quality which the

eagle who brings thc Soma, likewise possesses. The ancient Hindus

have a great deal to say in praise of their wives and of their mai-

dens. We hear that they adorn themselves R. V. 1. 85. 1; x. 110. 5; A.

V. XI. 1. 14. 17, and that they wear beautiful dresses R. V. I. 113. 7; v111.

26. 13. They further receive the following epithets: sünari B. V. I.

48. 5; Iv. 52. 1; bhadra R. V. v. 80. 6; jushtet vareshu samaneshu val-

gulz A. V. II. 36. 1; anuvrata V. X. 34. 2; ritachid R. V. 1v. 16. 10; äivä

A. V. x1v. 2. 13; adurmaizgali 40; äantiväg A. V. 111. 30. 2; éatavfilzi,

kalyeizzi A. V. v. 17. 12; anavadyä patijushteva ndri B. V. I. 73. 3; su-

bhaga suputmi B. V. x. 85. 25. 45; subhagä 1. 167. 7; kshemavh krizzvana x.

124. 7; patiripo durevälv. 1v. 5. 5; nimiéla vidatheshu pajrü I. 167. 6; sam-

smayamänä 1. 123. -10; ahrayäzlä, VII. 80. 2; ümamradä yuvatir dakshi-

nävate x. 18. 10. A long string of good qualities is enumerated A.

V. XIV. 2. 17 ff. (compare R. V. x. 85. 43. 44;) aghoracakshur apatighni,

syonä, äagmä, suäevä, suyamä gyihebhyalz, virasür, devakämä, sumanas-

yamänä, adevrighni etc. 25. sumahgali, prataram grihäzzäm, suäevä patye,

évasuraya sambhalt éyona évaérvai; 32. süryeva ‘uiävarüpi; 40. adur-

mahgali.

I do not see that any of these attributes fits the eagle, who is

chiefly praised for his velocity, as may be learned from the col-

lection of epithets give in GnAss1vIAnN’s Wörterbuch zum Rigveda sub

voce éyena.

1 Dagdhri dhenur, vodhdnadvtin, 631111 saplih, aabheyo yzwä, purzmdhir yoshä,

jiahzuü ratheahglzä. I may add that Maitr. Samh. II. p. 106, 9 purrmdhi is used to-

gether with Iculäyini ghrita/vati as an epithet of Ishtakfi. Taitt. Saihh. Iv. 3. 4 gives

instead kuläyini, oasumati vayodhälz.
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VEDICA. 191

But some hitherto neglected passageswill assist us to find the

meaning which purandhi has, when it is applied to a wife. We read

A. V. x1v. 2. 31:

ä roha talpam sumanasyamänä

iha prajäm janaya patye asmai l

‘indräqaiva subudhä budhyamänä

[jyotiragräh] ushasalz prati jägaräsi

“Well-disposed ascend the nuptial couch and produce progeny

for thy husband. Mayest thou, watchful like Indräni, awaking wake

forwards the break of dawn."l

In my opinion the latter half of the verse can only mean that

the wife is to rise early, as the performance of the household work

requires.2 With the ancient Hindus, just as with the Teutonic nations

(Wnmnonn, Deutsche Frauen, Vol. 11,2 p. 50) the wife was the centre

of the domestic life and on her probably fell the duty of providing

for men and cattle. Hence it is sometimes stated that she rules the

servants and the members of the household. She was the helpmate

of the husband not only in conjugal duties but also in his work. Thus

we read A. V. x1v. 2. 37:

‘prajäm kriqzväthäm iha pushyatam rayim |

“Produce ofl' spring and increase our wealth.”

Similarly the Mantra in the Grihyasütras, Äsv. I. 7. 19; Pär. 1.

8. 1 etc., says: isha ekapadi, ürje dvipadi, räyasposhäya tripadi. Hence

women are called R. V. 1. 92. 3; ndfir apdso zrishpibhila "diligent in

work" and the wife receives R. V. v. 37. 3 the epithet ishirä:

vadhür iyam patim ichckhanty eti

ya im vahäte mahishim ishiräm |

äsya sravasyäd ratha ä cha ghoshät —

"This woman here approaches, desiring a husband, who will

conduct her (into his house) as an active wife.”

1 Verse 75 of the same hymn is probably not connected with this.

2 Possibly R. V. 1. 124. 4 ad/maszm na bodhag/anti sa-natal; might express the

same idea, if Y5ska’s (w. 16) explanation of the first word by admasadini or ad-

maaänini or Sfiyana’s by pächilcä could be accepted.
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192 A. HILLEBRANDT.

We find ishira used inasimilar connexion once more A. V. xrx. 49. 1,

where the night is compared with a woman. The verse runs as follows:

ishirä yoshä yuvafir damünä

rätri devasya savitur bhagaaya

viévavyachdlt subavä sambhrifaäriv‘

ä paprau dyäväprthivi mahitvä

“Resembling an active woman, a young domestic wife —-, the

night has filled heaven and earth.“

The expression atandräso yuvatayah which is applied to the fingers

R. V. 1. 95. 2 possibly owes its origin to the same idea.

As thus diligent activity was considered by the Hindus as an

important quality of a wife, it may be inferred that the yoshä pu-

randhilz whom the Rishi desires as eagerly as a sapti väjambhara

and a putra érutya karmanishflzd, was not a ‘lovely’ or ‘enchanting’

female, but a useful wife who takes care of the household. Hence

yoshä purandhilz is equivalent to ishird mahishi or yoshä and purandhi

means ‘active, zealous‘. This meaning evidently fits the eagle, who

is called'pumndhi in the passages quoted above, quite as well as a

wife. With respect to R. V. IV. 26. 7; 27. 2-3 it must be noted that

the eagle is mentioned in connexion with the Ardtis and that the

quality through which he overcomes his enemies, is without a doubt

his velocity. The proper translation of these passages is, “then the

active bird left the Aratis behind”; compare also his epithet kritvan

R. V. X. 144. 3.

The same meaning is suitable also in the remaining passages

where purandhi is used as an adjective. We find it applied to Pfishan,

R. V. 1. 181. 9, and possibly also R. V. n. 41. 3; to Püshan or Väyu

R. V. x. 64. 7. The first passage runs as follows:

yuväm püsheväävinä purandhili

agnim ushävh na jarate havishmdn.

"You, 0 Aévins, the sacrificer approaches, just as Agni1 (ap-

preaches) Ushas, just as Püshan the active one.“

1 Agnim instead of Agnir. See P15011111, und Gaumen, Ved. Studien, pag. 105.
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VEDICA. 193

In this passage purandhi is certainly an adjective, not a sub-

stantive, as others have taken it. For Püshan has several epithets

of a similar import. Thus he is called irya, 'moveable, nimble‘ R.

V. v1. 54. 8:

§11'1_wanta1h pI7.sha1_1a1h vayam

iryam anashtavedasam |

iédna1h räya Emahe‘ further ajira in a simile,

R. V. 1. 138. 2, pra hi tvä püshann ajiram na yämani

stomebhilz krizwa jriztavo yathä mridhab 1

"For I send thee, o Püshan, forth like a nimble [messenger?] on

the path, in order that thou mayest destroy the enemies."1

Now it may be objected that Püshan is also repeatedly called

'wise‘ or ‘knowing’ (mantumat, prajdnat) and that hence purandhi might

be rendered in the same manner. But as the Hindus did not con-

sider 'cleverness’ or ‘wisdom’ to be the chief characteristic of the eagle

and of a wife, who nevertheless are called pu/randhi, the word cannot

be translated by ‘clever’ in connexion with Püshan. The same remark

applies to the two other passages:

R. V. 11. 31. 4, I711 bhago brihaddivota rodasi 1

püshä purandhir aévind adhä pat?

x. 64. 7, pm v0 väyum rathayujam pumndhim —-

stomaih ky-ipudhvavh sakhyäya püshanam It is not absolutely impossible (though hardly probable) that

purandhi may be a substantive in the first passage.

The word further refers to Heaven and Earth,

B. V. 1x. 90. 4, urugavyfltir abhaydni krinvan

samichine ä pavasvä purandhi 1

apalt sishäsan ushasalz svar gäb

sarh chikrado maho asmabhymh väjän

1 Compare also R. V. v1. 58. 3. where Püsharfs employment as a messenger

(yäsi dütyäm) is ‘mentioned. Quickness is of course the chief quality required of

a messenger, see R. V. III. 9. 8, vIII. 90. 3, x. 98. 2.
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194 A. HILLEBRANDT. — VEDICA.

For the interpretation it is important to note that the same dei-

ties are called jägarülce ‘the two watchful ones’ R. V.111. 54. 7. The

remaining passages in which purandhi appears as an adjective are:

R. V. 1. 116. 13, ajohavin näsatyä karä värh

mahe yäman purubhujä purandhib

srutam tachchhäsur iva vadhrimatyäh —

x. 39. 7, yuvarh rathena vimadäya sundhyuvam

ny ühathulz purumitrasya yosharzäm |

yuvarh havarh vadhrimatyä agachchhatam

yuvarh sushutirh chalcrathuli purandhaye.

1. 117. 19, athä yuväm id ahvayat purandhir

ägachchhatarh ain't vrishanäv avobhili 1

There is no reason for translating purandhi in any of these pas-

sages by 'plenty‘, by ‘granting gifts’, or by ‘wise‘. It is probable that

in all three verses Pwrandhi is intended as the epithet of Vadhrimati.

She had no children and invoked the Asvins, who as a reward gave

her a son, with name Hiranyahasta. I think that the meaning ‘zea-

lous’ well characterizes her as a devout worshipper.

(T0 be continued.)
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Kleine Mittheilungen.

A Catalogue of the Zand and Pahlavi MSS. belonging to Khan

Bahadwr Dr. Hoshangji J. Äsä‘, Sirdär of the first class, Dastoor of

the Parsis in the Dekhan.

1. Zldaristdn farög. (Phl.)

Writer: Dastoor Jamshed Edal J . Asa.

2. Ädaristän farög. (Phl.)

Writer: Navroji Jamshedji Dastoor Jamasp Asa.

3. Anclarz a Ädmpäd 7 Méirespanddn. (Phl.)

4. Ardäi Wräf Nämah. (Phl. Paz.)

Date: Roz 22. Mäh Ardibehesht. 954 Yazd.

Writer: Copied from the MS. written by Behedin kükä bin

Mänek bin Asa bin khurshed bin Mänek of Navsari.

5. Bänü Göshasp Ndmeh. (Pr.)

Date: Roz 27. Mäh Tir. 1182 Yazd.

Writer: Mobed Minocheher bin Dastoor Esfandyar bin Dastoor

Kamdin bin Dastoor Fredun of Bharooch.

6. Behman Yasht with Sanskrit.

Date: Roz 27. Mäh Amerdad 1162 Yazd.

Writer: Mobed Shapoor bin Herbad Fredfin bin Manek.

7. Biinclahishn, Visparad etc. (Phl. Paz.)

Date: Roz 2. Mäh Sheherivar. 1186 Yazd.

Writer: Jamshed Edal J. Asa.

8. Btindahishn, Visparad etc. (Phl. Paz.)

Date: 1108 Yazd.

Writer: Noshervanji Jamaspji Asa of Navsari.
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196 Knnmn MITTHEILUNGEN.

9. Bündahishn, Visparad etc. (Phl. Paz.)

Date: Roz 3. Mäh Behman. 1196 Yazd.

Writer: Jamshed Edalji Dastoor J. Age.

10. Chideh Avestä‘.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J . Äsä.

11. Dddistän i‘ Dinik. (Phl.)

Date: about A. D. 981.

Writer: Dastoor Manushchihar Yüdän Yimän.

12. Dästdn i‘ Kitäb i Vaqf i Amshaspenddn.

13. Din i Vajarkard.

Date: Roz 5. Mäh Äbän. 1193 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Edal G. Äsa.

14. Dinkard. (Phl.)

15. Düä i Nekäh. (Phl.)

Date: Roz 29. Mäh vu. Samvat 1876.

16. Farhang i‘ Adm yak.

17. Farhang i Avestä‘.

Date: Roz 30. Mäh Behman. 1137 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Jamasp Asä.

18. Farhang i‘ Dasätir and Monajäts. (Pr.)

Date: Roz 25. Mäh XI. 1201 Yazd.

Writer: Jamshedji Edalji Dastoor J. Äsä. Only the Monajäts

ne written by J. E. Dastoor.

19. Fargard i‘ hashtum.

Date: Roz 27. Mäh Dey. 1187 Yazd.

Writer: Dastoor Barzoo bin Dastoor Däräb Pähälan.

20. Farhang i‘ Pehlevi‘.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J. Äsä.

21. ‘Fa/rhang i Peklevi.

Date: Roz 30. Mäh Ädar. 1209 Yazd.

Writer: Mobed Hormazd bin Tehemüras bin Khorshed bin Ru-

stam Bajän.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

---- . ..- -.- -I-'-II

Farhang i Pehlevi and Khordeh Avestä with Farsi.

Date: Roz 1. Mäh Khordäd. 1177 Yazd.

Writer: Edal bin Dastoor Därabji bin Jamshedji J. Äsä.

Farhang i Shikand Gümänik Vijär.

Farhang i Shika-nd Gfimdnik Vijär.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J. Äsä.

Farvardin Yasht. (Pr.)

Date: Roz 21. Mäh Favardin. 1093 Yazd.

Writer: Jamasp Dastoor Hakim Dastoor Ardashir Dastoor No-

shervän Dastoor Zarätosht.

Farvardin Yasht dar Farsi.

Fardmorz and Löhöräsp Nämeh. (Pr.)

Date: Roz 8. Mäh Sheherivar. 1075 Yazd.

Haftcid ü hasht pzirsish ü päsukh.

Haftäd ü‘ hasht pürsish ü päsukh. (Pr.)

Date: Copied from MSS. written in the year 1142 Yazd.

Hävanim. and Visapäm. (Pr.)

Date: Roz 2. Mäh X11. 1151 Yazd.

Writer: Herbad Shapoor bin Herbad Fredfin bin Mobed Manek

bin Kaikobad bin Kavoos.

Jämäspi. (Phl.)

Jcimcispi Manzüm. (Pr.)

Date: Roz gosh. Mäh Dey. 1144 Yazd.

Writer: Copied from the MS. written by Mobed Faramorz bin

Rustam bin Khorshed.

Jrividän i Khird.

Kärndwiak i Ardashir. (Phl.)

Has Hävanim and Visapam in addition.

K7zol6so i Din. (Pr.)

Khordeh Avestd.

Date: Roz 6. Mäh Amerdäd. 1102 Yazd.

Writer: Bähmard Dastoor Rustam Dastoor Jamasp Dastoor Ba-

hänushäh.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

51.

52.

53.

Khordeh Avestä.

Writer: Behemanji Dastoor Jamaspji Dastoor Jamasp Äsä.

Khordeh Avestä ba mäni i Pehlevi.

Date: Roz 6. Mäh Ardibehesht. 1182 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J. Äsä.

Khordäd Tir Gosh Rashne Rdm Ardibehesht Säde.

Writer: Navroz Dastoor Jamshed Edal J . Äsä.

Kitäb Farsi Dädär bin Dadokht. (Pr.)

Kissa Kdüs va Afshäd. (Pr.)

Date: Roz 27. Mäh XI. 1002 Yazd.

Writer: Rustam Dastoor Sheheryär.

Kissa i Sanjän.

A

Z

A

Z

Writer : Copied from the original of Ardeshir Beheram bin Ardeshir.

Mädigän t‘ Ahunvar. (Phl.)

Mädigcin i‘ Chatrang. (Phl.)

Mädigän 2 Darakht i Äsurek. (Phl.)

Mddigän '2 K/zordrid _l/om ü Farvardin bina. (Phl.)

Mddig/in 2 Khosro a Kavdtän Anoshakmibän. (Phl.)

lllddigdn i Slzapilc va Kustik. (Phl.)

Maulüd i‘ Zartosht. (Pr.)

Date: Roz 18. Mäh Dey. 1022 Yazd.

Writer: Erach Dastoor Khorshed Dastoor Hoshang of Navsäri.

. Mine-i Khard. (Paz.)

Date: Roz 7. Mäh Ädar. 1157 Yazd.

Writer: Tehemuras Dastoor Minocheher bin Beheram J. Asa.

Mine-i Khard. (Paz.)

Date: Roz l. Mäh Khordäd. 1199 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshcd Edal J. Asa.

Mine-i Khard.

Date: Roz 5. Mäh Meher. 1204 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshéd Edal J. Äsa.

Muttafarrakät i dim‘. (Pr.)

Date: Roz 7. Mäh vu. 1065 Yazd.

Writer: Dädä Hormazdiyäi‘ Kämdin Sanjänä
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54. Muttafarrakdt i dini. (Phl. Paz. Pr.)

Date: Roz 26. Mäh Dey. 1187 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J. Äsä.

55. Nirang i Avyashtan i Pehlevi.

56. Nirang i Kusti.

57. Nirangastän i Pehlevi.

Date: Roz 3. Mäh Ardibehesht. 1097 Yazd.

Writer: Dastoor Jamasp 33$.

58. Nim/ngasta"n i Pehlevi.

Date: Roz 24. Mäh Adar. 1197 Yazd.

Writer: Jamshed Edal Dastoor Jamasp

59. Ogmadecha with Sanskrit.

60. Pand Ndmak.

Date: Roz 26. Mäh Beheman. 1204 Yazd.

61. Patet i Pashemdni. (Paz. Pr.)

62. Paragna and Darün Yashtan.

Date: Roz 14. Mäh Äbän. 1191 Yazd.

Writer: Jamshed Dastoor Edalji J. Asa.

63. Paragna and Darün Yashtan.

Date: Roz 21. Mäh 11. 1204 Yazd.

Writer: Navroz Dastoor Jamshedji Edalji J. Äsä.

64. Paragna and Darzin Yashtan.

Date: Roz 14. Mäh Äban. 1191 Yazd.

Writer: Jamshed Dastoor Edal J . Äsä. Copied from the MS.

written on the day Khorsed. Mah Äbän. 1048 Yazd. The

original writer was Däräb Noroz Shapoor H. Ramyär.

65. Riväyat. (Phl. Paz. Pr.)

Date: Roz 26. Mäh? Samvat 1867.

Writer: Noshervan Dastoor Jamshed J . Asä.

66. Sadolarlnindahishn, Kärnämak i Ardashir, Ardä Viräf and Gosht

i Freyän. (Phl.)

Date: Roz 18. Mäh Äbän. 1190 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J . Asä.
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67. Saddar i Nasar. (Pr.)

Date: Roz 7. Mäh Meher. 1204 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Eda] J . Äsä.

68. Saddar ‘i Nasar.

Date: 1211 Yazd.

Writer: The half portion was written by Dädär Hormazdyär

and the latter portion by Navroz Dastoor Jamshed Edal

J . Äsä.

69. Sharistdn i‘ chihär Chaman. (Pr.)

Date: 1"" of Jamadil Aval. 1213 70. Shäyast lä‘ Shäyast. (Phl.)

71. Shikand Gämänik Vijdr. (Paz.)

Date: Roz 1. Mäh 11. 1211 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Edal J. Äsä; copied from the MSS.

of Käkä Äsdin. The copy which was sent to Dr. West.

72. Shikand Gümänik Vwgjär. (Phl.)

Writer: Jamshed Edal Dastoor J. Äsä.

73. Shikand Gümdnik Vyär.

Date: Roz 15. Mäh Sefandarmad. 1211 Yazd.

Writer: Navroz Dastoor Jamshed Edal J . Äsä.

74. Sitäyash Ndmeh. (Pr.)

Date: Roz 8. Mäh v1. 1207 Yazd.

Writer: Jamshed Dastoor Edal J . Äsä.

75. Vasf-'2‘ Ameshfispenddn. (Phl.)

76. Vendidäd Sädeh with Nerang.

Date: Roz 11. Mäh Behman. 1015 Yazd.

77. Vendüiäd with Pehlevi.

Date: 1106 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Jamasp Äsä.

78. Vendicldd with Pehlevi.

Date: Roz 14. Mäh x11. 1194 Yazd.

Writer: Dastoor Jamshed Rustam Khorshed Dastoor J. Äsä.

79. Virdf i Kzimis.

Date: Copied from the MS. dated Roz 12. Mäh VII. 902 Yazd.
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80

81

82

83

84

85.

86.

87.

88.

89.

. . -..=_-P -'1.-_. . --l..,.—."=-r:.v-1- '-‘.-z'.~'_-- "'

. Virdf i Kciüs. (Pr.)

. Viräf i Pazand (Arda i Viräf nämah).

. Vishtdsp bei Nirang.

Date: Roz 10. Mäh Adar 1174 Yazd.

Writer: Shapoor bin Fredün Mänek bin Hormazd bin Kaikobäd.

. Vispered bei mini i Pehlevi. '

. Yagna with Pehlevi.

Date: Roz 30. Mäh Meher. 1189 Yazd.

Writer: Dastoor Tehmür Dastoor Minocheher Beheräm J. Äsä.

Yagna‘ with Pehlevi.

Date: Seems to be very old. It is an Iränyan MS.

Yagna with Pehlevi.

Date: Roz 4. Mäh Shahrevar. 1151 Yazd.

Writer: Dastoor Beheman Dastoor Jamshed J. Äsä.

Yasht i Hadokht with Sanskrit.

Zartusht Ndmeh. (Pr.)

Date: Roz 22. Mäh Khordäd. 1044 Yazd.

Writer: Herbad Däräb Hormazdyär bin Kavamuddin bin Kai-

kobad Sanjänä.

Zohar i bästän i Vakhshzir Zartosht. (Pr.)

Notiz zur Abhandlung S. 51: Faustus von Byzanz und Dr. Lauer’s

deutsche Uebersetzung von P. G. MENEVISCHEAN. — Mit Bezug auf die

in dieser Abhandlung niedergelegte Beurtheilung der Lnuniäschen

Uebersetzung des Faustus von Byzanz ist zu bemerken, dass bereits

im

üb

Jahre 1882 Prof. H. HÜBSCHMANN im Literarischen Centralblatt (S. 154)

er die Arbeit LAunn’s im gleichen Sinne sich geäussert und eine

Reihe von Stellen namhaft gemacht hat, welche sein Urtheil be-

stätigen. Die Leser unserer Zeitschrift werden gut thun, die gehalt-

volle Recension HüBscnMANN’s zur Vervollständigung der Abhandlung

von MENEVISCHEAN im Literarischen Centralblatt nachzulesen.

FRIEDRICH MÜLLER.
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VIII. Internationaler Orientalisten-Congress.

Laut Beschlusses vom 2. October 1886 des vu. Congresses in

Wien und mit a. h. Genehmigung Seiner Majestät des Königs von

Schweden und Norwegen wird der achte internationale Orientalisten-

Congress in diesem Jahre vom 1. bis 14. September in Stockholm

und Christiania stattfinden.

Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen OSCAR 11.

hat das Protectorat und die Ehrenpräsidentschaft des Congresses an-

zunehmen geruht.

Die Mitgliedschaft des Congresses und damit das Anrecht auf

die Publicationen desselben wird durch Einzahlung von 20 Franken

erworben.

Anmeldungen und Einzahlungen sind an den General-Secretétr

des Congresses CARLO Grafen LANDBERG in Stuttgart zu richten, bei

welchem auch das ausführliche Programm erhältlich ist. Diejenigen

Herren Orientalisten, welche das Programm noch nicht bekommen haben,

werden gebeten diese Anzeige als eine persönliche Einladung zu be-

trachten.

STOCKHOLM und CHRISTIANIA, im Mai 1889.

Das Organisations - Comité.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Glossen zum Corpus Inscriptionum Semiticarum.1

Von

D. H. Müller.

Der Tag, an welchem E. RENAN in Gemeinschaft mit DE SAULOY,

LONG-PERIER und WADDINGTON der Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres den Antrag auf Herausgabe des Corpus Inscriptionum Semi-

ticarum unterbreitete und begründete, der 25. Januar 1867, wird ein

wichtiger Gedenktag in der Geschichte der semitischen Epigraphik

und Sprachkunde bleiben. Das Institut de France hat nicht nur einen

kräftigen Anstoss gegeben zur Sichtung und Erforschung des bereits

vorhandenen epigraphischen Materials, sondern ununterbrochen seine

Anstrengung darauf gerichtet, dass neue Gebiete durchforscht und

zahlreiche Inschriften gesammelt werden.

Wenn man heute nach mehr als zwei Decennien die rege epi-

graphische Thätigkeit und das reiche, zum Theil auch ganz zuver-

lässige Material betrachtet, so darf man es aussprechen, dass dies

zum nicht geringsten Theil das Verdienst der vom Institut unter-

nommenen Herausgabe des Corpus sei.

Kein Land hat aber in den letzten zwei Decennien, wenn man

von den grossen assyrisch-babylonischen Funden absieht, mehr epi-

graphisches Material geliefert, als Arabien. Im Auftrage des Instituts

hat Josnrn HALEVY seine an Gefahren und Erfolgen so reiche Ent-

l Corpus Inscriptionum Semiticarum ab Academia Imcriptionum et Litteramm

h1m1am'0rum conditum atque digestum. Pars quarta inscriptiones himyariticas et sa-

baeas continens. Tomus I. Parisiis, E Reipublicae Typographeo, MDCCCLXXXIX.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd.. 14
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2 O4 D. H. MÜLLER.

deckungsreise unternommen, auf der er die Ruinen der meisten alten

Burgen durchforscht und nahezu 700 Inschriften gefunden hat. Durch

HALEvY’s Entdeckungen und Arbeiten erhielt ich den Impuls mich

diesen Gebieten zuzuwenden, und durch meine Anregung haben zwei

österreichische Forscher, Sinermnn LANGER und EDUARD GLASER, das

von HALEVY Begonnene in würdiger Weise fortgesetzt. Gleichzeitig

wurden auch die nördlichen Karavanenstrassen Arabiens von HUBER,

DOUGHTY und Emma untersueht und reiche epigraphische Beute

heimgebracht. Nicht nur Ueberreste alter sabäischer (minäischer)

Oolonien, sondern auch Inschriften in einer bis jetzt unbekannten

Schrift und einem nordarabischen Dialecte wurden zu Tage gefördert

und zahlreiche nabatäische Monumente copirt und abgeklatscht.

Als die Akademie den Beschluss fasste, die südarabischen In-

schriften in einem Bande des Corpus zu vereinigen, waren es etwa

100 Inschriften, die in Europa theils in Originalen und theils in Copien

bekannt waren. Heute wird wohl der sabäisch-himjarische Band allein

gegen 1500 Nummern zählen müssen.

Auch das Verständniss der Inschriften hat seither durch die

gemeinsame Arbeit der Forscher viel gewonnen, die historisch-chrono-

logische Anordnung und Sichtung derselben darf ich wohl als mein

bescheidenes Verdienst in Anspruch nehmen. Für die Archäologie

und Geographie Südarabiens waren die Arbeiten A. v. KREMER’s

und SPREneERs bahnbrechend und fanden ihre Ergänzung und Er-

weiterung in der Veröffentlichung der Schriften Hamdänfs. Die Publi-

cationen GLAsER’s über die Topographie Südarabiens sind ohne Zweifel

von sehr grossem Werthe.

Aber auch heute noch bieten die sabäischen Inschriften sehr

grosse Schwierigkeiten, die zum Theile erst in der Zukunft, wenn

neue Funde gemacht sind, werden überwunden werden können.

Ausgrabungen dürften reiche Ausbeute gewähren, aber, wie die

politischen Verhältnisse liegen, wird es kaum möglich sein, solche in

den nächsten Decennien zu unternehmen. Wir müssen uns daher

mit dem Vorhandenen begnügen und dürfen unter Benützung der
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GLOSSEN ZUM CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 205

verfügbaren Hilfsmittel uns wohl an die Herausgabe aller bis jetzt

gesammelten Inschriften und Inschriftenfragmente wagen.

Ich selbst wurde durch eine Einladung ERNEST RENAN’S berufen,

an der Herausgabe dieses Theiles des Corpus theilzunehmen und

ich War auch bereit, dieser ehrenvollen Einladung Folge zu leisten.

Später stellten sich jedoch einer gemeinsamen Arbeit mit den Heraus-

gebern dieses Theiles Schwierigkeiten entgegen.

Wir begrüssen den Beginn dieser Publication mit Freude, weil

wir hoffen, dass durch die Vereinigung der zerstreuten Theile dieser

Epigraphik in ein einziges grosses Werk dieses Forschungsgebiet

übersichtlicher und den verwandten Disciplinen zugänglicher -gemacht

werden wird. Bei dem Umstande, dass ich seit fast anderthalb De-

cennien auf dem Gebiete der sabäischen Inschriften thätigen Antheil

nahm, bei dem Umstande ferner, dass mich die Commission des

Corpus direct aufgefordert hatte, an den Arbeiten dieses Bandes

mich zu betheiligen, glaube ich berechtigt und verpflichtet zu sein,

zu der neuen Publication Stellung zu nehmen und der Oeffentlichkeit

darüber zu berichten.

Wie die Herausgeber mit Recht bemerken, hätte dieser Band

mit den Inschriften von Ma’rib (Marjab), der alten Metropole der

sabäischen Könige, beginnen müssen. Opportunitätsgründe, denen ein

gewisser Grad von Berechtigung nicht abgesprochen werden kann,

bewogen die Herausgeber, mit San'ä, der heutigen Residenzstadt

Jemens, den Anfang zu machen.

Freilich bietet der Abschnitt über San‘ä kein einheitliches

Ganzes; denn von den 34 Nummern, die in San?» gefunden wurden,

sind viele dorthin von nah und fern zum Verkaufe gebracht worden.

Von der Umgegend von Sanflä (Bait-Baus, Giräf und Hadakän) sind

im Ganzen weitere fünf Inschriften bekannt. Das zweite Capitel

(Nr. 40fi-48) behandelt die in der Umgegend von Dürän und in der

Qä‘ Gahrän von LANGER entdeckten und von mir publicirten In-

Schriften, die einige eigenthümliche dialectische Erscheinungen auf-

weisen. Das dritte und letzte Capitel (49—69) enthält Inschriften aus

14*
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206 D. H. MÜLLER.

Ghaimän. Unter diesen 69 Nummern sind nur 18 neu,1 alle übrigen

waren schon früher bekannt, die meisten, besonders die grösseren,

mit ausführlichen Commentaren publicirt.

Das erste, was wir von einem Werke dieser Art verlangen

müssen, ist eine möglichst authentische Reproduction der Inschriften.

Soweit die Originale zugänglich oder Abklatsche vorhanden waren,

bieten die Tafeln ganz ausgezeichnete Lichtdrucke von denselben.

Auch die älteren Copien sind in entsprechender Weise wiedergegeben.

Dagegen muss ich es als einen grossen Mangel bezeichnen, dass die

Copien GLAsER’s nicht facsimilirt worden sind. Die Wiedergabe in

modernen sabäischen Typen ist durchaus ungenügend und gibt kein

richtiges Bild von dem Zustande der ursprünglichen Copien. Noch

mehr zu bedauern ist es, dass selbst die LANGER,SCl1en Copien, die

bereits veröffentlicht sind, nicht zum Wiederabdrueke gelangten.

Die Kosten können dabei keine Rolle gespielt haben, denn unter

den reproducirten Insehriften sind einige in so splendider Weise und

in so grossem Massstabe wiedergegeben worden, dass man meinen

könnte, das Institut verfüge über ungeheure Summen. Bevor aber

Geld für prachtvolle Ausstattung verwendet wird, muss den unum-

gänglichen Anforderungen der Wissenschaft vollständig Genüge ge-

leistet werden.

Eine weitere Bedingung der sicheren Entzifferung ist eine ge-

naue und sorgfältige Lesung, die bei undeutlichen und verwischten

Denkmälern ein ganz besonders gutes Auge und ein wiederholtes

Prüfen aller vorhandenen Spuren erfordert. Wir müssen- leider sagen,

dass in vielen Fällen die Herausgeber sich auch dort an die ihnen

vorliegenden Copien gehalten haben, wo die Abklatsche oder Lieht-

drucke bei eingehender und genauer Prüfung andere Lesarten

bieten. l

Bei der Behandlung eines epigraphischen Textes muss die Kritik

noch in viel höherem Masse streng conservativ sein, als bei Hand-

1 Es sind die Nummern 3, 7, 12-14, 18, 19, 23—27‚ 29, 31-35, meistens

kleine Insehriften oder Fragmente von wenigen Zeilen oder Buchstaben.
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GLossnN ZUM CORPUS INSORIPTIONUM SEMITIOARUM. 207

schriften, die oft wiederholt durch verschiedene Abschreiber copirt

worden sind. Gegen die sichere Lesung des Abklatsches oder Licht-

druckcs darf nur in sehr seltenen Fällen eine Verbesserung gewagt

werden und auch die Copien besonders deutlicher Insehriften, wo die

Copisten ihre Lesungen als sicher hinstellen, dürfen nur mit äusserster

Vorsicht und in möglichstem Anschluss an die gegebenen Buchstaben-

formen geändert werden. Die Herausgeber sind aber leicht geneigt

Verbesserungen vorzuschlagen gegen die deutlichen Lesungen der

Originale und Abklatsche und scheuen sich nicht, selbst bei Ueber-

einstimmung der von verschiedenen Reisenden und zu verschiedenen

Zeiten angefertigten Copien, sehr starke,.mit den Buchstabenformen

schwer in Einklang zu bringende Veränderungen vorzunehmen. Sie

sind überhaupt gegen jede neue Wurzel und Form eingenommen

und suchen darin einen schon bekannten Stamm oder eine häufig

formelhaft wiederkehrende Redewendung zu erkennen.

Das Ergänzen der Insehriften fordert auch grosse Vorsicht und

darf nur dort versucht werden, wo für die vorgeschlagene Ergänzung

eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. In dem vorliegenden

Werke wird diese Vorsicht öfters nicht beobachtet.

In der Uebersetzung sind selbst sehr häufig wiederkehrende

und ihrer Bedeutung vollkommen gesicherte Wörter nicht ganz prä-

cis oder sogar unrichtig wiedergegeben.

Der Commentar sollte in biindigster Kürze die wesentlichen

Erklärungen geben und alles Ueberflüssige, zur Sache nicht streng

Gehörige ausschliessen. Im Gegensätze dazu vermissen wir öfters

nothwendige Erklärungen, die-allerdings jedem Fachmanne (Sabäisten)

bekannt sein müssen, für den selbst gut geschulten Semitisten aber

durchaus nicht selbstverständlich erscheinen. Die Hinweise auf andere

Werke sind in solchen Fällen nicht ausreichend. Andererseits werden

hie und da Bemerkungen in voller Weitläufigkeit gemacht, die besser

weggeblieben wären.

Die Aussprache der Eigennamen ist oft nicht leicht anzugeben.

Man kann es daher den Herausgebern nicht als Fehler anrechnen,

wenn sie öfters einen Vocal setzen, wo möglicherweise ein anderer
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208 D. H. MULLER.

gesprochen werden muss. Dagegen hätten einige besonders häufig

wiederkehrende Eigennamen, deren Aussprache durch das Arabische

ziemlich sicher steht, nicht falsch ausgesprochen werden sollen.

Die Herausgeber haben sich ziemlich selten auf Etymologien

eingelassen und haben Recht daran gethan. Wo sie es aber ver-

suchten, sind dieselben fast immer nicht glücklich ausgefallen.

Der jüdische Einfluss in Jemen war unstreitig zu einer gewissen

Zeit sehr bedeutend, aber in einzelnen Wörtern und Formen, die

gemeinsemitisch sind, deshalb jüdischen Einfluss zu erkennen, weil

sie mehr ans Hebräische als ans Nordarabische anklingen, halte ich

durchaus für verfehlt.

Die geographischen Belege sind nicht immer ausreichend, nicht

einmal Hamdänfs Gazirat und Iklil sind in erschöpfender Weise

benützt.

Die lateinische Uebersetzung lässt öfters an Klarheit und Cor-

rectheit manches zu wünschen übrig.1

Last not least haben die Herausgeber im Erkennen des Sinnes

der Inschriften und in der Erklärung schwieriger Stellen nicht jenen

epigraphischen Takt und jene philologische Kritik bekundet, welche

die Grundbedingungen einer jeden glücklichen Entzifferung sind.

Zur Begründung der von mir ausgesprochenen Behauptungen

und Urtheile lasse ich eine Reihe von Bemerkungen folgen, in denen

die wesentlichsten Ausstellungen aufgezählt werden. Ich wollte in

dieser Liste durchaus nicht erschöpfend sein. Nach den aufgestellten

Principien werden die von mir nicht berührten Punkte leicht er-

gänzt werden können. Einen Punkt muss ich besonders hervorheben.

Im Commentare werden oft Verbesserungen in anderen Inschrift-

stellen vorgeschlagen; ich habe diese Stellen grösstentheils deshalb

nicht untersucht, weil wir ja später Gelegenheit haben werden, die

Stellen in ihrem Zusammenhänge zu prüfen. Wo ich sie geprüft habe,

1 Ausser den im Folgenden angezeigten Stellen seien hier noch angeführt:

‚nepotes‘ für ‚posteri‘ Nr. 2, 2. 21, 3. 29,1. 4. 40, 1. 43, 1; ‚in mense‘ für ‚mense‘

pag. 16. 19. 78; ,area subdiali muniverunt‘ pag. 64 (Nr. 40, 2).
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GLOSSEN zum CoRPUs INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 209

zeigte sich in den Verbesserungen dieselbe Kühnheit und geringe

Vorsicht wie in den besprochenen Texten.

In der Einleitung zum ersten Artikel über Sanä wird aus einem

unedirten Steinfragment SCHEFER7S das Wort 1211m mitgetheilt, welches

mit dem bekannten 13111.?! der Völkertafel (Gen. 10, 17) zusammen-

gestellt wird. Bei der Wichtigkeit des Wortes wäre die genaue An-

gabe des Zusammenhanges sehr wünschenswerth gewesen, denn so

ganz stimmt das Wort mit der Tradition doch nicht überein. Die

Umstellung des ~. ist durchaus nicht leicht zu erklären. Daneben ist

an das Schloss Düram (Dy), im Wädi Dahr, zu erinnern.1

Trotz Hamdäni und Bekri u. A. bin ich nicht davon überzeugt,

dass das biblische Uzal (flax) dem heutigen Sana entspreche. Auf

mich macht es den Eindruck, als ob die Araber diese Identificirung

den Juden entlehnt haben. Solange dies inschriftlich nicht belegt

ist, scheint es mir besser, die Frage unentschieden zu lassen. Zu

Egg ist übrigens an inschriftliches 51x‘ zu erinnern.2

Pag. 2 ist der längere Excurs über Bekri von ‚Abou ‘Obaid —

de que HARTWIG DERENBOURG, Les manuscrits arabes de FEscurial

1, p. 524‘ als nicht hiehergehörig zu streichen.

Nr. 1, Pag. 4—7. Wenn nfirnnl aus nnfirnm abgekürzt ist,

muss es Wahb'att (nicht Wahabatat) ausgesprochen werden. Dasselbe

gilt von nFu:mn und den übrigen mit nfir zusammengesetzten Eigen-

namen.3

Ebenso muss ‘w, wenn es von .333 hergeleitet wird, Jqfidu

transscribirt werden und nicht Jafidu.

Die Zusammenstellung von sab. au’, hebr. mu mit arab. (‚Ls

,pretio venditare‘ ist aus lautlichen Gründen unzulässig. Der hebräischen

Wurzel nur muss im Arabischen Pub entsprechen. Ich habe schon

in der 9. Auflage von GEsENms, Hebräisches Wörterbuch thatsächlich

diese Wurzel verglichen in der Bedeutung ‚das Schwert in die Scheide

geben (stecken)‘. Damit hängt wohl auch ‚Naturanlage‘ (eigent-

fißurgen und Schlösser, S. 28 und 61.

2 Vgl. Os. 35, 1 und Sabäische Denkmäler, s. 21, ferner Jäqüt s. v. die.

ß Vgl. Nr. 2,- 1. 2. 5, 1. 21, 1. 2. 31, 4.
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210 D. H. MÜLLER.

lieh ,Gegebenes, Bestimmtes‘) zusammen. Dem arabischen PL» ‚pretio

venditare‘ entspricht talm. um; ‚schätzen, abschätzen‘.

Wörter, wie man,‘ mu, npn und ihn, in ihren zum Theil mit

den anderen Semitischen Sprachen übereinstimmenden, zum Theil

abweichenden Bedeutungen fordern eine gründliche Erledigung. Mit

Hinweisungen allein ist dem Leser wenig gedient.

Nr. 2, Pag. 7-11. Bei der Besprechung des Wortes nur’ ‚Patron‘

war darauf hinzuweisen, dass auch andere Götter von anerkanntem

Range oft als ein verehrt werden, so die Gottheit n-un (HAL. 24.

0M. 2°, 2. 7), npeäx (Os. 1, 3), mm (HAL. 485, 3), wnFw (FR. 9, 4),

vgl. auch Fa. 37, 5. Ueber die Stellung des my zwischen der Gott-

heit und dem Könige belehren besonders HAL. 192, 14 und 485, 13.

Pag. 9. Die Herausgeber transscribiren n'a: in zusammengesetzten

Eigennamen stets Karib, wahrscheinlich weil einmal armer: (HAL. 48, 13)

geschrieben wird. Dies ist nicht richtig. Die arab. Nom. propr. Karib,

Ab12karib und Mddikarib beweiseu unwiderlegbar die Aussprache Karib.

Nicht erklärt sind in dieser Inschrift die Wörter und Ausdrücke:

pn, mp1, ubi, -Manna I xämc" (die Verweisung auf Os. 16 ist unzureichend),

man I kann (die Verweisung auf Sabäische Denkmäler ist nicht ge-

nügend), rm, up-rs I ‘mim I ‘apes, nmm, 95:1, 1:5, um, wir, N32’.

Lebiathat ist nach hebräischer Manier transscribirt und

nicht erklärt. In der Uebersetzung Z. 3 ist Ta’labo Riyamo falsch,

weil Riyam Nomen loci und nicht Adjectiv ist. Es muss heissen

Riyami oder Riyamaeo. Ebenso ist in Nr. 3, Z. 5 zu verbessern.

nmzm ,agros‘ besser ‚Patronatsgebiete‘.

Nr. 3. Zum ersten Worte new-rpm bemerkt der Commentar:

‚Forsan quoque in LANGER 1, v. 1. ubi MULLER nbmvznv legit.‘ Es

1 Die Uebersetzung von man ‚area‘ ist nicht richtig.

2 Ich will an einem Beispiele zeigen, wie unzulänglich der Commentar ist.

In der Phrase ‚dann: I 85m1, im} l aim etc. wurde R553, beziehungsweise HIER, von

Osuunzn, Pnsnronws u. A. als 1v. Form von NIPD (= AM!) aufgefasst. Erst in den

Burgen 11, S. 72, ist das Richtige gegeben und REM etc. = Aßl, Plur. von Infin.

ü“, gesetzt worden. Von alldem findet man im Commentare kein Wort.
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GLOSSEN zum Conrus INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 211

ist eine starke Zumuthung, dass ich nur für ‘um verlesen habe! Die

Herausgeber konnten sich später von der Unrichtigkeit derselben

durch Einsicht in den Abklatsch überzeugen. Der Liehtdruek zeigt

meine Lesung ebenso deutlich. Sie haben diese Vermuthung auf

S. 65, Col. 11 in aller Form zurückgenommen.

Z. 2 up.-| ist Causativ von up ‚besitzen‘ und heisst ‚in Besitz

übergeben, widmen, weihen‘, keineswegs aber ‚geloben‘. Die Ueber-

setzung ,vovit‘ ist daher unrichtig. Es muss stets ‚dedicavit‘ oder

‚conseeravit‘ übersetzt, werden.1

Z. 6. Ueber {uns was ,septa Ahguri‘ hätten die Herausgeber

Aufschluss bei Hamdäni sich holen können. Hamdäni kennt folgende

Nomina loci ‚m; 124, 5, ‚m; 121, 8. 124, 5, „um“, ,,=_.\ ;,uM und

Q‘)\.).§\'.l\ §)UM 168, 10. Die letzteren im Gauf. Ein ähnliches Nomen loci

ist mm; = »U=-.4, Plural von 2,01.. Der Beisatz FINN war nöthig, weil

es eben verschiedene wer: gegeben hat. Was pans betrifft, so hätten

sie sich nicht auf den ‚auctor clanculus‘ bei Jäc. v, p. 13 berufen

sollen. Dieselbe Thatsache wird in einem Verse eines Tobba‘ bezeugt:

i?“ ‘i: ob“ )\"\'3 ~93’-J\ f’ u‘ L‘)

Dieser Vers ist schon in meinen Südarabischen Studien, S. 55 und

Bargen und Schlösser, S. 89 angeführt. Ausserdem musste ihnen der

Ort 15'“ aus Hamdäni bekannt sein, der zwei verschiedene Ort-

schaften dieses Namens kennt: M als u; Jgßäll 92, 19. 109, 4 und

(.142, 72, 7. 103, 26. 107, 8. Das letzere ist wohl in unserer

Inschrift gemeint. In der Nähe von Schibäm ist also auch ]1iFlN|‘11bD

zu suchen.

Z. 9. Die Thatsache, dass X =_)- ist, wurde zuerst von mir in

der ZDMG.‚ Bd. XXIX, S. 618 ff. festgestellt und nicht von Pann-

TORIUS im Literaturblatt für orientalische Philologie, 1, 29—30.

Wie die Wurzel am auch nur ‚entfernt verwandt‘ mit St, sein

soll, weiss ich nicht; sie bedeutet übrigens ‚etwas mit Ernst und

Eifer thun‘.

1 ‘Jpn wird fälschlicherweise ‚vovit‘ 2, 2. 3, 3. 5, 1. 19, 2. 30, 2. 67, 2 über-

setzt, dagegen richtig durch ‚consecravit‘ 30, 6 und 37, 1.
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212 D. H. MULLER.

Nr. 4 waren die Ausdrücke gape.-11|1::1: zu erklären.

Nr. 5, Pag. 13—15. Die Insehrift besteht aus zwei Fragmenten,

welche, wie schon längst erkannt worden war, zusammen gehören.

Sie lauten:

m I 111mm 1 I mmm I :1:111 I ‘m’

mlyiruailnr 011,21 I pr I m11 I an

Die Herausgeber ergänzen die Inschrift folgendermassen:

rapfl I 11:37:] x11 I n-mama: I 'IDHJZI'I I :1:111 I 5811 I1‘

111mm I 15:11:11 l nrrnm III 11m1 I 1117 I m11 I WhI-‘IY

Die Zusammenschweissung der beiden Fragmente ist in dieser

Weise unmöglich. Schon die Verbindung ,et eorum filii, et Nasa-

karib‘ ist in den Inschriften undenkbar, weil auf das Wort warum

stets die Aufzählung der Namen folgen muss. Dazu kommt, dass auf

dem sehr deutlichen Lichtdrucke, wie ja auch auf den Copien das

erste Fragment auf o ausgeht und das zweite mit o beginnt,1 während

in dem im Corpus recipirten Texte das eine 0 einfach eliminirt ist,

wozu durchaus kein berechtigter Grund vorlag, vielmehr muss die

Stelle etwa nuawn II nfirnrm I 1r:n::n ergänzt werden. Anstatt nimm kann

auch '7x:rn oder ein anderer mit 1 beginnender Eigenname gelesen

werden.

In der zweiten Zeile steht deutlich unwed, die Einfügung des

Trennungsstriehes ist willkürlich und die Ergänzung unpassend;

I:11n1 mit Mimation ist ganz bestimmt beizubehalten. Freilich findet

sich an einer Stelle (HAL. 172, 2) 11a I 5m ohne Mim, aber auch sonst

kommen Personen- und Ortsnamen bald mit bald ohne Mimation vor.

Die beiden anderen Stellen, die im Commentare angeführt werden,

sind nicht beweiskräftig: 11a I ‘117 OM. 9, 4 werden doch die Heraus-

geber gegen den deutlichen Wortlaut nicht in rm verändern wollen,

und rm I n‘>.v: OM. 13, 1 ist eine Vermuthung und Ergänzung von mir

für n I 115173, das also ebenso gut 1:111’: I när: gelesen werden kann.

Die Lesung nrrnlu ist, abgesehen davon, dass das 3 zu n11r: gehört, schon

desswegen wenig wahrscheinlich, weil man neben Iinum auch {nrrm

1 Das 0 ist auf beiden Fragmenten ganz unversehrt.
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GLOSSEN ZUM CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 213

mit dem demonstrativcn n erwarten müsste; auch sind nach der

ersten Zeile zu schliessen viel mehr Buchstaben ausgefallen.

Ich bin daher der Ansicht, dass etwa Tinum |m7[- -in:-111:] ,den

Thurm . . . ‘at und die Lagerstätte‘ (hebr. yang, arab. Ar‘) zu er-

gänzen sei. Der Name des Thurmes kann verschiedenfach gelesen

werden. Auf m: auslautende Ortsnamen sind mir ny-In, nmtfi und 1117i:

bekannt. Ob wpn richtig sei, lasse ich dahin gestellt. Die Inschrift

scheint mir nicht ein Exvoto, sondern eine Bauinschrift zu sein.

Zu mm-| und den weiteren Eigennamen ist auch die Inschrift

des Brit. Mus. (Glaser-Collection ?) in der Wiener Zeitschr. d. Kunde

des Morgenlandes, II, 2 zu vergleichen, wo neben 31:1‘: noch die Namen

nwnmm, Bxrnn und nnm vorkommen, eine Inschrift, die allerdings im

Jahre 1887 den Herausgebern noch nicht zugänglich sein konnte. Auch

der Name um: (HAL. 353, 1) war zu vergleichen. Im Commentar wird

‘m 1nit hebr. 1h (syr. zusammengestellt, dann musste aber nach

dem bekannten Vocalgesetze (hebr. ö = arab. a‘) Dddkarib, nicht

Dédkarib geschrieben werden. Auch die Schreibung Jedi‘a’€l mit Patah

furtivum ist ein Hebraismus.

Die Etymologie von ['19 nach Kamüs o)?’ == JL_I_>, war

vollkommen überflüssig, nachdem die heutige Aussprache, wie die

Herausgeber hinzufügen, 'Irrdn lautet, ebenso gehören die Nachweise

zu amp-"1 I ma nicht hieher. Dagegen durfte die abweichende Ansicht,

dass pp Appellativum in der Bedeutung ‚Burg‘ sein kann, nicht mit

Stillschweigen übergangen werden.

Nr. 6, Pag. 15——19. Von dieser Inschrift liegen mehrere Copien

und ein Lichtdruck vor. Auf zwei graphische Eigenthümlichkeiten,

die schon früher aufgefallen waren, machen die Herausgeber mit Recht

aufmerksam, nämlich auf den Querstrich in H und das verkehrte |<1.

Dagegen haben sic Unrecht, wenn sie sagen: résch quoque ad dex-

trum declinans. Ein gutes Auge erkennt auf dem Lichtdrucke das

allerdings etwas geschwungene, aber nach links offene >. Auch alle

älteren Copien und die Drucke FRESNEI/s und HALEVY,S bieten das >

ganz richtig. Nur Gnasnds Copie scheint, nach dem Drucke zu
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214 D. H. lllflman.

schliessen, das verkehrte < zu haben. Es ist nur fraglich, ob die

Schuld hier GLASER oder die Herausgeber trifft. In solchen Fällen

bedauert man sehr kein Facsimile der Copie zu besitzen, das aller-

dings bei dieser Inschrift , wo ein Lichtdruck vorliegt, entbehrt

werden kann.

Moanrmann ergänzt‘ die erste Zeile Iran] ‚15s, während die Heraus-

geber ;l:]5ln I um I ;1n'ax lesen. Gegen die letzte Lesung sind schwer-

wiegende Bedenken. Erstens scheint mir der Raum für‘ die ergänzten

Zeichen nicht auszureichen, zweitens glaube ich, dass die Spuren auf

dem Lichtdrucke die Lesung rnnn5x begünstigen, wie ja auch ARNAUD

noch das n von [yzlnnlvs copirt hat, drittens ist es unwahrscheinlich,

dass die ältesten sorgfältigen Copisten das fi mit dem P1 verwechselt

haben, die in dieser Inschrift sich scharf von einander unterscheiden

(vgl. das fi in 55:13:? in der ersten Zeile).

Die Lesung 559.1 haben die Herausgeber mit Recht hergestellt.

Derselbe Name findet sich jetzt auf GC. 20 (Wiener Zeitschr. d.

Kunde des Morgenlandes, 11, S. 205). Zu dem Namen n51p I 11.158 I 551m

war auf meine Abhandlung Zur Vergl. sem. Sprachf., S. 24 zu ver-

weisen.

Die Ergänzung itmlmm Z. 34 ist überflüssig und nicht be-

gründet, weil kein Raum für die zwei Buchstaben vorhanden ist.

Die Uebersetzung von 1:5}: durch ‚regum‘ ist unrichtig, dagegen

steht im Commentar richtig ‚regis‘. Die Aussprache des Eigennamens

am.-1_ist nach dem arab. C,3L~ Hdni’, nicht Hana’. Für ‚et filii‘ lies

‚et ambo filii‘.

Was die himjarisehe Aera betrifft, so hat HALEVY Recht gethan

seine geistreiche Hypothese mit aller Vorsicht und Zurückhaltung vor-

zutragen. Herr FELL und die Herausgeber haben durch ihre Sicher-

heit kein neues Moment zur Feststellung der Aera beigebracht. Meine

Bedenken gegen dieselben habe ich in der Encyclopaedia Britannica,

Artikel Yemen ausgesprochen.

Zu der Sehlussstelle rn l nnw: I c7:F11 I ‘mm I nfi5h51 ist Sab.

Denkm., S. 86 die Inschrift des Dü-Dunjän (bei v. KREMER, Südarab.

Sage, 96): d”; All“, UM verglichen und dazu be-
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Gnossnn znn Conrns INSCRIPTIONUM SEMITIOARUM. 215

merkt worden: ‚In dem G)”; der Inschrift ist wohl das rn zu er-

kennen, das unmittelbar auf das Datum folgt.‘ Wenn nun die Heraus-

geber sagen: ‚Nihil cum nostro rn commune habere L-_)\,.:=>.eredimus‘,

so möchte ich dagegen die in den Sabäischen Denkmälern aus-

gesprochene Ansicht aufrecht erhalten, dass jene von arabischen Ar-

chäologen überlieferte Inschrift nach einem ähnlichen Datum fabricirt

worden ist.

Nr. 7, Pag. 19. Die Nummer besteht aus drei nebeneinander-

stehenden Monogrammen, die wahrscheinlich an irgend einer Inschrift

angebracht waren. Ausser Zusammenhang sind solche Monogramme

äusserst schwer zu bestimmen. Die erste Bedingung einer richtigen

Bestimmung ist eine richtige Lesung. Die Herausgeber bilden im

Texte eine Zeichnung dieser Monogramme ab, die sie von Herrn

GLASER erhalten haben und suchen darnach dieselbe zu entziffern.

Eine sorgfältige Prüfung des Liehtdruckes hätte sie aber überzeugen

müssen, dass die Zeichnung vielfach unrichtig ist. Vom ersten Mono-

gramme rechts ist nur der kleinste Theil erhalten, der auch ziemlich

stark verwischt ist, in der Abzeichnung aber keineswegs genau

wiedergegeben wurde. Hier muss der Versuch einer Enträthselung als

müssig aufgegeben werden. Alles, was die Herausgeber darüber sagen,

gehört nicht zur Sache. Die Heranziehung der Münzzeichen (des

griechischenA und der Anfangsbuchstaben von Hl-l-I) zur Erklärung

eines Stcinmonogrammes ist von vorneherein verfehlt. Das zweite und

dritte Monogramm sehen nach dem Lichtdrucke also aus:

In dem rechtsstehenden Monogramme wollen die Herausgeber )‚1‚l4

‚mente magis qua1n oculis‘ erkennen, während ich Wg) zu erkennen

glaube. Der obere Theil ist stark verwischt und von mir zweifelnd

nach der GnAsi-näschen Zeichnung ergänzt, das Zeichen der Basis halte

ich für ).
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216 D. H. MULLER.

Ueber das linksstehende Monogramm heisst es im Commentar:

,In altero monogrammate aestuaverunt Monnrmmn, Neue himjarische

Münzen, p. 18 et MULLER, Die Burgen, n, p. 43. Hujus monogrammatis

exempla redundant in SCHLUMBERGER, Le trésor de Sand.‘ Ich muss

in meinem Namen und auch in dem MORDTMANNS die Ehre ab-

lehnen. Wir haben über dieses Monogramm nirgends gesprochen.

Auch findet sich dieses Zeichen weder in dieser. noch in der von

GLASER gezeichneten Form bei SCHLUMBERGER. Ebenso gehören alle

weiteren Citate und Vermuthungen nicht zur Sache. Man kann das

Monogramm vermuthungsweise lesen: . . . . H|F|i=-,oI>|T. Selbstver-

ständlich können die Buchstaben auch anders combinirt werden. Mit

Sicherheit könnte man die Monogramme nur dann lesen, wenn die

dazu gehörige Inschrift vorhanden wäre.

Nr. 8, Pag. 19-21. Diese Inschrift lautet:

n I man I mm I anzmm

nxofi I .-bx I me I m.-I5I< I I:

r; I 11511 I cm-TI: I I: I or

Aus dem Commentare ist Verschiedenes zu streichen, so die

Bemerkungen über man =1~:r: und 1mm. Ein solcher Ballast beschwert

das Buch ohne Nutzen. Der Sinn der Inschrift selbst ist von den

Herausgebern nicht richtig erfasst worden. Sie wird für eine Weih-

inschrift gehalten, Während sie in Wirklichkeit eine Grabinschrift ist.

Das n zu Anfang der zweiten Zeile ist nicht au‘: I Imä], sondern

IaIpbnl zu ergänzen, ebenso lese ich anfangs der dritten Zeile

Inpm I m] für ma. Der Lichtdruck gestattet St’ für 36 zu lesen. Zum

Schlusse der Zeile muss es nach 20, 4 heissen [ipnw I ‘mir l Inmnpln.

Demnach ist die Inschrift zu übersetzen:

‘Ammikarib Aäwa‘ und seine Söhne S[ . . . . . . machten diese Grab-

stätte . . . durch die Mach-]

t ihres Gottes Kainän, des Gottes [des Stammes] I;I6.si’“‘[ . . . . . . und

durch die Ma-]

cht des Clans der Suhaim. Und sie stellten ihre G[rabstätte in den Schutz

des ‘Attar].
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Gnossnn zum Conrns INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. _ 217

“If-I-‘I heisst nicht ‚dedicare‘, sondern ‚committere‘.l

Nr. 10, Pag. 22 bemerkt der Commentar zu 15a Iibkn‘ I n1nI I H . . .

xnnl folgendermassen: n fortasse ex 3155m rex ejus ut in HAL. 353,

v. 10; de suffixo n pro In of. FIN: ejus domus HAL. 520, v. 21

(cf. 523, v. 1). Die angeführten Stellen I1mIn:'7>: ,der König von

Main‘ und 111x137 I nn‘: ‚der Tempel des Attar‘ stehen in minäischen

Texten, wo das Pronominalsuffix D, an oder In lautet. Das .1 drückt

im minäischen Dialecte den Stat. const. aus und kann also hier in

einer sicher sabäisehen Inschrift nicht verglichen werden.

Ich vermuthe, dass wir hier den Anfang einer Inschrift aus der

Königsperiode haben, welche in der Regel vor dem Königsnamen und

am Ende der Inschrift die Zeichen \1I:I tragen. Vgl. z. B. FR. 121, X,

xxxm, xxxiv, XXXVI. Anstatt des HI bieten die Copien oft Y, z. B.

FR. xn, XIII, XXVII1, xnvn. Das Y zu Anfang unserer Inschrift scheint

nun ebenfalls der Ueberrest des \1I:I zu sein.2

Nr. 11, Pag. 22—-24. Der Lichtdruck ist so undeutlich und ver-

wischt, dass an den zweifelhaften Stellen aus demselben nichts zur

Feststellung des Textes geholt werden kann. Zum Theil wesentlich

andere und wie mir scheint bessere Lesungen dieser Inschrift liefert

MORDTMANN, ZDMG. XLI, 310 und 364 und XLII, 160. Im Texte werden

die verschiedenen Copien von CRUTTENDEN, HALIIVY und GLASER

mitgetheilt und einer jeden die hebräische Transscription hinzugefügt.

Dies ist zuviel des Guten und wirkt mehr verwirrend als aufklärend.

Die hebräische Transscription hat ihre Berechtigung darin, dass das

Corpus seine Resultate auch Nichtsabäisten zugänglich mache, aber

jede Copie zu transscribiren hat keinen Nutzen. Zu nan: ist das

Nomen loci in Südarabien (Hamdäni 69, 25 und 120, 4) zu

vergleichen.

Nr. 12, Pag. 24. In der Lesung und Herstellung dieses kleinen

‘zerstörten Fragments zeigt sich viel Phantasie und wenig sicherer

1 Richtig ,commiserunt‘ 20, 4 und 21, 3, falsch ‚voverunt‘ 17, 4.

2 Ueber die Bedeutung dieser zwei Buchstaben vgl. SIEGFRIED LANGrm’s

Reiseberichte, p. 73 zu LANGER xn, Schluss.
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218 D. H.‘ MÜLLER.

Grund. Die Ergänzung :2: ist gegen die Copie und den Sinn, weil

in der Regel auf n: nur der Name eines Mannes folgt, hier aber

wenigstens vier Namen stehen.

Nr. 13, Pag. 25. Die Herstellung des kleinen Fragments ist

richtig, in der Auffassung von ~.-ninm, welches die Herausgeber für

den Namen eines Gottes halten, weiche ich ab. Ich halte es für

63.39„ also Plur. stat. const. von Vergl. ZDMG. xxxvn, 9.

Die Inschrift scheint somit im minäischen Dialect abgefasst zu sein,

und die Ergänzung rnpn ist demnach ausgeschlossen.

Nr. 15 und 16 würde ich nicht zu ergänzen wagen, dagegen

haben die Herausgeber vollkommen Recht, das Monogramm l>lflLPT und

nicht flYbllf zu lesen.

Nr. 17, Pag. 27 ist wir unrichtiger Weise ‚voverunt‘ statt ‚com-

miserunt‘ übersetzt. Der Lichtdruck ist zum Theil sehr undeutlich, so

dass die Varianten der Copien von Cnurrnnnnn, HALEVY und GLASER

hätten‘ gegeben werden müssen.

Nr. 18, Pag. 28. Die von mir mit aller Reserve ausgesprochene

Vermuthung, dass D"?JI'1lh:I auf das Nomen loci ‚s. zurückzuführen

sei, durfte nicht mit solcher absoluten Sicherheit als feststehende

Thatsache hingestellt werden.

Nr. 19, Pag. 28-32. Die hier zum ersten Male publicirte In-

schrift ist im Ganzen richtig gelesen, übersetzt und commentirt. Ich

habe nur einige Kleinigkeiten zu bemerken: S. 29, Z. 8 lies floTflrH

für floTflH’ (Druckfehler). Z. 5 scheint mir die Lesart o)OY|:I wirklich

auf dem Lichtdrucke zu stehen. Z. 8. Der weibliche Eigenname I1'D'IJI:

bedurfte einer Erläuterung. Er ist wohl zusammengesetzt aus 1:b+rI'7N,

wie n$I:m:, n'7‘|*I, h'7'II7D, rI'>‘I:I7. Zu vergleichen ist arab. .>._>L¢ (Ibn

Doraid 296), palm. n-um ‘a: und hebr. ':~I_;~-I;I_=.

Die Construction dieser Inschrift ist nach der gegebenen Ueber-

setzung äusserst schleppend. Ich schlage vor nnnwxm: mit lfi I ‘npn

V35}: zu verbinden und damit besonders Inner‘ I wwr I I: I mm I fi - . ripn

(Dnnnnnouno, Etui, Nr. 5, 2/3) zu vergleichen; die Worte I shame I 1::
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GLOSSEN zum CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 219

t.-mp: dagegen beziehen sich auf das vorangehende 115mm: und sind

eine ähnliche Phrase wie man: I ‘men I p: I1.-|‘::<t:r::t (Os. 13, 3). Dem-

nach ist zu übersetzen:

‚N. N. weihte dem Ta/lab . . . . diese Statue — weil er ihn erhört

hat in Folge seiner Bitte, um deren Erfüllung er ihn bei der Errichtung

‘

des Denkmals in der Stadt Marjab gebeten hatte — von den Zehenten . . .

Ein Beispiel einer verunglückten Etymologie ist die Zusammen-

stellung von sab. 1:1 mit hebr. 11:, beziehungsweise 1:1: und

mit arab. U51‘. Ursemitische Wurzelforschungen sollten von einem

Werke wie das Corpus ausgeschlossen bleiben.

Bei mn ‚dieser‘ mit der Vergleichung des äthiopischen (D-7r]:

musste HALEVY’S, der zuerst in genialer Weise die Pronomina demon-

strativa mm, h‘I‘l und nun erkannt und sie gegen die Angriffe PRA-

roRIUs’ und STAnrfs vertheidigt hat, gedacht werden.

In der Uebersetzung Z. 1 lies dedicavit für vovit, Z. 2 Riytimi

für Riydmo.

Nr. 20, Pag. 32—~33. Diese und die folgenden zwei Inschriften

sind von mir aus dem Nachlasse LANGER’S publicirt worden. Zu ‘D17,

resp. aw, möchte ich jetzt auf das von mir in den Sabiiischen Alter-

thümem in den kön. Museen zu Berlin, S. 11 Gesagte verweisen,

wonach es von hebr. mpg zu trennen ist.

Das auf dem Abklatsche sehr deutliche X¢l4® haben die Heraus-

geber vermuthungsweise in l4F|¢|/|<1> geändert. Dies ist eine Willkür-

lichkeit, welche sich gegen den Geist einer gesunden Textkritik

versündigt. Dagegen ist die Vermuthung, dass nnn1, beziehungsweise

nnn1m, nicht Name des Grabes, sondern als Appellativum aufzufassen

sei, sehr ansprechend. Vgl. jedoch naiv I]1:p, I‘IAL. 667, wo niw Name

des Grabes zu sein scheint.

Für 1:13: ist vielleicht unter Hinweis auf Nr. 32 (Pag. 51) CPIDDINI

zu ergänzen.

Nr. 21 , Pag. 34, muss ich mich wieder gegen die versuchte

Veränderung von 1 I um in man: aussprechen. Der deutliche Abklatsch

verbietet derlei Verbesserungen.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. III. Bd. 15
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220 D. H. MÜLLER.

Nr. 22, Pag. 35, wollen die Herausgeber in HIDFI das arab. 015.

‚theea‘ erkennen und damit das phön. 11'771 auf der Inschrift Esmu-

n'azars zusammenstellen. Vgl. jedoch Gnone Hormumn, Ueber einige

phönikzlsche Inschriften, S. 36.

Nr. 23, Pag. 36 vergleichen die Herausgeber zu dem Eigen-

namen {n'en (= arab. die Stelle bei Jäeüt 1v, 671: o») JG

Ufiälsil ¢<5lL.\. Sie haben dabei übersehen, dass diese Stelle

von mir in den Burgen 1, S. 80, Note 7, schon verbessert worden

ist. ist nämlich zu lesen. Die Stelle selbst

findet sich bei Hamdäni Gazirat 55 ‚ 4. Unter ¢,<SLL\ o») führt Jäcüt

bekanntlich den Hamdäni an.

Zu rim kann der Wurzel nach das Nomen loci bei

Jäcüt n, 290, 9 verglichen werden.

Nr. 24, Pag. 36—38. In dieser ziemlich einfachen und, mit Aus-

nahme der letzten Zeile, deutlichen Inschrift sind wieder einige un-

nöthige Correcturen vorgenommen worden, wo die ursprünglichen

Lesarten beizubehalten waren.

Der Beiname )|i||-Hi’ wird in )|']1-IT verändert, weil letzteres

schon einmal in den Inschriften (OM. 12, 1) nachgewiesen ist, als

ob nicht auch )['||1-|‘f vorkommen dürfte. Ebenso unrichtig scheint

mir die Aenderung man aus m11‘. Die Wurzel U: ist im Arabischen

und Hebräischen vorhanden. Den Eigennamen Db führt Ibn Doraid

142 an, ein Schloss „y kennt Hamdäni, warum sollte also nicht

auch ein Beiname 0&3‘ vorkommen? Die Herausgeber haben die

Schwäche, in den neuen Inschriften nur schon alte bekannte Wörter

zu suchen und weigern sich, neue anzuerkennen. Es ist aber die

erste Pflicht der Epigraphiker, erst genau zu lesen und genau das

Gelesene festzuhalten und ohne dringende Noth und gutem Grund

nicht zu ändern und zu verbessern. Die Punkte am Ende der zwei

ersten Zeilen scheinen mir, wie aus der Copie Gnasniäs (Mitth. 56)

hervorgeht, ganz überflüssig zu sein. Auch in der vierten Zeile ist

die Verbesserung l/1F1)[_|<|> für P1)|"|a> unnöthig. Das zweite oder

letzte Verbum kann auf n auslauten, muss aber nicht.
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GLOSSEN ZUM CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 221

Die Stelle In.-I1:rImnIxw:1I1:FI-I ist lehrreich für die nähere

Bestimmung des Wortes nun, das man bis jetzt nicht erklären konnte,

obgleich es ziemlich häufig in den Insehriften vorkommt. Im Com-

mentar zu dieser Stelle heisst es: ‚Verbum m: et similia, quibus con-

jungi solet, in nostris titulis vocabulum n‘: domus saepe sequitur . . .

Ideo hujusmodi sensum in 1n.'I‘I:17lI'I'II'I quaerimus. MORDTMANN et

BIÜLLER, Sabäische Denkmäler, p. 49, docuerunt vocabulo 1:17 agros

litorales exprimi per quos aqua rigatur.‘ Nach diesen Prämissen sollte

man glauben, dass der Schluss etwa lauten müsste: ‚Folglich bedeutet

nun ein Haus oder irgend einen andern Bau am Ufer der Bewässerungs-

kanäle.‘ Man muss daher staunen über die weitere Wendung im

Commentar: ,Quod ad n-In pertinet, eollato arabico ‚Ü. „optimam

terram“ designare nobis videtur.‘ Wie aus diesen richtigen Prämissen

dieser Schluss gezogen werden konnte, ist mir geradezu ein unauf‘

lösbares Räthsel. Die Uebersetzung lautet: ‚renovaverunt (lies texerunt,

wie richtig im Commentare) ct condiderunt terram optimam agri sui

litoralis.‘ Was soll das heissen? Wie soll eine ,terra optima‘ bedeckt,

erneuert oder gegründet werden? — Die Annahme, dass nun irgend

einen ‚Uferbau‘ bezeichnet, scheint auch aus ZDMG. 490, Nr. VII,

Z. 1 lino.-I111? I nine II In hervorzugehen, welche ich jetzt ‚von dem

Ankerplatze (oder der Kanalmündung = arab. bis zum Uferbau, ‚

übersetzen möchte. Dass übrigens n-In einen ‚Wasserbau‘ bezeichne,

hat MORDTMANN an der eben angeführten Stelle ‘bereits vermuthet.

Nr. 26 und 27, Pag. 39—42. Ueber diese beiden Insehriften

sagen die Herausgeber: ‚Uterque in fimo latebat, nec quid de anti-

quitate lapidum constat, quum possessor eorum titulos commenticios

et acreas tatulas fabricari solcat.‘ Der Rede Sinn ist dunkel, er wird

aber klarer, wenn man GLASER,S Mifflzeilmzgen, p. 49 vergleicht, WO es

heisst: ‚GL. 26 . . . . kann nicht in Betracht gezogen werden, weil

diese Inschrift auf einem unter Dünger gut vergrabcnen, Wahrschein-

lich sehr jungen Steine im Hause des grössten jüdischen Insehriften-

und Bronzetafel-Fabrikanten in Sana sich befindet und dort copirt

wurde.‘ Das klingt schon etwas deutlicher: die beiden Insehriften

15*
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222 D. H. MÜLLER.

sind Fälschungen und zwar wahrscheinlich nach einem echten, aber

schon sehr zerstörten Originale. Der Besitzer hat also das alte, wahr-

scheinlich nicht transportable, schlecht erhaltene Original copirt und

dann die Inschrift in dazu hergerichtetc Steine eingegraben, die er im

Dünger längere Zeit verbarg, um sie nach Jahr und Tag wieder

auszugraben und sie als Antiquitäten zu verkaufen. Dass sie dadurch

nicht deutlicher geworden sind, versteht sich von selbst. GLASER hat

nun wieder von diesem Steine eine Copie genommen. Uns liegt

aber auch diese Copie nicht vor, sondern ein Abdruck in sabäisehen

Typen, was durchaus unzureichend ist. Die GLASER‚SCl1(3 Oopie hätte

uns gewiss eine bessere Vorstellung von der Form der Buchstaben

gegeben als die Typen. Die Texte sind im Grossen und Ganzen richtig

ergänzt und verstanden worden, im Einzelnen bleibt freilich Manches

zu wünschen übrig. Die Ergänzung 0:21.15 in der zweiten Zeile ist

gewiss nicht richtig, die Spuren der Zeichen führen auf mXOrH, das ich

jedoch nicht erklären kann. Z. 3 lautet: Xfl>XI:I|'I|)j]l>I)j]I-IflI1"l-fi2,‘~I’a>’II=-I,

welches von den Herausgebern gelesen wird: |l4l>Il1§[]|{]I="|-|\|1Y’IP1

o[]Yo)(fl|XI:II'I. Die Lesung nxnfinbx mit Weglassung des o ist durchaus

zu billigen. Die Schreibung .-nbs für .151‘ (NI) mag vielleieht den

jüdischen Fälscher verrathen, der gewöhnt ist hebr. 31'515 zu sprechen.

Ebenso richtig scheint mir die Ergänzung a>[]YoXfi|)(I:I'|'|; das > für

den Trennungsstrich kann eine Verlesung eines der drei Copistcn

sein, durch deren Hand die Inschrift gegangen ist. Dagegen ist die

Lesung lqblbßfiä gewiss falsch. Abgesehen davon, dass die Buch-

stabengruppe flI>I[]H eine solche ‘Lesung unmöglich macht, durften

die Herausgeber das Wort 11mm, welches mit einer einzigen Aus-

nahme aus späterer Zeit1 nur auf Bronzetafeln vorkommt, nicht auf

einer Steininschrift suchen. Die Buchstabengruppe 2][>|flI-I lese ich

fl[>I)j]'-|-', vgl. Nr. 67, 4. OM. 5, 4. 8, 4 etc. Die weiteren Ergänzungen

sind zum Theile recht scharfsinnig, aber wenig sicher. Ich möchte

davor warnen, weitere Consequenzen daraus zu ziehen.

l Auf der Inschrift von Hisn Ghuräb 1, 6 11:izml1_1|11nn scheint das ur-

sprünglich eine Bronzetafel bezeichnende Wort schon allgemein im Sinne von In-

schrift gebraucht zu sein.
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GLOSSEN zum CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 223

Sicherer sind die Ergänzungen der folgenden Inschrift (Nr. 27),

wo ich nur Z. 4 lieber D‘1'7'IN‘| für n-Iranm vorschlagen möchte. Diese

Inschrift bildet gewiss die Fortsetzung und den Schluss von Nr. 26,

was die Herausgeber nicht bemerkt zu haben scheinen.

Nr. 28, Pag. 42-—45. Zu Z. 1 heisst es im Commentar: "um I "n:

secundum HALEVYI loc. cit. interpretationem: ,salutem quam attulit‘,

suppresso altero yöd vocabuli ?T),1Y nisi forte additum fuerit ut yöd

consonantem designaret, sicut in orthographia neo-hebraica. Ich glaube,

dass diese Möglichkeit nicht einmal in Form einer Vermuthung hätte

ausgesprochen werden sollen! — Sieht man die Abbildung der CRUT-

rnnnnrfschen Copie an, so wird man finden, dass oberhalb der beiden

1’ der Stein verwischt war. Man darf vielleicht Y1’),1Y lesen und

‚salutem quam attulit ei (feminae)‘ übersetzen.

Die Zusammenstellung von „Im?! mit hebr. gupin, die auch von

mir früher gebilligt worden ist, muss aus lautlichen Gründen (arab. w

= hebr. In) abgelehnt werden.

Nr. 29, Pag. 45-—47. Von dieser hier zum ersten Male publi-

cirten Inschrift liegt ein sehr guter und deutlicher Lichtdruck vor.

Es war also überflüssig daneben noch die unzureichende Copie GLA-

snn’s wiederzugeben.

Z. 2/3 wird ergänzt: mrrns I ‘api I man: I ppwlm I snnil min-I und

übersetzt: ,fundaverunt et condiderunt et te[xerunt circuitum mu]ro-

rum et bona amborum majorum suorum‘. In der Regel folgt auf diese

Verba ein determinirtes Wort und muss auch hier ein solches umso

mehr erwartet werden, als ja das durch ‘I verbundene ‘Inrrnx I ‘Jpi deter-

minirt ist. Ich schlage daher vor, unter Hinweis auf Nr. 37, 4 DNIL91l"DI7;I

und Z. 6 ‘D171|”JP:I in unserer Inschrift zu ergänzen ‘DPI I nsIwI11pwI.-I1

,die Stiftungen und Besitzthümer ihrer beiden Ahnen‘.

Z. 5 cinsnnm I D15: I I: übersetzt ,contra detrimentum quodlibet

et unamquemquem malum afferentem‘. Ich halte beide Wörter für

in’

Participia = w, J‚SLS ‚gegen jeden Zerstörer und Frevler‘.

Nr. 30, Pag. 47—-49. Diese Inschrift ist von mir publicirt worden.

Die Herausgeber weichen nur in einem Punkte von meiner Auf-
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224 D. H. MULLER.

fassung ab, indem sie das eine u: für verschrieben halten, während

ich es für ein Nomen propr. angesehen habe. Die Möglichkeit der

Ditlographie gebe ich gern zu.

Z. 5 wird ‚11:: = arab. ,quod raptum est‘ übersetzt, während

ich es ‚welches gestohlen worden ist‘ wiedergegeben habe, wie es

auch heissen muss. Die Herausgeber scheinen zu dieser Uebersetzung

durch einen ganz formellen Grund verleitet worden zu sein. Sie

konnten vom Deponens ‚furatus est‘ kein Passivum bilden und haben

infolge dessen das Verbum ‚raperc‘ dafür gewählt. In der Sache ist

es aber nicht gleichgiltig, ob etwas geraubt oder gestohlen wird.

Die Lateiner wussten sich in solchen Fällen zu helfen, sie sagten

,furto ablatum est‘.

Nr. 31, Pag. 50. Diese Inschrift ist von mir in der Wiener Zeit-

schrift d. Kunde des Morgenlandes, n, S. 199 in ähnlicher Weise er-

gänzt und übersetzt worden, nur in der Uebersetzung des Wortes 1718311‘.

gehen wir auseinander, indem die Herausgeber in Anschluss an

Fnnsnnn 55, 5 (so für 35!) das Wort auf die Gottheit, während ich

in Anschluss an Osiander 14, 3 auf den Weihenden beziehe. Beide

Auffassungen sind möglich, ich halte die von mir gewählte an dieser

Stelle für die wahrscheinlichere.

Nr. 34, Pag. 52. Ein kleines Fragment, welches von GLASER in

aller Ruhe nach dem Originale in Sana copirt werden konnte, auf

dem nur die Buchstaben . . . l4l>|j\|‘fll1 . . . stehen. Diese Buch-

staben in ¢l>|,1|fl l‚|<)'-|'I zu verbessern verstösst gegen jede epi-

graphische Regel.

Nr. 35, Pag. 52—53. Ueber Bait-Baus hätte Hamdani, Gazirah

81,23, 112,3 und 195,23 angeführt werden müssen. Die Inschrift

selbst besteht aus eilf Zeilen von nur wenigen und unsichern Buch-

staben. Ich würde es nicht wagen dieses Fragment irgendwie zu

ergänzen. Die Herausgeber waren kühner, aber die Resultate ihrer

Bemühung sind höchst problematisch. Mit Ausnahme von vielleicht

zwei Wörtern oflYTlqflo (Z. 2) und |"|)fiflH (Z. 11) halte ich Alles

für falsch, oder mindestens für sehr unwahrscheinlich.
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GLOSSEN zum CoRPus INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 225

Nr. 36, Pag. 54. Ueber Djiräf (e°>\ war auf Hamdäni, Ga-

zirat 111, 8, 241, 14, 18 zu verweisen. vDas kleine Fragment lautet

man‘ I 1:11:11, welches ‚et texit Yuhafri“ übersetzt wird. Unter Hinweis

auf LANGER’s Reiseberichte, p. 37—38 erklären die Herausgeber dieses

1:11:11‚als ‚ultimum verbum in serie verborum quae ad constructionem

pertinent‘, sie haben aber übersehen, dass in allen von mir zusammen-

gestellten und später aufgetauchten Stellen auf 1:151 das Wort warm‘:

während hier ein Personenname folgt. Ich übersetze unter Bezug-

nahme auf die schon angeführte Stelle ‚und er möge belohnen den‘

Yuhafri“. Dieses kleine Fragment ist dort angeführt, nur mit einem

falschen Citat HAL. 49, 17 für HAL. 17.

Nr. 37, Pag. 54—61. Die Literaturangaben über Hadakän sind

sehr dürftig. So ist z. B. der Abschnitt über Hadakän und Ridä‘

Burgen, 1, p. 30—31 und 65 übersehen worden. Im Gazirat al ‘Arab

wird noch OB“ 81, 26 und 82, 3 erwähnt. Auch insehriftlieh war

jpun schon nachgewiesen worden. Um so sonderbarer klingt dann

Pag. 58, Col. n die Bemerkung: ‚De urbe Hadakän abunde egimus

in proemio interpretationis.‘ Diese Inschrift, eine der schönsten und

deutlichsten, die wir kennen, wurde von GLASER und mir ausführlich

commentirt. Die Herausgeber referiren über unsere Commentare,

haben aber eine Reihe von wichtigen Punkten unberührt gelassen.

Im Commentar Pa . 56 Col. 1 heisst es baren‘ nomen ro-

g 7 Y 7 P

prium compositum, ad imitationem hebraici ‘pxyregj ’lcp.a-r’{/\ conflatum‘.

Diese anz falsche Anschauun‘r welche HARTWIG DERENBOURG in seinem

g o;

Aufsätze Les noms de personnes, etc. zum Ausdrucke brachte, und der

von mir aufs entsehiedenste widersprochen worden ist, darf im Corpus

[mm-i tionum Semiticarum nicht als die allein ilti e hin estcllt werden.

P g g g

In ähnlicher Weise ist folgende Stelle (Pag. 58, Col. 1) zu be-

urtheilen: Quemadmodum my indicium est hebraici sermonis ad lin-

guam Sabaeorum magnopere pertinentis, sic etiam praepositio im

‚cum‘ non arabicae formae a», sed hebraieae m: simillima, firmum

argumentum praebet Judaeos in Yemeno plurimam valuisse. Ich halte’

es für überflüssig diese gegen jedes wissenschaftliche Princip ver-
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226 D. H. MÜLLER.

stossenden Aufstellungen hier des Weiteren zu beleuchten und zu

kritisiren.

Zu ‘ran (Pag. 56, Col. n) fehlt die von GLASER und PRAETORIUS auf-

gestellte und von mir als nicht unmöglich bezeichnete Erklärung,

dass es gleich arab. „alle sein kann.

Zu ‘man: (Pag. 57, Col. 1) musste auf die Weihungen von Per-

sonen an die Gottheit hingewiesen werden.

Pag. 58, Col. n. Die Vermuthung, dass vielleicht Os. 27, 1. 10

:1-II: für araa zu lesen sei, durfte bei der Deutlichkeit der Bronze-

tafeln und bei dem Umstande, dass o mit m auf jener Tafel nicht

verwechselt werden kann, nicht ausgesprochen werden. Der Name

ovum = a,“ kommt übrigens in jener Inschrift zweimal vor und

hat ein Analogon im arab.

Pag. 59, Col. n. Die cil genannte Construction ist in

den Inschriften zum ersten Male ZDMG. xxx, 123 nachgewiesen

worden.

Pag. 60, Col. 1. Das sab. any mit hebr. ‘m; ‚Stadt‘ zu ver-

gleichen und in 11.-w einen Dual wie afnnp erkennen zu wollen, ist

ein recht unglücklicher Einfall.

Pap. 58, Col. 1 thut der Commentar das schwierige Wort am:

mit folgender Notiz ab: verbum am? ‚posuit‘ jam occurrit in titulo 1,

v. 3. Dort steht jedoch Iaw von der Wurzel and. Zu axw vergl. F401‘-

graph. Denkm. aus Arabien, p. 29.

Nr. 40—48 (P. 63—81) enthalten die von SIEGFRIED LANGER in

der Umgegend von Duran entdeckten Inschriften, die sämmtlich von

mir publieirt worden sind. Dass hier die Nachlese eine geringere ist,

wird man natürlich finden.

Die Uebersetzung und Etymologie von p-mu: (Pag. 65, C0111)

scheinen mir wenig zu passen. Für ‚Talfam‘ ist unter Hinweis auf

Hamdani, Bekri und Jäcüt ,Talfum‘ zu sprechen, auch die bekannte

Burg bei Reidat musste vergleichsweise angeführt werden. An-

statt im»; muss GLASER 287, 6 ‘am: gelesen werden. (Vgl.

Wiener Zeitschr. d. Kunde des Morgenl. n, S. 191.)
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GLOSSEN ZUM OoRPus INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 227

P. 66, C011. Die Bestimmung des Wortes ‚15131: halte ich für

unrichtig.

Pag. 67, Col. 11. 5153 plurale sicut latinum vires ist nicht ganz

zutreffend. Lat. vires ist eine Art pluralia tantum und bedeutet ‚die

Körperkraft‘, ,die Gewalt‘, insoferne sie aus verschiedenen mitwirkenden

Factoren und Kräften besteht, während 5152: ein wirklicher Plural

von ':~F1 ist und im Gegensatze von letzterem nur von vielen Personen

gebraucht wird, von denen jede Eine Kraft hat.

Der Annahme, dass zwischen mend und 1n5x eine unbeschriebene

Lücke war (vielleicht wegen einer Verletzung des Steines), schliesse

ich mich gern an.

Nr. 41, Pag. 67—-70. Die Herausgeber geben die Copie

GLAsnR’s in Typen und erwähnen nicht mit einem Worte der Oopie

LANGRifs, welche in ZDMG. xxxvn publicirt worden ist. Die Nicht-

wiedergabe dieser Copie ist umso mehr zu bedauern, als thatsächlich

die beiden Copien vielfach variiren. Die Varianten werden auch

im Oommentare nicht angegeben.‘ Ich erwähne hier nur zwei

wichtigere. Z. 2 hat GLASER )|-H‘f<|>, während LANGER )I-I-llqo liest.

Eine Entscheidung über die Richtigkeit der einen oder der andern

Lesart ist nicht möglich zu treffen. Das letzte Wort rin, welches

von den Herausgebern nicht mit Unrecht für den Namen des Stein-

metzen gehalten wird, steht bei GLAsnR am Ende der übermässig langen

Zeile, während es bei LANGER in der fünften Zeile angebracht ist.

Nr. 42, Pag. 70—71. In der zweiten Zeile haben LANGER und

GLAsnR:

b i I: I DHBIUJ I IDHWJH I I:

was ich zweifelnd zu [n1nIln I 1: ergänzt habe. Die Herausgeber be-

merken dazu: In1nfln, quod D. H. MÜLLER post I: proponit, domui

et castello potius quam urbi conveniret. Nos fl|l4I"| in Y¢2]’IF-|I_| cor-

rigendum credimus. Zunächst wird es, wenn man die Stellen SIEG-

FRIED LANeER’s Reiseberichte, p. 78, vergleieht, schwer fallen, den Be-

weis zu erbringen, dass n1n1nI1: nur von Häusern und nicht von

‘ Dasselbe gilt auch von den folgenden Nummern 42 und 43.
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228 D. H. MÜLLER.

Städten gesagt werden kann; ‚vom Fundamente bis zur Vollendung‘

kann man von jedem Baue und jeder Mauer sagen. Zweitens ist

nicht bewiesen, dass in diesem Fragmente nicht auch von einem

Hause oder einem Tempel in der Stadt Nasäfat die Rede ist.1 End-

lich ist meine Ergänzung in Uebereinstimmung mit beiden Copien,

während die Herausgeber den Text verbessern, und zwar recht

gründlich verbessern müssen.

Nr. 43, Pag. 72—73. Zu diescn Inschriften haben die Herausgeber

vergessen, die Bemerkungen MORDTMANN’S in Kunn’s Litteraturblatt orient. Philologie, Bd. 1, 1884, S. 430 anzuführcn. SeineVcrbesscrungen

zu Z. 4 stimmen mit den im Commentare vorgeschlagenen überein.

Nr. 44, Pag. 73——74 würde ich eine so problematische Bedeutung

von zppn, wie ,observantia legum, religio‘ nicht ohne Weiteres in die

Uebersetzung hinübernehmen.

Nr. 45 , Pag. 74-76. In dieses schmale Fragment wird viel

hineingelesen und hineingetragen. Ausdrücke wie ‚imäm et praedi-

cator sacrarii‘ und ähnliche dürfen nicht ohne Weiteres mit Sicher-

hcit hingestellt werden.

Nr. 46, Pag. 76—78. Die auf Tafel 11 gegebene Reproduction

darf nicht den Werth eines mechanischen Lichtdruckes beanspruchen,

da auf dem Abklatsche, der sehr undeutlich ist, nachgeholfen werden

musste. Dieser Lichtdruck hat also in zweifelhaften Fällen nur den

Werth einer Zeichnung.

Eine nochmalige genaue Prüfung des Abklatsches, der ja auch

den Herausgebern vorlag, hat mich überzeugt, dass in Z. 5 I/|¢)§,‘f

und nicht L”); w? steht. Die Lesung Ipnw-In‘, die auch sprachlich ihre

Bedenken hat, ist also zu verwerfen. Auf die zweifelhaften Ergän-

zungen zu Anfang der Zeilen will ich hier nicht weiter eingehen.

Pag. 78, Col. II: Adde nos in ectypo chartaceo unfi cum uno

yod, non ~~:ufi cum duobus, ut suadet MÜLLER, legere. Auf dem Ab-

klatsche, den ich nochmals geprüft habe, erkenne ich zwei god.

1 Dass ich die Inschrift so aufgefasst habe, kann man aus meiner Ueber-

setzung ‚ihrer Stadt‘ ersehen. Vgl. übrigens die folgende Nummer.
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GLOSSEN zum Conrus INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 229

Die Verbesserung von nmi I {w (HAL. 158, 8) in I]: ist wieder

ein kühnes Wagniss. Aus verschiedenen Gründen muss dort mean I w’:

stehen bleiben. Dasselbe Wort IWJIQW findet sich auch in der

vorangehenden Zeile.

Nr. 47, Pag. 79 halte ich die Lesung |_|)[‘|’ X] statt H) für kaum

zulässig, weil 11m1: nur vor wann-m, also nur von Menschen und nicht

von Göttern gesagt zu werden scheint.

Nr. 50, Pag. 83, ist die Lesung mm für ‚m; . - - ohne jede Basis.

Nr. 52, Pag. 84 darf I] nicht ohne Weiteres in 14H verändert

werden.

Nr. 53, Pag. 85. Das HAL. 28 und 191 vorkommende Mono-

gramm wird von mir in die Buchstaben flo>Q|XTfl zerlegt, während

MonnrMANN es lqäTfl lesen will. Die Herausgeber schliesscn sich

der Ansicht M0RDTMANN7S an. Jeder der die sabäischen Buchstaben

kennt, mag zusehen, wie er in dem erwähnten Monogramme die

Buchstaben l4§]T’|'] finden kann.

Nr. 56, Pag. 86. Wenn HALEVY und GLASER. übereinstimmend

‘(Yo haben, so darf man nicht wagen IDWYQ, das allerdings nicht

nur im Minäischen (511101), sondern auch im Sabäischen (HAL. 44

und Pan). XI, 2) vorkommt, ‘zu lesen.

Nr. 57, Pag. 87, besteht aus folgenden drei Fragmenten:

HAL. 26: eo3rl,|’|‘14'-|-'

HAL. 20: »»—) äoollälflhflsj

HAL. 33: |:|‘~4§]|ot1>£

In der Ueberschrift wird auch GLAsER 32 notirt. Da jedoch

weder die Copie GLAsniUs reproducirt noch sonst angegeben ist, was

GL. 32 enthält, so können wir höchstens vcrmuthen, dass bei GLASER

eines oder zwei dieser Fragmente verzeichnet sind, ohne jedoch in

der Copie von HALEVY abzuweichen. Die Herausgeber glauben, dass

diese drei Fragmente auf eine Inschrift zurückweisen, die etwa

folgendermassen begonnen hat:

€ll1]l=1r"18l=||°<1>3FH|'lF'1LlJ[)l=|
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230 D. H. MÜLLER.

und fügen hinzu: '11 utrumque inversum pro P1 scriptum esse sus-

picamur. Gegen die übereinstimmenden Copien HALEvY’s und GLAsER’s

anzunehmen, dass H: für F‘ dreimal verschrieben sei, scheint mir

unmöglich. Stellt man aber HAL. 20 und 33 auf den Kopf, d. h.

nimmt man an, dass sie verkehrt aufgestellt und in Folge dessen

verkehrt copirt worden sind, so erhalten sie folgende Form:

Hal. 20:l:1P1[]H|oo;

Hal. 33: »»—>;a>o|l:1BP1|:1

und es ergibt sich die vermuthete Lesart [3 |4]|:H=1{]|:{ von selbst. Ob

Hal. 26 damit zu verbinden, was nicht unwahrscheinlich ist, und ob

der Name zu 1[P1]‘-P)[H] zu ergänzen sei, lasse ich dahingestellt.

Nr. 58, Pag. 87 ist ‚r. d. m. Au‘ad' und H[aufa‘tt]‘ oder ein

ähnlicher mit H beginnender Eigenname zu lesen. Die Verbesserungen

der Herausgeber können in keiner Weise mit der Copie in Einklang

gebracht werden.

Nr. 62, Pag. 89. Die Veränderung von 311,1. in 311? ist gra-

phisch nicht ausgeschlossen. n‘-)1 bedeutet aber nicht ‚palatium‘, sondern

ist synonym mit fir, 51m: etc.

Die Versuche Nr. 65 und 66 zu entziffern sind vollkommen

misslungen; die Fragmente sind in einem Zustande, dass man am

liebsten vorderhand das Unvermögen, etwas Vernünftiges heraus-

zubringen, eingesteht.

Nr. 67, Pag. 91—97. In der Lesung und Erklärung dieser In-

schrift weichen die Herausgeber in einigen Punkten von der in den

Sahiiischen Denkmälern gegebenen Lesung und Erklärung ab. Nach

sorgfältiger Prüfung der Lichtdrucke und nochmaligen Untersuchungen

der Abklatsche sehe ich mich genöthigt alle Lesarten der Sabäischeit

Denkmäler und die meisten der dort gegebenen Erklärungen auf-

recht zu erhalten.

‘ Vielleicht ist 1100111 für 151007111 zu lesen von der Wurzel ‘im : by, die

in Eigennamen, sowohl im Arabischen (iißjlc, 53,») als im Sabäischen (NRW-110,

vorkommt.
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Gnossnn zum CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 231

Entscheidend für die Auffassung der Inschrift ist die Lesung

des ersten Buchstabens der 14. Zeile, der von uns X, von den Heraus-

gebern aber I>| gelesen wird. Die Lesung l>| ermöglichte ihnen das

Wort zu Inhaw zu ergänzen und {B55 als den Stifter der Inschrift

zu erkennen. Auf dem Lichtdrucke ist das Zeichen nicht mehr aus-

zunehmen, dagegen weisen die deutlichen Ueberreste des Zeichens

auf dem Abklatsche ein X auf. Die Lesung I>| ist vollkommen aus-

geschlossen. Es ist also das Wort zu irunblr, wie Sabäische Denk-

mäler angenommen wurde, oder anders zu ergänzen, keineswegs darf

jedoch 1mm: gelesen werden. Das darauf folgende gabFr ist also nicht

Personenname, sondern Appellativum im Sinne von ‚dieser District‘

und rlbaa Name des Distrietes. Am Ende der Zeile lese ich auf

dem Abklatsche Mfl und nicht 141:1.

Auch die Lesung ianIflrla‘), Z. 6, ist unrichtig.1 Auf Liehtdruek

und Abklatsch sind nach dem ‚i. die Spuren eines X sicher zu er-

kennen und wohl iamrailna‘? zu ergänzen.

Die Verbindung amp I man bleibt ein grammatisehes Räthsel.

Der Annahme, dass es etwa zu betrachten sei wie new I :bxn ,Ta’lab

von Riyäm‘ und arab. etc. widerstrebt die Beibehaltung des

a von a-IJI-I. Mit der Vermuthung aber, dass amp Epitheton ist, die

(Pag. 94, Coll. n) aufgestellt wird, kommt man von dem Regen in

die Traufe; denn das Epitheton kann nicht indeterminirt sein, sondern

müsste ianp lauten. Die Zusammenstellung von aanp mit „Q3.“ gehört

zu den sonderbaren Etymologien, die hier im Corpus zuerst auftreten.

Neben 1:-Ir = w: kann allerdings anp = mp sein. Durch solche Ety-

mologien gewinnen wir keinen sicheren Boden unter den Füssen.

Z. 11. Die Ergänzung alpux I HD‘]PDD scheint mir graphisch und

sachlich wenig zu passen.

Z. 12. Die Ableitung von man‘ von u: (mit Elision des n) ist

eine recht ansprechende Etymologie.

Z. 18. Auch die Erklärung ‘Iannäxfl I 1I:."Ip'I17 = ,...9;‘..__.1L\-j verdient Berücksichtigung.

‘ Die Herausgeber haben Recht zu bemerken: P105, initium vocabuli 1IJfl11ID'>,

conjectura magis quam oculis assequimur.
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232 D. H. MÜLLER. GLOSBEN zUM CoRP. INSCRIPT. Snmr.

Nr. 69, Pag. 98—l02 (Schluss). Die dunkle, fragmentirte In-

schrift hat durch die neue Beleuchtung wenig Licht gewonnen. Die

Lesarten der Sabiiischen Denkmäler in der ersten und zweiten Zeile

scheinen mir auch jetzt besser als die neu vorgeschlagenen. Interes-

sant ist nur eine Form, die weder von uns noch von den Heraus-

gebern erkannt worden war, die ich aber jetzt zu erkennen glaube,

ich meine die Stelle Z. 4, die wir (MORDTMANN und ich) |i41i4YI>|flo|n1fi

gelesen haben und die von den Herausgebern |l4Y[>||'|o|I'I'|fi gelesen

wird. Auf Abklatsch und Lichtdruck lese ich jetzt mit aller Sicherheit

|I13\|’[>II'|o|ITIfi und halte es für das sabäische Pronominalsuffix Dual

Inn, welches dem minäischen pan entspricht, ähnlich wie in 1nnnx1 Prid.

VII, 4 (vgl. Wiener Zeitschrift d. Kunde das Morgenlundes, n, S. 6,

Note 1). Ob die Hcrausgeber jetzt noch die Monm~MANN’schc Gleichung

35: = 5: —i— n = 5: + I: = J; ,quicumque‘ trotz dem ,eosmet

ipsos ad constructionem grammaticae legibus repugnantem ea duci

non ignorent‘ aufrecht erhalten wollen, überlasse ich vollkommen

ihrem Ermessen.

Indem ich diese Bemerkungen schliesse, erlaube ich mir noch

den Wunsch auszusprechen, dass diese streng objective Kritik auch

eine rein sachliche Würdigung finden möge. Das Corpus Inscriptionum

Semit-icarum wird für lange Zeit einen bestimmenden Einfluss auf

die semitischen Studien üben. Man muss daher an ein solches ab-

schliesscndes Werk einer so illustren Körperschaft einen andern Mass-

stab legen, als an den Entziiferungsversuch eines Einzelnen. In einem

solchen Werke muss die Zuverlässigkeit und die solide, methodische

Kritik, die volle Beherrschung des Stoffes und der Litteratur absolut

gefordert werden.

Ob dieses Werk den berechtigten Erwartungen entspricht, mögen

Andere urtheilen. Ich glaubte der Wissenschaft und der Oeffentlich-

keit schuldig zu sein meine Bedenken gegen dasselbe zum Ausdrucke

zu bringen.
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Further proofs for the authenticity of the Jaina

tradition.

By

G. Bühler.

II. Four new Jaina inscriptions from the Kankäli Tila.1

During the last working season the excavations in the Kankäli

Tila at Mathurä were resumed at D‘ Buxenss’ request by Dr A. A.

FÜHRER and again yielded results of great importance for the history

of the Jaina sect. Besides numerous valuable statues of the Indo-

Scythian and later periods D‘ FÜHRER found epigraphic proof that

the temple buried under the mound belonged to the Svetambaras,2

as well as, various votive inscriptions showing the well-known cha-

racters and the curious mixed dialect of the Indo-Scythian times. Four

among the latter which mention the ancient Jaina Ganas, Kulas and

Säkhäs and are dated No I, Samvat 22 or A. D. 100, No n, Samvat 84

or A. D. 162 and No III, Samvat 95 or A. D. 173, I edit below accor-

ding to excellent impressions, kindly furnished by the discoverer. 3 The

names which they give, are with one exception the same as those

occurring on the documents found in former years. Nevertheless their

1 Continued from vol. II, p. 146. A letter on these inscriptions appeared in

the Academy of June 1, 1889.

7 I state this on the authority of Dr BURdEss.

3 I have received twelve more mostly very short fragments with the same

characters. It is possible that one more, which is incised on a decorative panel,

discovered on January 17, 1889, may likewise contain the name of a Jaina school.

It reads: L. 1. . . . ya Kottiyaeya k. L. 2. . . . vadinasya at. . . .
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234 G. BÜHLER.

interest is very great. For they prove that the forms preserved in

the Kalpasütra are in part slightly corrupt and that those on Sir A.

'CoNNmenAM’s plates xm—xv in vol. III of the Archaeological Survey

Reports are the right ones. When I wrote my first article on the Ma-

thurä inscriptions,1 I was still under the impression that the latter

were faulty and must be corrected. As their readings are now con-

firmed by Dr Fünnnifs new impressions, such a proceeding is no

longer admissible. And it must be borne in mind that the Jaina com-

mentators themselves express doubts as to the correctness of certain

portions of the Sthavirävali of the Kalpasütra. Thus Samayasun-

dara2 says that the MSS. offer for the names of the schools many

puzzling variae lectlones, and adds that it is difficult to decide which

are the correct ones, because the schools themselves are extinct.

Turning to the details of the results furnished by D‘ Fünnnrfs new

inscriptions, I begin with No 111 which mentions the Kottiya or pos-

sibly Kotteya gana, the Thäniya lcula and the Va'1'ra édkhri. The

Gana is that which the Kalpasfitra3 calls Kodiya and which else-

where is called Kotika. Sir A. CUNNINGHAM’S inscription N0 VI like-

wise makes the spelling of the name with a double _ta probable,4

while his No IV has plainly a single one. The existence of the two

forms must now be admitted. The form Ko,t_tiya has various analogies

in such words as jovoana for *jovana, pomma for *poma, see JACOBI,

Ausgezeählte Erzählungen in Mahdrdshlri, p. xxvln, § 21. The Säkhä is

probably that mentioned in the Kalpasfitra, loc. eit., p. 293, and there

bears the same name in Prakrit a)-Vairä and in Sanskrit rya)-

Vajra. But the Thäniya lcula does not occur among the spiritual

families included in the Kodiya gana. The list of the latter, loc. cit., p. 292,

shows, however, a very similar name, Vänijja in Sanskrit Väniya

which differs only by a single letter. The initial letter of Thäniya

l Ante, vol. I, p. 165 ü‘.

2 Kalpasfitra, p. 119, note 5, JAcoBx’s edition.

i‘ Sacred Books of the East, vol. xxn, p. 292.

4 See my article lac. cil., p. 171, where I expressed my belief that the second

semicircle is accidental.
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FURTHER PROOFS ETC. 235

is beautifully distinct in the inscription and cannot be read other-

wise. Moreover, Dr Fünnaräs inscription N0 11 again mentions the

Kottiya garza, the Vairä éoikhd and the Sthäniya hula. Sthdniya

or, to adopt the correct Sanskrit spelling Sthäniya, is the original

from which the Prakrit word Zhdniya has been derived. Hence it is

perfectly certain that the initial that is not owing to a clerical mistake.

Considering the above-mentioned admissions of Samayasundara, it

becomes highly probable that the traditional form Vdrzijja-Värtiya is

corrupt and must be altered to Thänijja-Sthänfya. The origin of the

corruption may be explained by the close resemblance of that to ca

in certain ancient inscriptions e. g. Dr BURGESS’ new grant from the

reign of Toramäna J aüvla, where va is made cireular and differs

from thc only by a horizontal stroke at the top. These new facts

force me to give up the attempt, made ante vol. 1, p. 170—171, to

restore in Sir A. Cunmnenmvfls inscription No v1 [vrflrtiydto kuldto. It

is necessary to write there, too, [_thri]m'yd‘to. The shape of the rem-

nant of the first letter agrees with this conjecture better than with

my former one.

Further D‘ Fünnnräs inscription N o 1 mentions the Värana garia

and the Petivämika [kula]. Both names occur in Sir A. CUNN1NGHAM’s

inscription N0 x, where the former is aceording to the facsimile Vararia

and the latter Petivamika. The Kalpasfitra has neither;' but it says,

S. B. E. loc. cit., p. 291, that Srigupta founded the Chärana garni,

and it ealls the seeond Kula of the latter Piidhammiya, rendered

in Sanskrit by Pritidharmika. It is now evident that the names

of the Sthavirävali are wrong, not, as I conjectured ante vol. I, p. 176,

those on Sir A. Cnnsnsenaifls facsimile. The real name of the Gana

is Värana; and the Sanskrit form of the name of the Kula is Praiti-

va.rmika i. e. “the spiritual family founded by Pritivarman", with

which both Petivamika-Petivämika and Piicammiya correspond quite

regularly. The mistakes in the Kalpasfitra are easily explained by

the close resemblance of cha to va and of dha to va, which perhaps

is greatest in the Nägari alphabet of the Jaina MSS. of the tenth

and later centuries.

Wiener Zoitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. III. Bd. 16

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



236 G. BÜHLER.

Dr Fünnniäs undated fragment No IV contains again in perfectly

distinct letters, the name of the Värana gana, and further mentions

as one of its branches the Aryya-Kaniyasika kula. The Kalpa-

sütra has no exactly corrcsponding name, but offers a somewhat si-

milar one, Kanhasaha or Kanhasaha, which the commentators

rendcr by Krishnasakha, "the friend of Krishna". With the experience

gained in the other thrce cases, one feels inclined to assume that the

Kalpasütra is again at fault; and Professor E. LEUMANN, whom I asked

for his advice, has communicated to me an ingenious conjecture which

makes this view very plausible. He proposes to write for Kanhasaha

either Kannasaha or Kanqzasaya and to explain this form as the re-

prcsentative of Sanskrit *Kanyasika. The base *kanyas might be,

according to the analogy of Sanskrit vasyas-vasiyas and similar doublc

forms, an equivalent of Sanskrit kaniyas "younger or the youngest of

all". Kaniyasilca, which, according to the orthography of the inscrip-

tion, may stand for Kaniyasika, would be a regular derivative of

kaniyas. In favour of Professor LEUMANN’s proposal the following points

may be brought forward. The meaning of the name would, with this

explanation, be perfectly appropriate. For the Kanhasaha stands last

on the list of the Kulas of the Charana recte Värana Gana. Further

the Sanskrit possesses an adjective kanyasa “the smallest, the youn-

gest“ from which the existence of the form *lcang/as may be inferred,

and from which the Prakrit Kannasaya or Kannasaya might be di-

rectly derived. The substitution of nha or nha for nna or nna may

be explained by a faulty pronunciation. The same process seems to

have been the cause of the later regular Prakrit genitives, donhanz,

tinham, chatunharh, pa/iichanhavh etc., for which the Päli still has doin-

nwrh, tinnam, chatunzzarh and panchannam and so forth. The insertion

of a ha in the last syllabe instead of ya is probably due to the cr-

roneous derivation of the name from the Sanskrit Kyishrzasakha. Under

these circumstances we may say, I think, that the inscription N0 IV

proves the early existence of another of the subdivisions of the Vä-

rana school, though its name has been mispelt in the Kalpasfitra just

like that of the Gana.
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FURTHER PROOFS ETC. 237

Dr F1"111RnR’s inscription No n offers also some other points of

interest. First, it mentions after the Sakha a Sriguha safizbhoga, ap-

parently a further subdivision of the former. The Sthaviravali of the

Kalpasfitra does not know of any Sarhbhogas, nor does the term occur

in the later Jaina literature. But Professor LEUMANN informs me that

there are passages in the Sthéma, Samavaya and other Sfitras, which

prove that sarhbhoga was used in ancient times to denote a religious

community. Thus the phrase for the smaller excommunication is sarh-

bhoiyaah visarhblzoiyarh Icarci "he makes the member of the sarhblzoga

a non-member of the sarhbhoga". The commentators explain vismh-

bkoiyam by maridalibdlzyariz; hence Professor LEUMANN conjectures that

in the inscription sarhbhoga has the same sense as the Digambara

term margdala "a district-community". Whether this be right or not,

we have in any case further proof that the ancient schools of the

Jaina monks were split into more sections than the Sthavirzivali men-

tions, the first indication to this elfect being furnished by Sir A. GUN-

NING11AM’S inscription No v1, see ante, vol. I, p. 180.

Secondly, the inscription No 11, which is incised on the base of

a female statue, records the dedication of a statue of Sarasvati. Sta-

tues of the Vagdevata, the goddess of speech, are common in modern

Jaina temples and their dedication is occasionally mentioned in late

works and inscriptions, e. g. in the Sukg-itasarizkirtana XI. 17, and in

Vastup:1la’s Prasastis on Girnar.1 Moreover, they occur even in the

Jaina caves, see Arch. Rep. of Western India, vol. v, p. 48. We now

learn that the worship of Sarasvati was considered orthodox by the

Svetambaras in the second century A. D. and probably even in

earlier times.

Thirdly, the mention of the Vaira or Vajra Sakha in the in-

scriptions Nos 11 and III possesses some value for Indian chronology,

in case it is really that founded by Vajracharya.2 According to the

1 Arch. Rep. of Western India, vol. 11, p. 170 ff.

2 A doubt on this point is possible, because there is an earlier Vatrt or Vajrt

Säkhä, which too belongs to the Kotika Gana, Sacred Books of the East, loc. cit.,

p. 292.
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238 G. BÜHLER.

later Jaina Therävalis (Indian Antiquary, vol. XI, p. 247, 252) Vajrä-

chärya lived in the first century A. D., the datc of his death being

usually given as 584 after Vira or Vikramasaiiwat 114. If this state-

ment is worth any thing, it is evident that the year 84 of the era

of the Indo-Scythians must fall later than Vikramasarhvat 114, be-

cause Vajra’s Sakhä had then already been subdivided. Hence the

era of the Indo-Scythian kings cannot be the so-called VikramasaIi1-

vat of 563/4 B. C. On the other hand, its identification with the Sa-

kasamvat of 78'/4 is perfectly possible. For Sakasafiwat 84 would

correspond to Vikramasarhvat 219 and fall more than a hundred

years after Vajra’s death. I do not wish to make too much of this

argument, because it includes two hypothetical clauses. But still, I

think, that the point deserves attention and ought to be followed up,

when more historical documents become available.

17° 1.1

Tnansomrr.

[Si]ddha[rh] Sam 20 + 22 gri 2 di 7 Vardhamrinasya pratimd‘

Vdraruito gaq_w’ito Petiodmilc3 . . . . . .

TRANSLATION.

Success! In the year 22, in the second (mouth of) summer, on

the seventh day — A statue of Vardhamäna. From the Värana

gana, from the Petivämik[a kula] . . . . .

1 According to D‘ FI'IIIIBI-:n's pencil-note this fragment is incised on the base

of a statue, found on January 27, 1889. There is one impression on thick coun-

try paper.

1 The second sign is damaged and may have consisted of one stroke only,

in which case the date is Sarinvat 21.

3 The first vowel of this word may possibly be intended for i, the second

is very faint; the last consonant is distinct on the reverse, but the vowel is

gone.
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FURTHER moors ETC. 239

11° H. 1

TRANSCRIPT.

1. . . olham sava 80(?) -1- 42hema[1n]tamtise chaturtth[ e] 4 olivase 10 a-

2. syd[rh] purvväydm Kottiyct‘to3 [ga]ndto Stho€m'[y]dto kul<ito4

3. Vairoito .§alcho’ito5 Sr?-Guh[d]to savhbhogdto odchakasyciryya-

4. [Ha]stahastisya 6 §ishy[o]" ganisya Aryya-Mdghahastisya s'ra-

[ololha]char[1.]-vdchakasya A-

5. ryya-Deoasya nirvoarttane Govasya Sthaputrasya lokilcaka”-

1-ulcasya dänam

6. sarvvasatvänäm hitasukhä elca-Sarasvati pratishthtioitri avatale

raizgr2na[rttan]o 8

7. me [n].

TRANSLATION.

Success! In the year 84 G‘), in the fourth, 4, month of winter, on

the tenth day —— on the (lunar day specified as) above, one (statue of)

Sarasvati, the gift of the smith Gova, son of Siha,9 (made) at the

instance ‘o of the preacher (vdchalsa) Aryya-Deva, the ératldhachari 11

1 This inscription is incised on the base of a female statue, found on Jan-

uary l8‚ 1889. There are two impressions on thin and one on thick country paper.

2 Read smiwat. The first numeral sign is , the second is the usual one.

3 Possibly Kotteydto. — 4 The first sign stands lower than the rest and

seems to have been added afterwards. — 5 Read édlchdto.

6 Lines 4—7 stand on the lower broader portion of the base, and are sepa-

rated from the first three by a blank space more than an inch broad.

" Possibly éishyd; the sense requires éishyasya.

8 The bracketted letters are much damaged. Those of the first syllable are,

however, recognisable on one impression. The last consonant is indistinct on all

three. It may be intended for ka.

9 The two names Gova and Stha are in Sanskrit Gopa and Sifizha. The word

lohilcalcdrulca, translated by ‘smith’ means literally ‘artisan (working) in iron or

metal’. According to the strict rules of the Ägamas, Jainas cannot follow the pro-

fession of smiths, because it necessitates the destruction of animal life. Possibly

the term indicates here the original profession or caste of the donor, which he left

when he became a Sravaka.

1° Regarding nirooarttane ‘at the instance of ’ see ante, vol. I, p. 173.

1‘ S'1-aoldhachari stands, I suppose, for éraddttchdrin or értiddhachdrin and is

formed according to the analogy of brahmachdrin. It probably denotes some kind

of pupil or a convert.
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240 G. BÜHLER. — FURTHER PROOFS ETC.

of the gum’ Aryya-Maighahasti,1 the pupil of the preacher (odchaka)

Aryya-Hastahasti, from the Kottiya garza, the Sthäniya kula,

the Vairä sciklui and the Sri-Guha sambhoga, — has been set up

for the welfare of all beings. In the avatala my stage-dancer.2

K“ III. 3

TRANSCRIPT.

S[z]ddha[flr] sa[m] 90 + s (a) 1 ‚m‘ 2 di 10 + 8 Ko_t_tz'[y]ät[o]5

garuito häniydto kuldto Va'z'r[dto .§d]khdto6 Aryya-Araha . . . . . . .

TRANSLATION.

Success! In the year 95 (?) in the sccond (month of) summer,

on the eighteenth day -—- Aryya-Araha[dinna] from the Kottiya

gm_za, from the Thäniya hula, from the Vairä écihhd . . . . . . .

R'° IV.7

TRANSCRIPT.

Vd1'aa_uit0 ga1_uit0 A1-yya-Kaniyasikdto kuläto Od. S . . . ‚ .

TRANSLATION.

From the Värana garia, from the worshipful Kaniyasika hula

[from the] Od . . . . . [sek/m] . . . . .

1 With this and the following names ending in haati compare Suhastin and

Ärya-Hastin in the Sthavirävali of the Kalpasütra.

1 I am unable to ofi°er any explanation for this sentence.

3 This fragment is incised on the base of a statue, found on January 11,

1889. There are two impressions on thin paper. A pencil-note on the one says

line 1. But there is no other line to be found.

4 The numeral signs are 9 The seeond is very doubtful, becausethe

side-stroke on the right has run together with the following gri.

5 Possibly Kotteydto.

6 The bracketted letters are only half preserved.

7 This fragment is incised on the base of a statue, found on January 25,

1889. There is one impression on thick country paper. The letters are deeply cut

and very distinct.

3 The last sign seems to have been a compound one, probably ddha. The

lower part is not recognisable.
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Beiträge zur Erklärung der Glossen des Bar Bahlül.

I Von

Siegmund Fraenkel.

(Schluss.)

Bequemer wird sich die Ausbeute, die sich für das persisch-

syrische Lexicon aus unseren Glossen ergiebt, zusammenstellen lassen.

Hierfür mögen die folgenden Bemerkungen den Anfang machen; sie

beziehen sich meist auf Stellen und Wörter, die nicht unmittelbar

deutlich sind.

11151-0 Sp. 24, 17 neben 1-\\o-Q ,Wasserleitung‘ wird man kaum von

7,-0 ,durchl5chern‘ mit der ungewöhnlichen Endung ind (Nönnnxn, Syr.

Gramm, § 132) ableiten wollen. Daneben steht nun noch eine an-

dere Ueberlieferung, die 1' für d zeigt: im? heile Cast. 773, 4. Es

scheinen Beides alte Fehler zu sein; zu lesen ist 1p51.o, d. i. pers.

J-._>_)LS ,Kanal unter der Erde‘ VULLERS n. 737 (NÖLDEKE, Sasaniden,

p. 121, Note 3).

Das Wunderliche .,..,.\§A.~Q1 Sp. 15 macht schon durch seine En-

dung den Eindruck dem ‚Persischen zu entstammen. Die Erklärung

9B) kann hier bequem den Sinn ‚einpflanzen, propfen‘ haben und

dann ist unser Wort mit gar nicht schwierigen Aenderungen als Aequi-

valent des persischen niédndak zu erkennen, dem im Neupersischen

die bei VULLERS n. 1316 s. v. aufgeführten Bedeutungen ent-

sprechen.
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242 SIEGMUND FRAENKEL.

m]?! Sp. 36 ‚er hat ihn schwarz gemacht‘ scheint eine Verbal-

bildung von pers. }_>_> ‚schwarz‘ zu sein, das allerdings sich sonst im

Aramäischen nirgends findet.

bl Sp. 36 persisch Das wird aber wohl kaum ,die Stadt‘

sein, da hierfiir die Glossographen gebrauchen. Es ist also

wohl ‚Balken‘ zu lesen und darnach das persische Wort zu be-

stimmen.

“aß-ms Sp. 47, 18 hat mit der Nebenform W schon Löw,

Aram. Pflanzenn. S. 286 angeführt. Als eine Zizyphus-Art wird das

pers. erklärt (Vunnnns 11. 360); es ist darnach vielleicht das

syrische Wort in “im zu ändern. Dagegen kann “s-b-Wäß, das bei

Löw a. a. O. als ‚Geröstetes von Zizyphus‘ erklärt wird, damit schwer-

lich identisch sein; die Aehnlichkeit dieses Wortes mit pers. (VULLERS n. 360) in Form und Bedeutung ist aber zu gross, um zu-

fällig sein zu können. Das persische Wort wird thatsiichlich wie das

syrische arab. gleich gesetzt. Allerdings entspricht W nicht

direct dem Persischen und es fragt sich noch, ob man nicht vorziehen

wird, statt die unbequeme Veränderung des p in m anzunehmen, das

syrische Wort W zu schreiben. Eine blosse Unform aber scheint

N,-A-ms bei Löw 286, l. 20. Hier ist zu lesen: -Q1-M"-B?I-°? d. h.

,klein gemachtes‘ (Gestossenes, vgl. in derselben Zeile) von

Zizyphus, Mehl u. . . .

Sp. 71, 1 erscheint als Synonym von ~w-‘Lu-Io], oivaivfin, kein? I5,.szw

das Wort 5I'aI,.‘=>e.n.s_r>I mit den Varianten 5M “am u. 5,4 “sandal.

Dem Hcrausgeber scheint dies dem von ihm aufgenommenen Texte

nach nicht ganz deutlich gewesen zu sein. Der erste Theil des Wortes

aber findet sich — auch dort anscheinend nicht erkannt — in der‘

Form ‘am bei PSM. 2266, l. 40 (s. V. R21), der die arabischen

Schreibungen (l. also und l. l. l. 37 entsprechen.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass wir hier das mittelpers. bi.§k6-

fag(k) haben, das aus dem neupers. QM ‚Blüthe‘ (VULLERS 1, 246)

entstanden ist. Undeutlicher ist der zweite Theil des Wortes, in dem

man das bekannte persische ddr, aber auch JI} finden könnte. Es

scheint dies aber ein neckischer Zufall. Wir haben hier vielmehr das

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



BEITRÄGE zUR ERKLÄRUNG DER GLOSSEN DES BAR BAHLÜL. 243

arabische Synonym, wenn wir im] u! = ‚_5\ lesen. Zu kühn wäre

unter Zugrundelegung der Lesart von F. (5,JI Komm!) das Ganze

ägkamm (mit der nichts bedeutenden Aenderung von s‘ zu d) zu

lesen und dies als _,\> ,Blüthen haltend, blüthenreich‘ zu

deuten. (Angelo a S. Jos. Gazophil. 325 ramoso JI;

evtl! Sp. 100, l. 18 gedeutet durch c.}._>_)-\,§, bietet zwei Wege zur

Erklärung. Man könnte die Lesart von SSs. Klo?“ (Note 19) für die

ursprünglichere halten und mit der leichten Aenderung -<1-45], d. i.

pers. a;__>_>;, ,Mehlspeise‘ darin finden. Die Erklärungen andererseits

deuten doch auf pers. 1:555 (arab. L§>;,,.-'1) hin, denn dazu scheint

doch die merkwürdige Form 659)); zu gehören. Von dem durch die

überwiegende Analogie der Bildung zu M555 umgebildeten

arabischen Plural (fur >)-I/.5) hat das Persische ein neues Nomen

s.).9_,'\/,5 gebildet; dieses ist dann wieder als E.;\9_)~I,5 in das Arabische

aufgenommen worden, wie die beiden letzten Laute zeigen. Von

diesem Worte kann nun auch \,Jll sehr wohl ein Rest sein. Die

folgende Glosse M?“ ist natürlich wie die Erklärung Efijfi nichts

als eine aus der ersten entstandene Verderbniss.

Sp. 107, l. 20 findet sich als Erklärung von llu-g] das Wort

Deutlich persisch ist darin der letzte Theil ,Ziegel‘.

Durch verschiedene weiter folgende Synonyme wird aber klar, dass

hier vom Fundament die Rede ist (vgl. da.“ vlsaall), Note 5);

also haben wir wohl auch in dem ersten Theile des persischen Wortes

diesen Begrifi zu suchen und darnach zu lesen. Zum

Ganzen vgl. VULLERS, s. V.

¢DUIS5Iod\> Sp. 112, 2, 19 ist wohl mit der Lesart von F. c“)\3LS.).3I)

in der Jemand eine Ableitung von ‚treiben‘ gefunden haben wird,

vertauscht worden und dadurch zu dem langen ä in der ersten Silbe

gekommen. Denn gemeint sind doch wohl mit BS. Erklärung ,die

Zähne‘ des Mühlrades, pers. C_,\£.‘>I.).3>.

Sp. 119, Note 14 ist als Synonym für Q5.-L ‚Stiefel‘, ed.‘) genannt,

d. i. pers. m09, VULLERS II, 1073. Es scheint eine Arabisirung dieses

Wortes mit Anfiigung der Femininendung zu sein.
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244 SIEGMUND FRAENKEL.

Ib. Note 23 )-1,; Synonym von ist Nebenform des pers.

5b, ‚Eber‘ (NÖLDEKE, Sasaniden 240, N. 1); ;,\;9_\)\ ist darnach

blosser Schreibfehler.

Sp. 147,1. 15 findet sich hinter ,_,.eLst'.\\ w ‚b; „o3 als Synonym

\o? ‘die. Zu lesen ist wohl mit F. ‚ der das erste Wort in w] ,-9

trennt. Dazu ändere man w} in w? und fasse {.2 als Abkürzung

von Aalmis auf, so erhält man: pers. ¢X_>_> ‚Topf‘ Jy ‚Eimer‘.

M Sp. 155, l. 4, Erklärung von -we-mot ‚Essig‘ ist (bei PSM.

2711 nicht erkannt) pers. A... ‚Essig‘ (aus älterem 46/.» mit derselben

Assimilation des 1' wie in ‚Gyps‘ aus E}, ä, ‚Aeorum‘ aus ‚ü, j»).

Mm] Sp. 156 hat Duv. gewiss richtig als ämüuwsig gedeutet.

Erklärt wird es durch Qmm. Der erste Theil des Wortes scheint

‚Saft‘, eine Bedeutung, die unserem Lexicon allerdings noch fehlt;

Q0 ist als A» zu deuten. Das Ganze: ‚Saft einsaugend‘ deckt sich

wenigstens ungefähr mit dem griechischen Worte.

Als Erklärung von i,'_’t7?1JQ-a-kg ‚Feldlinsen‘ liest man nach einem

persischen Synonymon Sp. 172, l. 22 Kam? u]. Das ist jedesfalls

dl = ‚das bedeutet wilde‘. An \Lw ist hier nicht zu denken,

da ja gerade von einer wildwachsenden Pflanze die Rede ist. Die

Erklärung stand wohl ursprünglich hinter kam, das sich mit (von pers. genau deckt.

Für 1,:-0,-Ill Sp. 201 hat schon Dov. auf ‘ich, das ganz ebenso

erklärt wird, ‘verwiesen. Es ist wohl mit dem pers. Jbla ‚Erinnerung‘

zu identificiren. Zur Bedeutung ist 215.55 von ‚S3 zu vergleichen. Durch

Vermittelung des Syrischen erklärt sich auch ganz bequem das ar-

menische Wort, das LAGARDE, Armen. Stud. Nr. 1564, besprochen hat.

Sp. 211, l. 18 finden wir als Synonym von .92-\ ,Abtritt,

das in dieser Form weder in unseren persischen noch ara-

bischen Lexicis vorkommt. Man lese aber Mobil und findet dann

darin das Substantiv zur Nisba u;.‘..-.:.;\);J.\ ‚Latrinenreiniger‘, Dozr,

Suppl. I, 356. Dies ist also wohl nicht II1ltFLEISCHER, Kl. Sehr. Bd. n,

p. 563, als eine Zusammensetzung des arabischen \ mit türkischem

‚vidangeur‘ zu fassen. Den zweiten Theil unseres Wortes aber

bildet das persische — so Professor Nönnnxn brieflich — das
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BEITRÄGE zUR ERKLÄRUNG DER GLossEN uns BAR BAIILUL. 245

VULLERS 1, 244 verdächtigt. (Vielleicht hätte man auch an denken können; vgl. sliasel.)

Sp. 222 wird I-SM-mi durch 5&.\....J\ mal; erklärt. Im Griechischen

entspricht anscheinend nichts. Dagegen kann man pers. .1.-:... ‚Schwelle‘

wie Aßlxa: im Sinne von ‚Palast‘ gebraucht damit eombiniren. (Des

Grosskönigs Thor 1171;‘; Esth. 2, 21, wie ärt‘: ‘caig ßütdüxäwg 069m; Xe-

noph. Anabas. I, 9, 3.)

Als Erklärung der Strategen gibt BS. Sp.» 225, l. 4 und PSM.

2697 (Sp. 109, l. 5) ein persisches Wort, das verschieden überliefert

wird. Die zu beachtenden Varianten sind (cum, (mm, dem,

Krim. Dass darin das pers. 1403..» ‚Heer‘ stecke, ist schon LoRs-

BACH nicht entgangen, aber seine Deutung des Ganzen jw hat

schon PSM. a. a. O. mit Recht zurückgewiesen, ohne aber eine

andere vorzuschlagen. Man hat davon auszugehen, dass das zu er-

klärende syrische Wort im Plural steht, also auch einen persischen

Plural neben sich haben wird. So erhält man als die beste Lesart

gen-w für ursprüngliches (‚sei-am (mit der bekannten durch die sy-

rische Aussprache vollzogenen Umbildung von m in w), d. i. um???“

Plur. von — BB. überliefert auch noch eine echt persische Zu-

sammensetzung mit diesem Worte, die PSM. 393 unerklärt gelassen hat,

nämlich r-Qci-am Q] d. i. Eranspahbedh, NÖLDEKE, Sasaniden. 444, l. 11.

Sp. 235, l. 20 ist das von den Codiees gebotene c‚.‚_‚S\ ganz richtig

und die Lesart Sp. 239, l. 15 nur eine nichtsnutzige Variante.

Das Wort ist aber nicht arabisch sondern pers. ÜSI, o1? ‚Füllung‘,

das auch in den persischen Lexieis gleich gesetzt wird.

eins] Sp. 265 wird durch ‘Pi-im ‚Kühler‘ erklärt. Man erkennt

darin sofort pers. Ml ‚kalt‘.

Sp. 88, Note 14 bietet S. als Erklärung für 1-750] noch 55.11.11. Dafür

lies wohl 33.1319? für jyallg ‚Säcke nähend‘. Dazu vgl. 550.359. VUL-

LERS I, 536.

Sp. 223, l. 13 wird als Synonym von von BS. \o‚'-'lw ge-

nannt. Eine andere Schreibung bei Löw, Arum. Pflanzenn., p.58,

l. 6. v. u. ist “Cf-19. Das ist das pers.3)$.;$ VULLERs II, 896

== Eine dem Originale näher kommende Form bieten die
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jüdischen Halachöth gedölöth als Jhflnp vgl. Deutsche Literaturzeitung

1881, Sp. 1471.

ä.“ Sp. 189, l. 9 ist der Zügel, vgl. VULLERS n, 1145. und — Sp. 239, l. 4 ‚Kochlöffel‘ ist gewiss eine Neubildung und

Arabisirung von VULLERS n, 854. — Sp. 30, l. 12 kann

sehr wohl eine echtc durch Dissimilation entstandcne Ncbcnform für

das gewöhnliche sein.

Nicht unbeträchtliche Bereicherung erhält endlich auch das ara-

bische Lexicon aus unseren Glossen. Gerade die Sprache des wirk-

liehen Lebens, die sich in den literarischen Productionen sonst nicht

leicht ungekünstelt zeigt, lcrnen wir aus ihnen kennen. Dozr hat zwar

in seinem unvergleichlichen Supplément auch den Glosscnsammlungen

seine Aufmerksamkeit zugewendet, aber bei der Fülle des ihm ander-

weitig zuströmenden Materials sie doch nicht ganz ausgeschöpft.

Hier seien angemerkt:

usrrxßl Sp. 17, 18, Note 19, Synon. von \}.¢oL'\'4.0l ,ausrottcn‘ zur

Wurzel = CL9 vgl. Ciel. Die zehnte Form für die vierte ist hier

wie bei WI nur eine Analogie von -— ich kratze,

Sp. 29, l. 19, Synon. von --

Sp. 30, l. 22 (DozY nur

‚sich erbrechen wollen‘. —— OB’) ‚zwei Arten‘ Sp. 38, l. 2 (vgl.

DozY) in genau derselben Entwickelung von der ursprünglichen Be-

deutung ‚Farbe‘ wie De‘.

das) Synon. von 63H ‚worfcln‘, Sp. 41, l. 15, Lchnwort aus

‚Schwinge‘. Bekannt ist sonst nur fly, das eine spätere Bil-

dung von unserem Verbum ist.

‚I9 (und = ‚Rauchfass‘, Sp. 49, l. 27 aus be,-aß (Trü-

;,mp.a??). —-

‚Bonmot‘, Synon. von äyü Sp. 56, l. 9. — ,Hostie‘ aus 1Z\-Ms;-8 Sp. 62, l. 9. — Das wundcrliche (so wohl zu

vocalisiren), Sp. 61, 62, Note 18 ist Entlohnung aus 154m, das in der

Bedeutung ,Hostie‘, PSM., Sp. 526, 1.30 ff. nachweist. E)?’ ist also

eine werthlose Variante.

‘>53 ‚Haufen‘ (von Stroh), Sp. 62, l. 15 will sich zu keiner sonst

bekannten arabischen 1/Vurzel fügen, scheint vielmehr der arabisch-

syrischen Landwirthsspraehe anzugehören und dem Stichworte ent-
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lehnt zu sein. Dies aber wird als I,.>oI überliefert (ohne Var.) und dazu

kann das arabische Wort nicht bequem gestellt werden. Es empfiehlt

sich also auf Grund der arabischen, durch den Plural 3\‚l\ gestützten

Ueberlieferung, die syrische Form in beä] zu ändern. In der ersten

Silbe mögen die Araber wohl ihren Artikel vermuthet haben. Die Ab-

stammung des syrischen Wortes ist ganz dunkel, aber dass es der

Sprache des Lebens angehörte, beweist gerade die Umbildung im

Arabischen. Ebenso unklarer Herkunft ist das daneben stehende Imiéz,

dem arabisches rI,.>“ entspricht. Oder soll dies etwa ursprünglich nur

ein syrisch transcribirtes arabisches Wort sein, nämlich ab}, Plur.

von ‚aufgeworfener Haufe‘? Vgl. dazu 31¢‘) bei Dozv 1. 561.

"Sp. 64, l. 16 ,schelten‘ (Synon. von

,mit etwas anmachen‘ (von Wein mit irgend einem Ge-

würze oder dgl.) Sp. 71, l. 23 u. folg.

j), Sp. 87,1. 14 entlehnt aus iääol. Beachtenswerth erscheint diese

Form für die Frage nach der Aussprache des Waw — ä)

Sp. 94, l. 14 = abpoxM8wv, vgl. zu Dozv I, 840; auch (ib. l. 15)

im Sinne von Orkan, Wirbelwind fehlt in unseren Lexicis.

‚reinigen‘, Sp. 104, l. 29 für Lila}, wie öfters diese beiden

Laute in den Vulgärdialecten wechseln. — k5),:-."*~" Sp. 107, l. 21

‚Tünche‘. Ursprung dunkel. Dasselbe Wort findet sich, aber jeden-

falls in anderer, wenn auch nicht ganz klarer Bedeutung im Mawaééd

(ed. BRUNNOW) p. 132, l. 6: ;__»I,;_\JI may» 6)‚=\M.l\ 0.:. ‚Doppelthüren‘, Sp. 114, l. 19. —— 5.§,,u':. ‚Tau‘, Sp. 150, l. 17,

wohl kaum zu ‚Faden‘, DOZY 1, 741, zu stellen. — 5.I=,>.I.;‘b Sp. 161,

l. 2 ‚Säge‘ (Dozv 1, 732 belegt das Wort erst aus dem Muhtt). —

WI ‚Apsis‘ aus lrmsl oiipiöa, Sp. 163, l. 1. — ‚ab. ‚ein saures Ge-

richt‘ entlehnt aus 1.520] Sp. 192, l. 1; daneben WT l. 3. ——- Euphe-

mistische Umschreibungen des Abtritts WI , Sp. 211, l. 18;

,.»‘='I'.a-...I\ ib.; CIJJQMLJI (vgl. Z.=..\,lI Dozv I, 132); =L‚J\ ib.

(vgl. HARTMANN, Sprachführer, S. 150 bait ilmoi). — >15‘ ,Weber-

baum‘ entlehnt aus I7,-\ (mit der Umschreibung des X durch e!

wie in MN‘; für cum, Aram. Frcmdw. XIX. Das fol-

gende r ist, wie es scheint, die Veranlassung zu dieser Transcrip-
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248 Smomnnn FRAENK EL.

tion). — 6,.'5.II ü}? Sp. 224, l. 22 entlehnt aus = — C23.‘-

ac;-_I_.\ (?) : HIM ,Leibwachc‘, Sp. 225. l. 10. — V11: Sp. 229, l. 21

‚aufbewahren‘. —— >I.»\ Infin. Iv von o; als Denominativ von 334i ‚Vor-

bereitung‘ ib. — ib. Note 11 (vulgär) mit nicht ganz klarer

Bedeutung. Soll es eigentlich ,vcrsehliessen‘ bedeuten für * zu

Iflw ‚Verschluss‘? — (‚Elan v. ‚Obcrschwclle‘ = „P22, Sp. 232,

l. 3 u. 4 (wie auch jetzt noch in Jemen). — 2,3,3, 2,5,3 ,(Zinn)krug‘,

Sp. 234, lin. 5. —),S Sp. 236, l. 25 ‚Erdpeeh‘ entlehnt aus I,-.scI.= mit

Auflösung des Labials wie in ‚Honig‘ aus m07. — ,Schwib—

bogen‘, Sp. 237, l. 6 entlehnt aus pers. — C,,J._,$\>, Sp. 237,

l. 5 ‚Pflaster‘ entlehnt aus gäcmp? ‘dd xühiv, PSM. 870, gebildet wie

Qzaääofsm? 8:5: arrepuoirurl PSM. 880.

Sp. 243, l. 8 ,Packete‘ wohl aus den romanischen Sprachen

entlehnt und nicht zum türkischen ‚Bündel‘. — o») Name

einer Schlange (vgl. 3,25 ‚».\) Sp. 263, l. 18. —— ‚Backtrog‘, Sp. 270,

l. 6 entstanden aus nach syrischer Aussprache (nicht etwa Fe-

mininum zu —— ÄSIM ‚Backtrog‘ ib. — ,entreissen‘, Sp. 325,

l. 7 entlehnt aus aram. m. (Ebenfalls daraus, aber früher und wohl

in anderer Gegend übernommen ist

Die hier gegebene Zusammenstellung ist durchaus nicht voll-

ständig; die vielen nur leicht transcribirten und mit dem Artikel ver-

sehenen griechischen Pflanzen- und Thiernamen sind z. B. gar nicht

mit aufgenommen. Bemerkt sei noch, dass gelegentlich seltene und

poetische Wörter als Synonyma verwendet werden. Vgl. CL._\.;‘;I\, Sp. 119,

Note 18; -Ii::.II, Sp. 187, 1. 19.

Für die Textesconstruction mögen noch die folgenden Anmer-

kungen dienen.

Sp. 51, l. 1 l. ,sie trocknet allmälig ein‘ (die Feuch-

tigkeit). - Sp. 141/142, Note 27 1. MI, ,das Brennen‘. —Sp. 108,

l. 25, l. (vgl. Dozv -\,\.$.) ,in’s Freie gehen‘. — Sp. 63/64, Note 16,

l. — Sp. 84, l. 20 ist richtig (,Besitz‘ für ,Erwerb‘)

und die Aenderung in unnöthig. -— 0,1.“ Sp. 192, l. 1 ist ganz

richtig; es ist ,Gcricht‘, vgl. Dozr n, 559 (plat de viande etc.). — Sp. 217,

Note 8, 19W‘; und vgl. Aram. Fremdwbrter p. 185. —— Sp. 225,1. 11l.):\,J._-_>.
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BEITRÄGE zur. ERKLÄRUNG DER GLossEN uns BAR BAHLÜL. 249

— Sp. 221/222, Note 211. JU.‘s\.e.1\? — Sp. 269,1. 151. um fiir —- Sp. 313, 1.4 1. für — Sp. 312, l. 171. „s; für „an

(Druckfehler).

Mancherlei bleibt wohl controvers. So Sp. 114, l. 11, wo die

Handschriften u„M.“ l’: bieten für syrisches tacos A‘ 5A ‚zwei-

schneidige Aexte-‘. DUVAL will dafür usLäJl 55 lesen. Das aber passt

kaum in die Construction. Vielleicht ist eher hier ein persisch-ara-

bisches Compositum zu sehen: gels’: ,Doppelaxt‘ wie w’) u. Aehnl.

(pers. v’) ‚zweischneidig‘). —- Was aber ist g__).)J’¢o Sp. 223, l. 2 ?

„i.“ (vom Jaspis) Sp. 138, l. 2. ? Sp. 92, 1. 6?

Es mögen nun endlich hier noch einige Bemerkungen zu dem

syrischen Theile, dem eigentlichen Grundstoeke des Werkes, folgen.

In die Glossen haben sich, zum Theil unerkannt, einige arabische

Wörter eingeschlichen. Um unrichtigen Deutungen vorzubeugen, seien

hier genannt: N Sp. 26, l. 16 erklärt durch Kam, ‚S. Das

ist sicher arab. wenn dies auch in dieser Bedeutung unseren

Lexicis noch fehlt. vom Verschneiden der Thiere belegt, DOZY

n, 367.) Syrisches bat-o aber gilt vom Menschen bei BB. Sp. 70 =

'tm::c.Jol. Der Uebergang des L5 vor b in X zum Zwecke der Dissi-

milation wie stets im Mandäischen (NöLnEKE, Mand. G'ramm., S. 89).

H] Sp. 33 ist identisch mit dem danebenstehenden (viel-

leicht zu lesen).

01;-17] Sp. 36 ,er hat ihn zum Kuppler (1-1;-g¢>,_-SQ gemacht‘.

PSM. führt 11,:-to,-‘>0, Sp. 834 u. 2012 an, ohne aber ausser Wiederholung

der unglücklichen Etymologie BERNSTEINS (aacrpowög) über den Ursprung

des seltsamen Wortes sich zu äussern. Es ist eine Ableitung von arab.

)\.1e,,;=)L1=._e;>, das allerdings ursprünglich nicht gerade jenes schimpf-

liche Gewerbe, sondern den vor Alters wie noch heute bei den Be-

duinen nothwendigen Geschäftsvermittler (man vgl. Douornv, Travels

in Arabia deserta i, 233, 234) bezeichnet und dann überhaupt für

‚Lumpenkerl‘ steht, z. B. Hamdsa, 707, 14.

L201 Sp. 83 ‚Erprobte‘ (mit den Variationen 1120] und

1-L-sol) scheint 4.9.39 zu sein Plur. von C,-3), Dozv 11, 826. Oder meets

Ezech. 10??
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250 SIEGMUND FRAENKEL.

Hexe] Sp. 166 (erklärt durch Du) ist 3Ll>yiJ\. (Die Güta von Da-

maskus genannt Sp. 63, l. 3.) — Für sank Sp. 179 hat schon DUV.

im Index PSM. Erklärung älxei nicht angeführt; es ist wohl

Tages] Sp. 180, ‚was auf die Saat fällt und sie verdirbt, d. i.

etwas rothes, das sich an die Saat ansetzt, sie austrocknet und nicht

wachsen lässt.‘ Dass das Wort nicht syrisch ist, ist auf den ersten

Blick deutlich. Es scheint vielmehr der arabisch-syrischen Misch-

sprache anzugehören und arab. 106,251 zu sein. Dies in unseren

Lexicis annoch fehlende Wort muss die arabische Transcription eines

ebenfalls sonst unbekannten *l-10-£70-L sein. Die Berechtigung zur An-

setzung dieser Bildung ist aber wohl durch hebräisches 11'531; ‚Getreide-

brand‘ genügend erwiesen.

Eine stärkere Umbildung aus dem arabischen Worte zeigt lb-A-Q01

Sp. 86 = 3.9_\;,, wenn da nicht etwa auch habe] mit langem ä‘ zu

sprechen ist.

Im Einzelnen möge hier noch angemerkt werden:

D7] Sp. 40 ,Schlauch‘ ist unklarer Herkunft, wird aber kaum

n1it D? m‘! G9 (Thon)fass zusammenhängen. Auch die Bestimmung

R5 en o] ],.‚] ea Mow tom ist undeutlich. Bedeutet es ‚ein Schlauch,

dessen Oeffnung am Vorder- oder Hinterfusse ist‘?

Sp. 44 ist den Vocalen nach am Bequemsten als Aphel von

u; zu fassen und dazu leitet auch die jüdische Tradition in 1271-111.

Den Syrern scheint später das Bewusstsein der Ableitung geschwun-

den zu sein, denn die Aussprachen 14¢-A-o7i und 1-75, welche BB. über-

liefert, können nur zu einem Stamme m7] gehören. Der Gebrauch

des Aphel bei diesem Verbum hat an 1011m, äthiop. armama (DILL-

MANN, Grammat. S. 12) u. A. seine Analogieen. Die Abstammung

des Wortes ist aber nicht klar. Es ist nicht gut möglich, es mit

LEVY, TWB. I, 166 mit dem Stamme 1:111 I-02 ,zerstampfen‘ zu identi-

ficiren. Man kann wohl von den Begriffen ‚schweigen, ruhig hin-

nehmen, überhören‘ rapaxoüezv, zu dem des Verachtens gelangen,

aber nicht von dem Begriffe ‚zertreten, verachten‘ zu ‚schweigen‘.

Dazu kommt, dass für das Syrische von dieser Wurzel mg] zu er-

warten ist. Für wie‘: Q7] bei PSM. Sp. 44 ist jedenfalls m3], zu lesen,
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER Gnossnn DES BAR BAHLÜL. 251

vgl. PSM. 444 (es ist die Stelle J es. 41 , 7), wobei auch ~51;-1 bei PSM.

Sp. 44, l. 6 v. u. in mg zu ändern ist. S0 ist auch b,» ,pisti1lum‘‚

PSM. 2022, 1 in bis: zu ändern. Die Wurzel sich (Maleach. 1, 4)

‚zerstampfen‘, woher misnisch wwa ‚Scholle‘, jüd. aram. war'n ‚Ge-

stossenes‘ (so l. mit ‘Ärüch M6‘éd Kät. 13b, l. 26 für ‘Imwfi des Agg.)

= uns, ‘taoö Löw, Aram. Hlanzenn. S. 107 (darnach Cnsr. p. 858

zu corrigiren) hat im Syrischen die Spielform wt] entwickelt. Aber

auch nach Hinwegräumung dieser Bedeutung ist für my] ein etymo-

logischer Zusammenhang nicht leicht zu finden [Lnäo )>LI‘-‚ u. s. w.

bei PSM. 2022 gehört jedenfalls zur arabischen Wurzel

eb1cii_Sp. 45 hat eine seltsame Erklärung I-Ai-L9 iAäo-m. Das

erste Wort fehlt in unseren Lexicis, bedeutet aber wohl ‚Kochen‘

(Bildung wie Mick —— das allerdings wohl jüdisches Lehnwort ist-

‘Lima Nörnnxn, Syr. Gramm. S. 66); bis. ist Uebersetzung von ‘an

‚profan‘. Die Erklärung könnte also bedeuten: ‚Kochen von Profanem‘.

Was nun das Stichwort anlangt, so könnte es ein altes Haphel von

eo] sein = {am (PSM. Sp. 1135). Da aber sonst im Syrischen keine

Spur des alten Präformativs erhalten ist -— denn auch QSam ist ge-

wiss ein von den Bibelübersetzern entlehntes jüdisches Wort — so

ist es bedenklich, hier einen Rest alten Sprachgutes anzunehmen.

Unmöglich wäre es nicht. Dann würde 691ml im Gegensatze zu eo“,

das vielfach für am und IzSI-Ipn steht, ‚Vorbereitung zu einem Gast-

mahle (profaner Natur)‘ bedeuten. Natürlich bleibt hier noch manchem

Zweifel Raum.

QRO1 Sp. 50 wird erklärt durch L,-.507 ‚Offenbarung, Er-

scheinung des Herrn‘. Die Glosse ist dunkel. Nun lesen wir aber

Sp. 252 ¢.><:-Q1 = 1305901-I-8% und dürfen wohl die beiden Glossen

identificiren. Da das Wort weder syrische noch griechische An-

knüpfung hat, so erscheint es am Angemessensten, hier eine Er»

klärung des alttestamentlichen Namens :':'I:_: zu vermuthen, deren ety-

mologische Begründung allerdings schwer zu errathen ist.

cweraiaaäo] Sp. 64 ist im Index richtig als abkqrplöa; gedeutet

worden. Die unmittelbare Folge des Verbums 9593i zeigt, dass es

thatsächlich als Denominativum davon noch von den Glossographen

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. lII. Bd. 17
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252 SIEGMUND FRAENKEL.

betrachtet wurde. Dadurch ergiebt sich die Zusammenstellung mit

Äuplpöö; und kuptpöia, PSM. Sp. 1935 — die man allenfalls durch An-

nahme des Hineinspielens von m61pwEég 1705m hätte vertheidigen können

— als irrig. Wiewohl unser Wort als 15.501 gedeutet wird, kann es natür-

lich nur die ‚Flötenspielerin‘ bezeichnen. Dass gerade deren Name,

nicht der des Masculinums dem Griechischen entlehnt wurde, hat

seinen Grund in den wirklichen Verhältnissen. Vgl. Momnsnu, Röm.

Gesch. v, 462, l. 12; Horaz, Sat. 1, 2, 1.

IA-Sol Sp. 85 durch erklärt, ist wohl identisch mit man: Löw,

Aram. Pflanzenn. 116. (Das arabische Wort ist dann wohl zu

schreiben.) Das arab. L,5I,>'., das Löw a. a. O. damit zusammenstellt,

hat aber mit diesem Worte nichts gemein. Es bedeutet einfach ,die

Verborgenen‘, metaphorisch für diese Zweige wie für Federn gebraucht.

Aber auch davon abgesehen ist die Zusammenstellung mit dem ara-

bischen Worte aus einem methodischen Grunde nicht möglich, der

hier einmal ausgesprochen sei. Es zeigt sich nämlich bei genauerer

Betrachtung, dass, wie vielfach auch im Jüdisch-Aramäisehen ein

Schwund der Gutturale zu eonstatiren ist, ein ursprüngliches n nur

dann aufgegeben wird, wenn es einem arab. C entspricht. Dagegen

hält sich n = arab. C‘ ausnahmslos, ein ähnliches Verhältniss also wie

es —- wenn auch nicht ganz unbestritten — im Assyrischen meist

angenommen wird.

5601 Sp. 85 ,freigelassen werden‘ steht ganz vereinsamt da. An

‚\ QI f“ Tag al ‘Arüs s. v. ‚aal kann es nicht ange-

knüpft werden; denn das bedeutet nur ‚Verpflichtung‘ (vom Einengen,

Einsehnüren abgeleitet). So wird nichts Anderes übrig bleiben, als

hier wieder eine zu einem Nom. propr. gehörige Glosse anzunehmen,

deren Etymologie vielleicht in irgend einem griechischen Anklange

zu suchen ist. Hierfür bietet sich allerdings nur 561 Gen. 36, 21 u. ö. dar.

PM Sp. 88, l. 24 tritt als Synonym von I-QM? Rum (pkpn ‘aw am:

Kélim 13, 6) auf. 2 Codd. bieten pm und LAM schreiben BA. und

BB. bei PSM. Sp. 2249. Das Wort ist als ‚Nadel‘ schwer etymologisch

zu begründen. Vielleicht ist die folgende Erklärung die richtige. I-5-50

15.107 kann von einem späteren als ‚Sacknadel‘ gedeutet worden
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BEITRÄGE znR ERKLÄRUNG DER GLOSSEN DES BAR BAHLÜL. 253

sein, während es ursprünglich ‘als ,Sackfaden‘ gemeint war. Hierfür

ist nun, die Lesart PM als richtige festgehalten, genügende etymo-

logische Anknüpfung vorhanden. Von 1mm Kélim 13, 6 (so die Les-

art des Maimonides ed. DERENBOURG 122), welches neben man und

snv: (so ‘Ärüch s. v. nrm) nicht sicher genug ist, ganz abgesehen, wären

kann ‚Strick‘ und = LII=...~i.II b”; Hamasa 708, l. 9 zu nennen,

die, wie es scheint, zu Gunsten der veränderten Auffassung sprechen.

Zu Q5“ 107501 Sp. 89, l. 5 fügen die Codd. SSs hinzu: ‚ß

„um L.) ‚am, „a-QII Ag...) ‚aus, -L‚l\ 82,4

am, eine so nicht verständliche Glosse. Man übersetze wohl: ‚das

ist ein Ort, an welchem Wasser gegraben (l. und aufbewahrt

wird [und davon wird abgeleitet Hass und Groll für das

was der Mensch zurückhält und verbirgtj.‘ Letzteres gehört augen-

scheinlich nicht hierher, aber jedenfalls deutet der Anfang darauf

hin, dass hier g») im Sinne von Brunnen gefasst werden soll.

192501 ist dann wohl in derselben Bedeutung- zu nehmen. Vgl. hierzu

Aram. Fremdw., S. 24, Anm. 3.

k150i Sp. 90 ist eine andere Lesart des Namens, der sonst N5]

oder I8-15] lautet. Das Wort sieht nicht sonderlich semitisch aus. Ueber

die Bedeutung vgl. NÖLDEKE, Erzählung vom Mäusekönig und seinen

Ministern, p. 2, Anm. 1.

~s-4°] Sp. 97 hat PRÄTORIUS (Kunn’s Literaturbl. I, 31) zur Er-

klärung des sabäischen qtm herbeigezogen. Bedenklich für die Echt-

heit des Wortes ist, abgesehen davon, dass es nirgends belegt ist,

dass in keinem sonstigen aramäischen Dialecte auch nur eine Spur

dieses Verbums erhalten ist. Ob hier nicht bloss ein Missverständniss

späterer Zeit vorliegt? Das daneben stehende es‘: 14mm eo w

14mm MI U. führt darauf, als ursprüngliche Bedeu-

tung ‚leicht machen‘ anzunehmen. Idols» ist aber ,Glätten‘ von „aal,

CAST. p. 929. (Daneben besteht auch wohl um, CAsT. 930 s. v.

<2.» zu Recht. Denn dies Verbum scheint allerdings zu arab. zu

gehören und ,glatt machen‘ zu bedeuten. Ganz sicher ist dies nicht.

Denn Bar ‘Ali z. B. erklärt Q2120 -an] Jes. 28, 24 bei PSM. Sp. 1148

durch ab) L‘ Lag}, dies L. und die wirkliche Bedeutung des

17*
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254 Smemmn FRAENKI-1L.

hebräischen 11W ist aus den alten Uebersetzungen an den drei Stellen,

an denen es vorkommt, nicht festzustellcn. Dass die entsprechende

arabische Wurzel aber 3.5.3 lauten muss, ist schon durch das Laut-

verschiebungsgesetz sicher, und dadurch zugleich die noch immer

wiederholte Zusammenstellung jenes arabischen Verbums mit hebr.

11:, als falsch erwiesen.) Auch die Erklärung M1 = «am, die PSM.

gar nicht giebt, flösst kein sonderliches Vertrauen zu der übrigen

Ueberlieferung ein.

Die Erklärung zu 1191] Sp. 99 ist ziemlich unverständlich; 11,-Abo

ist so nicht zu gebrauchen. Man lese wohl: Q5“ 5.41,-.500 M91 Da]!

d. i. 11-0'1] ,der Behaarte‘ speciell Q1)“.

Das einsam dastehende ¢\5?ll Sp. 99, das All erklärt wird,

wird wohl in sßäfll ‚zusammengedrängt, dicht werden‘ zu ändern sein.

I-1-I Sp. 105 ‚unreife Dattel‘ ist jedenfalls identisch mit sonstigem

m» D», die LOW, Ar. f_)‘lanzenn. 120 anführt und nähert sich der

jüdischen ebenda angeführten Form wrmc. (Diese werden von Ghana-

nel zu Pesäch. 53" durch {man d. i. Q\,...~:§=:. wiedergeben.) Ob dieses

Wort zu arab. w, Zeit‘ (auch sabäisch pn PnAromos, Beiträge zur

Erkl. der himj. Inschr., Heft 3, S. 17) gehört?

lb-&l Sp. 107 scheint zu _\J-4, zu gehören; doch ist die Bildung

recht seltsam.

en-L51 ib. = 0.9’) ,beschmutzen‘ ist nur Lautvariante von A-Lg.

1°;-4 Sp. 147 und mo,-4 Sp. 148 ‚Maulwurf‘ scheint doch nicht

aus dem arab. w); entstanden zu sein. Die Einschiebung des langen

ü (ö) wäre wenigstens bei einem Fremdworte höchst auffällig.

ll-A-4 Sp. 150 die Nebcnform von 11-A4 erklärt sich nach Nönonxn,

Syr. Gramm., 45.

dir] M] Sp. 156, erklärt durch ts..\._t_.3)1.:1t\, ist wohl, da die Be-

deutung zur Wurzel am nicht stimmt und diese Form auch sonst nicht

überliefert ist, nur ein alter Fehler für -=-11, vgl. PSM. Sp. 2327

sog J auf‘ ‘am.

In der Erklärung von 1§,.m=l Sp. 158 findet sich m, das

PSM. Sp. 1506 ohne Erklärung gelassen hat. Das ist arabisches

(ursprünglich persisches, FLEISCHER, Kleinere Schriften n, 621) aus
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER GLOSSEN DEs BAR BAHLÜL. 255

‚Gewölbe‘ (vgl. auch Vunnnns n, 526). Es erklärt das in diesem

Sinne wohl obsolet gewordene Lia, welches schon palmyrenisch als

Aequivalent von WM; auftritt (DE Voeun, Syria centrale N0. 70, 1)

und mit jüd. an‘: identisch ist. L. 20, 1. übrigens doch wohl um! für

1mm; denn da die ääsöpaz doch den c-coed ziemlich gleich sind, kann

man wohl nicht gut sagen, die croai befinden sich in ihnen, \<=c\-9 Lu].

As] Sp. 164, Name einer Stadt, ist wohl identisch mit ‚s! 1:125.

14:2] Sp. 168 soll nach PSM. 201 mit dem nur aus den griechisehen

Glossensammlungen bekannten älhßrqq identisch sein. Das könnte wohl

nur so zusammenhängen, dass das griechische Wort, dem, wie es scheint,

eine Ableitung fehlt, aus dem Aramäischen entlehnt wäre. Indessen

die arabische Erklärung k5>)_.J\ will sich schwer zu der Bedeutung

,Kuchen‘ schicken, und Bar Bahl. erklärt auch 140-ä‘ nicht so deut-

lich für identisch mit ihm»,-.2. Vielleicht darf man an eine bei ‘Ärüch s.v.

nbx erhaltene Lesart zu Bab. Bathr. 73“, l. 23 erinnern. Dort heisst

es: xmiäx: n‘? pwa. Dies wird erklärt: Manche glauben, das sind die

langen Hölzer, mit denen man das Schiff leitet und das sind die

s~-me . . . . . . .‘ Hier haben wir die zwei in Frage stehenden Wörter

ebenfalls wie in unserer Glosse und so mag vielleicht für ]b.m,-.so ur-

spriinglich ‘M? zu lesen sein. BA am ‚n O01 kann schon auf der

späteren Verderbniss beruhen. Für I45->1 als Kuchen fehlt auch im

Aramäischen jede Etymologie.

63.:‘ es] Sp. 174 äME ‚Grraupe‘ ist identisch mit xpän.

Dessen n ist fur ursprüngliches R (oder n?) eingetreten wegen des

folgenden emphatischen p. Aus demselben Grunde ist aus äxpa xwpn

geworden.

Die Erklärung L's-i zu Mm] Sp. 180 geht auf die Wurzel

m wp‘; ,Späternte‘ zurück.

Der Gebrauch von I-L-In für ‚Vieh‘ Sp. 183, l. 8 ist zu beachten

(vgl. Aram. Fremdw. S. 98). Kal. u. Damn. (BIGKELL) 123, 6 ist wohl

mit IJ-A-‘I-O0 erst das Allgemeine genannt, dem dann die speciellen Arten

folgen.

Sp. 187, l. 4 l. wohl 1.09 für 1-0,-A also ,Franzen‘ = Rp~n"N

(Löw, Aram. Pflanzemu, p. 9,. Anm. 2) = 1-oA>_(Opuscul. Nestor. ed.
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256 SIEGMUND FRAENKEL. .

Horrm. 95, 4) mit Assimilation des Dentals an das k zu arab. (Das

Umgekehrte in mand. pww für pnw, NOLDEKE, Mand. Gramm. §45

durch Sin veranlasst.)

Die wunderliche Glosse ‘A301 Sp. 194 ,ich sage (das ist) der

Plural von HMO], Zeiten‘, braucht nicht, wie man zuerst wohl meinen

konnte, auf einem Missverständnisse zu beruhen. Es ist wohl denk-

bar, dass sich in der That aus dem häufig angewendeten ? um‘ M]

für um] selbst die Bedeutung ‚bisweilen‘ entwickelt hat. Eine späte

Bildung mag allerdings dann jenes 1&2] sein; aber dass sich die Sprache

vor dergleichen nicht scheute, lehrt (NÖLDEKE, Syr. Gramm. § 147

Mm Sp. 217, l. 21 ,rauchig‘ von 19m (Löw, Aram. B/lanzenn.

123, 1. 7).

Sp. 217, l. 22 l. 152. —— Gehört das folgende m73: zum Stamme

mp ‚anzünden‘? v

Die Erklärung von um: Sp. 221 durch Äsuys geht wohl auf

ein Missverständniss zurück, das durch 1,-.Je-tun] veranlasst sein wird.

Die Stelle nap n...” im.» .\Ao?1.1s..w].o W Sp. 239, 1. 14 ist

zum Theil schon von PSM. Sp. 508 s. v. m richtig übersetzt wor-

den. Man irrt wohl nicht, wenn man hier eine medicinische Notiz

findet. In der Volksmedicin spielt auch das Holz des Spatels, mit

welchem gerührt wird, eine Rolle. Man vgl. G/ippin 69b, l. 1, wo ein

Mittel gegen um: angegeben wird. Dort heisst es dann: ‚Und dann

rühre man die Mischung um <H‘WH:‘J1) mit einem Stabe von p.-Imra.‘

(Ueber dies Wort vgl. Löw, Aram. Hlanzenn. 252.) Aus einer Ethn-

lichen Verordnung wird unsere Stelle stammen, die also einen Rest

aramäischer Volksmedicin erhalten hat.

1-I>OZ\-ml Sp. 245 (wenn SSs und Bar ‘Ali ist wohl richtiger, da

es sich besser zur Analogie der Form Läm, die vielfach Gewalt-

samkeiten bezeichnet, fügt) gehört zur Wurzel arm ‚spalten‘ = = äthiop. éatalca (das allerdings PnÄronms, Beitr. zur assyr. u. sem.

Sprachwissensch. I, S. 25. Anm. = setzt).

ibap] Sp. 247 gehört zur Wurzel 1,-A ,fassen, packen‘ (vgl. lin. 3.

1+8] = M\ daher E’; ‚Henkel‘ = lhöz-Ä (so BAR Hebr.

0007

Gramm. 1, 35, 1 gegen CAST. 1Z\45,'-3 Plur. lluog-ä) ,Fieberschauer‘ =
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BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG DER GLossEN DES BAR BAHLÜL. 257

-1,35. Leicht verständlich ist, dass von dem Begriffe des Festhaltens

sich im Syrischen weiter die Begriffe der Festigkeit, Härte und Kälte

(I-A5-k) entwickelt haben. Wie wir, braucht auch der Araber ‚packen‘

von der Krankheit; vgl. Dozv s. v. J.-LI: 5o__>}-_-.I\

,-msi Sp. 265, l. 4 erklärt durch ist wirklich ‚wiederkäuen‘;

aber es ist ein Fehler für ‚m91, vgl. I,-A-9, CAs'r. 742, ‚man eigent-

lieh ‚auflösen‘.

Die erste Erklärung von 1.09751, Sp. 283 durch ._-,<._>_> beruht auf

einer Verwechslung dieses Wortes mit 1991 ‚Hahn‘. Die eigenthüm-

liche Erklärung durch M ‚bei ist nur durch das Synonym RÄS,

in dem die ‚Hälfte‘ gefunden wurde, veranlasst.

1.54% Sp. 304 wird auch als I..'I'_\.A5I überliefert (vgl. PSM). Das

Wort macht nicht den Eindruck echt semitisch zu sein. Zur Bedeu-

tung ‚Schöpfkelle‘ stimmt vziemlich genau äpur/‚p ‚Löffel, Kelle‘; doch

wäre die Transcription des r durch z. ziemlich auffällig, wie auch die

eigenthümliche Endung bei einem Fremdworte seltsam ist. Man er-

wartete für dpurfipa (mit Dissimilation) *IL.g5I. Sollte in @451 ein un-

verstandener und roh übernommener Rest des ursprünglichen jüdischen

Chroniktargums vorliegen? Jüdisch ist ja ‘xibms am Platze als Ueber-

setzung von nip-im. Auch findet sich jüdisch, allerdings in später Zeit,

die Transcription von r durch n nach r in Ivapmx : dptowmeiov.

‚m1 Sp. 335 wird durch erklärt. Die beiden Wurzeln

sind thatsächlich identisch. Unter dem Einflusse des vorhergehenden

'Ain hat sich das emphatische la zu k dissimilirt. In derselben Weise

ist die Veränderung von I5,-_~. zu aram. ‚(.- (mand. 1m) zu erklären.

Im Arabischen hat dasselbe Gesetz gewirkt in M gegenüber phi:

(ebenso aram. Natürlich ist auch der umgekehrte Einfluss,

Assimilation von k an ‘Ain zu k, zu beobachten. Vgl. 15.9900- gegen

133g; 1mm ,kraus‘ (vom Haar) Löw, Aram. Wanzen". 239 zu 0:17

w!‘ ‚umbiegen‘; dazu gehört auch arab. ugh (mit der weiteren As-

similation von s an Zc zu Die Wurzel I-m-N-3 ypw ‚Stachel‘, ‚Stiel‘

scheint davon ganz verschieden. Aethiop. ‘alcab ‘alcdb ‚Dorn‘ (D1LL-

MANN 981) = 19m (Low, Aram. Bflanzenn. 292) gegen xn~m:r,

wonach D1LLMA_NN’s Zusammenstellung mit 1.900 natürlich entfällt. Auch
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258 SIEGMUND FRAENKEL. BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG ETC.

ist darnach wohl die Aussprache 'alclaib anzusetzen. Vgl. noch JLS.»

und JK; u. a. m.

Noch seien an selteneren Wörtern angemerkt -t-M-ski Sp. 337,

l. 15 ,zerstIicken‘; w]: ib. (Duv., Not. 5, sie) gehört zur Wurzel -ms

‚zerstören‘, mand. mm (Nönnnxn, Mand. Gramm. 248) jüd. an, Ueber-

setzung von 55h (LEVY, TWB. II, 283) und in der Bedeutung ,zer-

quetschen‘ (von einer Blase, ‘Ärüch s. v. acme).

Dureh die vorstehenden Bemerkungenist wohl zur Genüge auf

die Wichtigkeit der neuen Ausgabe hingewiesen. Möge sie auch

weiter einen raschen und ungestörten Fortgang nehmen!
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Vedica.

Br

Professor A. Hillebrandt.

(CO1'.\Cl1lS1011.)

B. Purandhi used as a substantive.

As we have seen that purandhi, used as an adjective, means

‘active, zealous’, its meaning as a substantive must correspond and

may be taken to be “activity, zeal”. This fits particulary well for

B. V. x. 112. 5, yasya éaévat papiväfi indra satrun

ananukritya ranyd chalcartha |

sa te purandhirh tavislfim iyarti

sa te madaya suta indra somak

The last two lines may be rendered, “this rouses thy zeal, thy

vehemence; this Soma has been pressed for thee, 0 Indra, to intoxi-

cate (thee)". In this passage purandhi placed together with tavishi

corresponds very closely with sushma and savas, which in three other

verses are associated with tavishi. Thus we read

R. V.11r. 23. 3, ye te sushmam ye tavishim avardhan

arsanta indra marutas ta ojalz v. 32. 9, ko asya sushmam tavishiqiz varcite I

x. 23. 5, kas tavishtvb vavridhe savalt |

Purandhi is, as these passages show, an attribute of Indra, and

it would not be suitable to conjecture that a word such as ‘plenty’
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260 A. HILLERRANDT.

had been connected with tavishi. Indra is represented as a deity

granting speedy assistance and he is frequently called aéu or s'ushmz'n.

Activity is certainly one of the qualities for which he is particularly

praised. Hence pm-andhi is attributed to him in some other passages,

R. V. 35. 8, asmälcam indrehi no ratham

. . . . . ava PuTandhyäI

vayam éavishtha vdryam

divi éravo dadhimahi "Come to our chariot, o Indra . . . . . assist it with thy zea .”

R. V. v111. 81. 15, sa non vrishan sanishthayd

savh ghorayä dravitnvä |

dhiyä viddhi purandhyä "Assist us, 0 powerful (Indra), with most bountiful, dreadful,

speedy skill and wish for action.”1

In another passage R. V. VII. 32. 20, Purandhi has been per-

sonified and is mentioned together with Indra,

ta1'a1_z.i1' it sishrisati

väjam purandhyä yujä |

ä ea indrarh puruh'z7ta1h name girä

nemim ta-shteva sudrvam

"Striding forward, he desires to carry off the prize together with

his ally Purandhi.”2

Another passage R. V. IX. 97. 36, where pwrandhi occurs in juxta-

position with micham is likewise of great importance for its interpre-

tation. We read there:

evä nah somah parishichg/amanah

a pavasva püyamänalz svasti I

inclram ä oiéa h_rihat¢Z ravena

varclhayä vächarh janayä puranolhim

1 Compare also R. V. I. 5. 3, given below.

2 While Indra is here associated with purandhi, he grants purandhi according

to another passage R. V. Iv. 22. 10, see below p. 264.
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VEDICA. 261

The last line may be rendered, “Strengthen our speech and

rouse our activity”. But one feels tempted to subsistute for the last

words "our thoughts”, and it is remarkable that in parallel passages

we find once mich and jüti, and rather frequently väch and manishä,

B. V. III. 42. 2, makhasya te tavishasya pra jütim

1' armi vächam amritä a bhüshan

3/ 3/

R. V. VI. 47. 3, ayam me pita ucliyarti vächam

ayam mamshäm uéatim ajigalz

Both in this and in the passages to be quoted hereafter it is

the Soma-drink which stimulates väch and manishä‚ just as the two

preceding ones assert that it rouses vdch and parandhi. It may be

that these verses have induced Professor von ROTH to assign to pu-

rand/zi the meaning "enthusiasm". This seems however unnecessary,

because the Petersburg Dictionary does not attribute the same sense

to manishd which appears in the place of purandhi, and the unity

the interpretation can only gain, if we do not separate the substan-

tive too much from the adjective. Hence we may retain whitout any

scruple the interpretation of purandhi by “activity” or "zeal”, which

fits very well, as the Soma-drink may be said to rouse the mental

activity or the zeal of the worshipper.

The word manishä is also connected with other verbs than ajigalz,

which we have found above. Thus we read,

R. V. Ix. 95. 5, eshyan vächam uloavalcteva1 hotah

pundna indo vishyä manishäm |

1v. 11. 2, vi shähy agne grinate manishoim

kham vepasä tuvzjäta stavänaZz |

x. 94. 14, sate adhvare adhi micham alcratd,

krilayo na mdtararh tudantah |

vi shu muüchä sushuvusho manishäm

vi vartantam adrayaé chayamanalz

1 Upavalct_ri is, as this passage shows, the Vedic name of the Pratiprasth5.tri-

priest. I shall discuss this point elsewhere more fully.
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262 A. HILLEBRANDT.

1. 112. 24, apnasvatim aévinci asme väclzam

kritarh no dasra v_rishav_ui manishdm x. 177. 2, patarhgo micharh manasä bibharti

tarh dyotamanarh svaryarh mantsluim 111. 8. 5, jätah jäyate sudinatve ahnäm

samarye a vidadhe uardharminalz I

punanti dhirä apdso manishä

devayä vipra udiyarti vächam

In these passages, too, the words vdch and manishd are contrasted

and hence they mean ‘speech and thought’,1 ‘word and spirit’.

On the other hand manishd is fully equivalent to ‘activity’

R. V. v. 83. 10, aoarshir varsham ad a shü gribhäya

akar dhanväny aty etavä u |

afijana oshadhir bhojaozäya kam

uta pmjäblzyo ’v1'd0 mamshäm

The hymn refers to the end of the hot season, when the ram

imparts new life to all creatures, compare the description in the Ra-

mayana 111. 182. 1 if. Hence my Vedachrestomathie offers for nzanishä

in this Passage the meaning ‘activity’?

As purandhi occurs R. V. x. 97. 36 together with väch and as

elsewhere vüch frequently stands side'by side with manisha, I conclude

that the meaning of purandhi comes close to that of manisha and that

1 This meaning of marfishd comes out particularly well in the following pas-

sages, R. V. IV. 61, pm vedhasaé chit tirasi manishdan (agne) tcant hi viévam abhy

asi manma. “Thou furtherest even the thinking of a wise ma11; for thou art above

all thoughts;” R. V. V1. 34, 1, sarh tve jagmur girah piirvir vi cha toad yanti oibhvo

mantshdh. “In thee all our old songs unite and from thee, o wise one, come the

thoughts;” R. V. x. 28. 5, gritsasya päkas tavaso manishävh katham chiketam. “How

can I, a simple-minded man, understand the thoughts of the wise and strong one.”

2 It is not doubtful that manishd has also developed the meaning “song”.

For the passages R. V. 1. 101. 7; 24. 2; x. 111. 1, etc. prove that. But it ought to

be noted that it occurs in connexion with girah 1v. 41. 8; v1. 66. 11, 1x. 96. 7; with

gir, suv_rikti, brahman v11. 70. 7; with vachas, girah, v. 11. 5; in the plural with ma-

tayah 1. 62. 11; with vachas, man‘, éruta V5.1. 111. 6.
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VEDIGA. 263

the translation ‘activity, zeal‘ (which its use as an adjective suggested),

and further 'action‘, suits the substantive in the passage quoted. It

likewise fits in the following verses,

R. V. I. 134. 3, väyur yuizkte rohitd väyur ampä

väyü rathe ajirä volhave

vahishgfho dhuri volhaoe I

pra bodhayä purandhim‘

jära ä sasatim iva.

"Rouse our activity, as a lover (rouses) his sleeping (sweet-heart).”

R. V. I. 123. 6, udiratäm sünritä at purandhih

ud agnayalz éuéuchanaso asthulz I

sparhei vasüni tamasäpagülhä

ävish krinvanti — — — --

"May our songs begin, may our work begin; the brilliant fires

have flamed forth."

Closely allied with this verse is

R. V. x. 39, 2, chodayatarh sünrtälz pinvatam dhiyah

ut purandhir irayatam tad uémasi I

yaäasam bhägam knrutam no a.§vino7

somarh na charum maghaoatsu nas hrtdm

“Rouse our songs;2 make our skill productive; make our aeti-

vity begin. Make our share glorious; make us, like the Soma-drink,

acceptable to the Maghavats.n The poet asks the Asvins to grant

him fame through his skill and to procure for him a sphere of action

i. e. to make him a valued sacrificial priest. Such a position yields

money (yaéasarh bhdgam).

The meaning, given above, suits also in the following passages,

1) R. V. 1. 158. 2, ko väm dääat sumataye chid asyai

vasü yad dhethe namasä padä golz |

1 Compare verse 2, upa brwvata im dhiyah.

1 Compare R. V. I. 11. 3, sarasvati chodayitri .In1n_rtfim_I1h chetanti sumatindm I

yajfiarh. dadhe sarasvati; verse 12”, dhiyo oi-61:77 viräjati.
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264 A. HILLEBRANDT.

jigritam asme revatilz purandhilz

kdmaprena manasd charantä

“Procure for us a rich (i. e. well-paid) activity, coming with a

The translation ‘rich plenty’, ‘rich offerings’,

7

mind fulfilling our wishes.’

or ‘enthusiasm’ would not give any clear sense.

2) V. IV. 22. 10, asmäkam it su §rinuhi tvam indra

asmabhyarh chitrafi upa mähi väjän |

asmabhyam viéva ishanalt purandhir

asmalcarh su maghavan bodhi godälz

“Hear us, Indra! Measure out to us various prizes of victory;

lead us to all action; be to us, 0 Maghavan, a giver of cattle."

3) R. V. I. 116. 7, yuvam narä stuvate pajriyziya

kalcshtvate aradatawiv. purandhim |

kärotaräch chhaphäd asvasya vrishnalz

éatarh lcumbhifii asifichatarit suräyälz

“You, 0 heros, have granted activity to Pajriya Kakshivat who

praised you,”‘ etc. etc.

4) R. V. 1v. 50. 11 (V11. 97. 9), avishtarh dhiyo jigritam purandhir

jajastam aryo vanusham aratilt |

"(Indra and Brihaspati), favour our skill; rouse our activity;

hinder the plans of the foes of the pious man.”

1 Mom, Orig. Sanskrit Texts, vol. v. p. 246 translates purandhi by ‘wisdoms’.

This is the only passage where the word might possibly be taken in the sense

of ‘plenty’. But I do not believe that the present of purandhi, mentioned in Pädas

a-b, has any connexion with that praised in Pädas c-—d. The latter refer to some

other legend, which owing to the imperfect preservation of the ancient myths regarding

Kakshivat cannot be fully explained. From an other passage x. 143. 1 we learn

that the Asvins made him again young. His and Vyas'va’s successful invocation

of the Aévins is mentioned vm. 9. 10. Compare also x. 25. 10 sa(somah) lcakahivalo

maho matim viprasya vardhayad vichalcshase and x. 61. 16 sa(somaZz) kakshivantaril.

rejayat. It seems therefore that Kakshivat gave some extraordinary proof of his

activity. R. V. 1. 117. 6 proves nothing, because the verse mentions only one

single myth.
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VEDICA. 265

5) R. V. VII. 64. 5, esha stoma varuna rnitra tubhyarh

somo .§ukr0 na väyave yämi |

aoish_tan'z dhiyo jigritarh purandhih

yziyarh päta etc.

Here we have in the third Päda the identical phrase translated

above.

6) R.'V. VII. 67. 5, prächim u oleoaévina dhiyarh me

amridhrrirh sätaye kritarh vasüyum I

oiévzi aoishtarh väja a purandhis

to nah .§aktarh éachipati . . . . “Further, o Asvins, my untired gain-desiring skill, in order that

it may produce gain; favour all my activity in the contests!“

Several other passages show a close connexion between dhi'skill'

and parandhi its practical application i. e. ‘activity’, and both are

personified as deities,

R. V. x. 65. 13, viéve devcisah érinavan oachamsi me

sarasoati saha dhibhih purandhg/a I

14, viéve devälz saha dhihhih purandhyä

manor yajatra amritä ritajnah I

ratishacho abhishachah svaroidah

soar giro brahma süktam jusherata n. 38. 10, bhagarh dhiyarh mijayantah purandhim I

naroiéarhso gnripatir no avg/ah Purandhi occurs in a somewhat different connexion,

R. V. Iv. 34. 2, sarh v0 vnadä agmata sarh puranolhih I

suoiram asme rayim erayadhvam

"For you (o Ribhus) the intoxicating drinks have flowed together,

our action has united with them. Grant us wealth and excellent heros."

While madälz ‘the intoxicating drinks’ here represent the ma-

terial portion of the sacrifice, purandhi ‘the activity‘ or ‘action’ of the

sacrificer represents the spiritual element.I

l Compare R. V. 1x. 72. 6, ‚mm ä gäco matayo ymm‘. It may be noted here,

that Some. is called purandhivat.
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266 A. HILLEBRANDT.

I explain R. V. 1. 180. 6 in asimilar manner,

ni yad yuveshe niyutalz sudänü

upa svadhabhilz sr1_'jathaZz purandhim

"When you, 0 Aévins, drive your team downwards, you join

our activity with the offerings" i. e. when the gods approach, the

poet begins his work. In this case avadhabhilz takes the place of madaZ1.1

There is, as we see, nowhere a necessity for translating parandhi

by ‘plenty’ or ‘sacrificial offering‘. All those who give the latter in»

terpretations, have been too much influenced either by the very un-

certain etymology of the word, which they considered to be derived

from pri, pur, or by those passages of the R. V. in which the per-

sonified Purandhi is connected with riches or with the granting of

riches. Such passages undoubtedly do occur and find, it seems to me,

analogies in the Avesta. But I think that the connexion of the deity

Purandhi with riches may be most easily explained, if we keep in

mind that ‘activity’, ‘action’ or ‘work’ is an indispensable condition

for acquiring money. The already quoted verse R. V. 1. 158. 2, jigri-

tam asme revatilz purandhtlz 'procure for us paying work’ clearly points

to this association of ideas, and the other passages are much to the

same eifect. It seems to me that the verses which we have still to

discuss, say, strictly interpreted, nothing more.

In most of these cases Purandhi is personified and is frequently

associated with other deities, especially with Bhaga,

1) R. V. VII. 9. 6, Tväm agne samidhdno nasish_th0

jarütham han yakshi räye parand/n'm2

"Vasishtha kindled thee, o Agni, and slew Jarütha. Worship

(acting as our Hotri-priest) Purandhi in order that we may obtain

wealth."

2) R. V. V11. 39. 4, tfi/it adhvara uéato yakshy agne I

érushti bhagarh näsatyä purandhim

1 Compare R. V. 1x. 95. 1, ato (somo) matir janayata svadhäbhilz.

2 Compare also verse 5, demin brahmakritfi saha ga1_zena|sarawati1n maruto

aévinripo yakshi devän ramadheyäya viévcin
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VEDICA. 267

Compare for this passage Nirukta v1. 13.

3) R. V. 1x. 93. 4, sa no devehhih pavarmina rada

indo rayim aévinarh Mwaédnah I

rathirayatcim wéati purandhir

asmadryalc ä dävane vasünäm

"May Purandhi, full of desire, approach us in her chariot,I in

order to distribute wealth.”

4) R. V. 11, 1. 3, tvam agna indro vrishabhalz satäm asi

toarh vishnur urugäyo namasyah I

tvarh brahmci rayioid brahmanaspate

tvarh vidhartah2 sachase purandhg/a “Thou, o Distributer, associatest with Purandhi.”

5) R. V. VII. 36. 8, pra v0 mahim asamatim krinudhoam

pra pashanarn vidathyarh na vtram I

bhajarh dhiyo ’vitdrariz no as;/ah

sätau vajam ratishacharh purandhim

“Place foremost . . . . . . . . . Purandhi who goes after wealth”

i. e. ‘who desires to obtain wealth.”3

6) R. V. 111. 62. 1, deoasya saoitur vayam

vdjayantah purandhg/d[lt 1 I

bhajasya rritim imahe

1 Rathira_z/atdm is the third person of the imperative Atmanepada, and has

the same meaning as adi1-atam, R. V. 1. 123. 6. With uéati pnrandhih compare R.

V. v1. 47. 3, ayam manishdm uéatim ajigah.

2 Note the frequent association of Purandhi with Bhaga in the following

verses, and that viclhartri is also an epithet of Bhaga, R. V. v11. 41. 2.

3 Compare the verse R. V. v11. 35. 2, quoted below as No. 10, where. Pu-

randhi is separated from rdyah wealth. That would be impossible if Purandhi

were the goddess of Abundance.

4 The reading of the text purandhyd must be changed to the genitive pu-

randhyäh.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 18
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268 A. HILLEBRANDT.

7) R. V. I. 5. 3, sa ghä no yoga ä bhuvat

sa räye sa purandhyd I1

gamad väjebhir ä sa nah R. V. II. 38. 10, might also have found its place here; butjit

has been already quoted above p. 265, because there purandhi is as-

sociated with dhi.

8) R. V. x. 85. 36, bhago aryamä savitä purandhilz I

mahyarh tvadur gärhapatyäya deväh II2

9) R. V. v1. 21. 9, pm püshanam vishnum agniriz purandhim I

savitdram oshadhilz parvatrirhé cha 10) V. VII. 35. 2, éarh no bhagalz sarh u nab éarhso astu

éarh nah purandhilz éam u santu räyalz |

éarh nah satyasya suyamasya .§a1nsaZ2

éavh no myamä purujätalz astu 11) V. v1. 49. 14, tam no -’hir budhnyo adbhir arkailz

tat parvatas tat savitä chano dhät I

tad oshadhir abhi rätishächo

bhagah purandhir jinvatu pra rziye 12) R. V. v. 42. 5, deoo bhagalz savitä räyo aniéalz

indro vritrasya sarhjito dhanänäm |

gribhukskä väja uta vä purandhir

aoantu no amritäsas turätalz

All these passages show that the deity Purandhi is closely con-

nected with, or grants riches, but none of them proves that the word

means Plenty or Abundance. On the contrary, in one passage R.

V. vII. 35. 2, Purandhi is separated from the personied Wealth. The

meanings of the purandhi are therefore 1. a) activity, zeal, b) action,

work, c) a deity presiding over these qualities and granting riches,

2. active, stirring.

1 I read purandhyd with the Sämaveda, instead of the senseless form paran-

dhyäm which the R. V. offers. Thee proof of the correctness of this proceeding

is furnished by R. V. v. 35. 8, VIII. 81. 15, v11. 32. 20, see above.

1 I call attention to the fact that the verse occurs among the Mantras to

be recited at the wedding.
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VEDICA. 269

C. The Zend Päreiidz‘.

In the Avesta paretioli or parendi appears in the place of the

Vedic purandki. Hitherto the two words have always been considered

identical, and there appears to be no reason to doubt the correctness

of this identification. But I believe that the common view, according

to which Parefidiis the goddess of riches or, as DARMr.s'rn'rr.R‘ says,

l’Abondance, cannot be upheld. This opinion is based on a remark

of N eriosengh, who says that Parefidi is nilchatarakshaka, "the keeper

of hidden (treasures)”. If it is throught advisable to pay attention

to this traditional explanation, it must be taken in its true sense.

Usually the word niklzäta is altogether left aside. Nikhätarakshakä

means "the keeper of hidden" (i. e. not easily accessible treasures).

This is an epithet which suits a Pani, but not the goddess of Abund-

ance, which Parefidi is believed to be. The adjective, which most

commonly occurs with Parefidi, is raoratha, Yasht VIII. 38, x. 66, XXIV. 8;

Sir. I. 28, n. 25. GELDNER translates it in the first passage by “auf

raschem Wagen” (on a swift chariot), in the second “auf leichtem

Wagen”2 (on a light chariot). DARMESTETER has rendered it first by

"sur un char retentissant”, later by “on her light chariot”.3

He who desires the favour of the goddess of Abundance will

probably also wish that she may come to him not on a "light”, but

on a ‘heavily laden’ chariot. If the translation of raoratha is correct,

Pareiidi either receives an unsuitable epithet or she is not the goddess

of Abundance. The latter is probably the case. The passages in

which the word occurs, run as follows:

1 Ormazd et Ahriman, p. 25. Compare also Sacred Books of the East, vol. Iv,

p. Lxx “the keeper of treasures”, and vol. xxm, p. 11 note. Similarly MILLS, S. B. E.

vol. xxxx, p.25 “the goddess of riches”.

2 Kuun’s Zeitschrift für vgl. Sprachf. xxv. p. 472 § 38, and ibiolem p. 497.

3 Ormazd et Ahriman, p. 254, S. B. E. vol. rv, p. Lxx, “who comes on a

sounding chariot”; the second rendering occurs S. B. E. vol. xxm, pp. 11,

13, 104.

18*
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270 A. IIILLEBRANDT.

Yasht. VIII. 38, ädim (tieitrim) paskdt anumarezatem as'is'cha

vaizuhi barezaiti pärefzdicha raoratha |

— x. 66. yim hachaite as'is' vaiiuhi | päreüdicha raoratha I ughracha

naire häm veretié I ugremcha kaevaem hvarenö etc.

— xxiv. 8. yüäemchit hvareno bak.§ayata äpa dasta no tem yänem

jaidhyata aäiä vanuki rätächa vouru doithra hachatu parendicha raoratha.

Sir. 1. 25: asöis vanuhayo cistois vanhuuljao erethe v. rasdstato

v. hvarenanho savanho mazda dhatahe | pärendyäo raorathayäo airya-

näm hvareno mazda dhätanäm I kävayehecha etc.

Sir. 2. 25: as'inz vaiiuhim yazamaide ksöipmm berezaitim ama—

vaitim huraodhäm hväparäm | hvareno mazda dhätem savo mazda dha

tem yazamaide I parendim raorathäm yaz" I airyanem hvareno mazda

dhätem yaz° I kaevaem etc.

Yasna XIII. 1: ghenänäm ratüm ämruye daünäm mäzdayaznim as'im

variuhim parefzdim yämcha bipaitiatanäm asiaontm.

— xxviii, 2: variuhim äzüitim vaieuhim frasastim vahuhim pared-

dim yazamaide.

Gnnnnna translates the last passage‘ by ,,wir bitten um gute

Speise, guten Appetit und guten Genuss“ (we ask for good food,

good appetite and good enjoyment). He therefore takes pärefidi to

inean ‘Genuss’ (enjoyment), for which translation I cannot find any

authority or sufficient reason. Alrcady the fact that parefzdi elsewhere

has the epithet raoratha is sufficient to show that this interpretation

cannot be admitted. The correct view seems to be that expressed

by TH. BAUNACK,2 according to which the passage must be considered

spurious on critical grounds. The phrase vafzuhim parefzdim, which

occurs nowhere else, speaks most strongly against its genuineness.

Among the two passages which have still to be mentioned, one, Afr. I. 4,

sasalcusitema a.§ahé berejö stryo mayoio parendts upaväzo yezi yajata is

1 Drei Yasht, p. 23.

7 Studien auf dem Gebiete der Griech. und der Ar. Sprachen, Leipzig 1888.

B. i, p. 377.
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VEDICA. 27 1

rather difficult. GELDNER’s translation1 „der Weiber, Lust und Jubel

bringt“ (he who brings women, delight and rejoicing) does not settle

the meaning of päreüdi. For one might with just as much reason

translate the word by ‘riches’ or any other similar word. The last

remaining passage Visp. vn. 2 permits us to advance a little further.

It runs as follows:

vahiétahri aizhéué vähiätäqn ayanäm yaz/o I arstätem yaz. vafmhim

frädat gaäthäm oaredat gaethäm savogaethäm yäm daenäm mäzdayas-

mm I raénum raziétem yaz 0 I mithrem vourugaoyao itim yazo I revim

parefidim yaz o revtm raoo mananhäm revim raoö vacanhäm revim

ravö skyaothenanäm frä tanvö renjayeiti.

Though none of the other passages, quoted above, gives any

clue to the exact meaning of parefzdi its yet undeniable that this

deity is commonly named together with Ass vafzulri.2 Once3 the word

rätä ‘gift’ is placed between the two, and it may be conceded that

Parefzdi has something to do with wealth. But just as in the case of

the Vedic Purandhi, it does not follow by any means that she is the

goddess of Wealth. Not one of the passages of the Avesta, the above

enumeration of which is complete, forces us to admit such an opinion.

On the contrary the adjective raoratha makes it, as already stated,

very improbable. In the place of this epithet “with a swift chariot”

appears rent, in the last quoted passage from Visp. vn. 2 BARTIIOLOMAE

has shown4 that rants, Yasht XIII. 75, is identical with Sanskrit raghois

‘light, swift’. GELDNER, too, has translated this word in the same manner.5

Further the verb renj, the causative of which occurs in our quotation

from Visp. VII. 2, belongs to Sanskrit rarhh ‘to run, to hasten’. The

word ravö, which stands next to reoim, causes some difficulty. JusTI

1 Loc. cit. p. 54. MILLs S. B. E. vol. xxxI. 346 has “riches women-minded

bringing as reward,” which words I do not understand.

2 See GELDNER, Drei Yasht, p. 93.

3 This would be also the case in Yasht XXIV. 9, if that paragraph could be

proved to be connected with the preceding one.

4 KUIIN’s Zeitschrift vol. xxvnl, p. 4, Note 2.

5 KUIIN’s Zeitschrifl vol. xxv, p. 545.
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272 A. HJLLEBRANDT.

translates ufreundlich in Freundlichkeit der Gedanken, Worte und

Werke” (friendly in friendliness of thoughts, words and deeds).

M1LLs has: “And we worship Parefidi the wealthy, wealthy with a

wealth of thoughts, with a throng of words, and with a breadth of

actions.”I This translation is nothing but a make-shift. In order

to obtain an acceptable interpretation, it will be necessary not to se-

parate raoo too much from the preceding revi and the following refi-

jay. From the epithet of Parefidi raoratha we may infer the existence

of an adjective rava which without a doubt belongs to the same stem.

In the difficult passage Yasht xvn. 12, ruma vääem vääayöifiti GELDNER

writes on the authority of MS. J 10 mom (i. e. ravem), and we thus

obtain the perfectly acceptable sense “they draw the swift chariot”.

This same adjective likewise occurs in our passage from Visp. V11, 2,

and we must combine the words ravomananhiim, as GELDNER has done

in his new edition of the Avesta. We must therefore translate: “We

worship swift Parefidi, the swift one among the swift-thinking, the

swift one among the swift-speaking, the swift one among the swift-

acting. She causes the bodies to move.” We now see how close

the meaning of the Zend word comes to that which our deductions

must be assigned to the Vedic Purandhi, i. e. ‘activity, zeal, action

or work’. We now further understand why this deity is closely con-

nected in the Veda with mi and in the Avesta with rrita and as'i

vanuhi, without being a goddess of Wealth or Abundance. With our

explanation Neriosengh’s gloss nilchcttaralcshakri ‘the keeper of hidden

(treasures)’ too gains its full significance.

Parendi is in the Avesta exclusively at personification and she

is the deity presiding over zeal, activity and action, and hence granting

wealth. The epithet raoratha ‘with a light or swift chariot’ and the

phrase fra tanvö renjaejeiti ‘she causes the bodies to move’, fit the

goddess of Activity particularly well. They would be inappropriate,

if they were applied to a goddess of Abundance, because the latter

makes men idle. Parefidi and Purandhi express exactly the same

1 Loc. cit. p. 346.
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VEDICA. 273

idea and their attributes agree in nearly all details. I do not vent-

ure to offer an etymology for the two words. But the derivation

from pri, par to fill’ is a popular etymology.

POSTSCRIPT.

After the completion of the above essay, in November 1888,

I saw CoL1NE'r’s paper in the Babylonian and Oriental Record, vol. 11

p.245, Pura1i1dhi, the Goddess of Abundance in the Rigveda. As

the result, at which I have arrived, differs entirely, as well as the

method of enquiry, I publish my paper without making any alterations.
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Anzeige.

ERNEST A. WALLIS BUDGE, M. A, The martyrdom and miracles of

Saint George of Cappadocia. The coptic texts edited with an

english translation, by —. London, D. NUTT, 1888, 8°, xL und

331 Seiten.

Auf dem Gebiete der koptischen Studien macht sich in den

letzten Jahren allseitig eine regere Thätigkeit bemerkbar. Vor allem

wird unser Bestand an koptischen Texten durch umfassende Publi-

cationen bereichert. Durch die vorliegende Arbeit hat der auch auf

dem Gebiete der Assyriologie thätige Verfasser sich nicht blos um

die koptischen Studien verdient gemacht, sondern auch einen werth-

vollen Beitrag zur Literaturgeschichte der ersten christlichen Jahr-

hunderte geliefert.

Seiner Ausgabe hat BUDGE fünf Handschriften zu Grunde ge-

legt, von denen drei englischen Bibliotheken, zwei der an koptischen

Texten so reichhaltigen Sammlung des Vaticans angehören. Wir er-

halten zuerst das Leben des heiligen Georg von seinem Diener

llaotxpoitng beschrieben, dann die Beschreibung der neun von Georgios

vollbrachten Wunder, endlich ein Enkomion auf Georgios, welches

dem Bischof von Ankyra Theodotos, der in der ersten Hälfte des

fünften Jahrhunderts wirkte, zugeschrieben wird. Alles dies in bo-

heirischer Mundart. Weniger gut ist es um unsere Kenntniss des

sahidischen Textes bestellt. Nur Fragmente der Lebensbeschreibung

konnte uns BUDGE bieten; dazu kommt ein kleines Bruchstück im

Bulaker Museum, welches BOURIANT im Recueil de travauaz, 1v, 155

publicirt hat. In der hiesigen Sammlung der Papyrus Erzherzog

Rainer habe ich aus dem Schminerfunde Pergamentblätter in sa-

hidischem Dialecte gefunden, welche zu einem Codex gehörten, der

die Lebensgeschichte des heiligen Georgios enthielt. Eines dieser
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Tun MARTYRDOM AND MIRACLES or SAINT GEORGE ETC. 275

Blätter ergänzt in erwünschter Weise die Lücken des von Bunen als‘

A bezeichneten Fragmentes: (S. 186, Z. 26) me eine (bei Bones

fehlerhaft eine) mmmrfi .wuvronoc RM; (fehlt bei BUDGE). mm[1-cc ‘re

nnovre gengrnq gape? ' nqrahdoi q_.u “Agonie ‘ nezxaxc] rmq im‘! T€t§C9_IM.E

xe mm mun- (fehlt bei BUDGE) IIEX.I\QO ncaxq onrpame (der Zusatz bei

BUDGE ace cuopmoc fehlt und mit Recht in unserer Handschrift) eine

no.1’ (bei BUDGE steht fehlerhaft naq) MHERZOTP i\'l"" rust; rmnos-£1‘ Irvroq

LE nexaq nae XE OTQEI MMIHE “E HQIPQME‘ H “IM “E “EqPiXli ' nexoic

nixq ace —~ fehlt bei BUDGEI ospume “e nonmßg (ovofipg BUDGE)

muxpovc Ievaovre cpoq me eempce ' anon zxe smoogge xuwuxq guzovn

enu-ronoc (wronoc BUDGE). o.'io'mr_gr MHEIHAI‘ epoq muzcorr (die Fassung

dieses Satzes, sowie fast der meisten folgenden, ganz anders bei Bnnen).

“pause :x.e orqeuue nae qqoucioc eempmoc ne ' Iaqne. pooq QR o1N_gme ' MPO:

nape “SLGJMOIUOH Same Mawq “an's. non‘? cry‘-arcs “M; ‘ rrroq 2x2 nqcog

egpoii enxoeic M“ noinonomoc erpeqgeneojnq Qjxpoq nqTaÄdoq ' am

“CA ovaumge LG no_oou~ a. nnou-re genornq q_apoq nqrell\c'oq curl» aqovxdi

e1’zo'Z\ 93a nßxmonxon ' am» nquioon QM nronoc MHQAUIOC cempmoc '

eqrfeoov nsq go. neo_omr Mnequov ' Qennocr ncron ‚um g_em_gnnpe nosrau

mm MMOOU‘ arggmne (u. S. W. wie bei BUDGE 187, Z. 15).

Seiner Edition hat BUDGE eine kurze Einleitung vorausgeschickt,

in welcher er sich über die historischen Ergebnisse aus den von ihm

edirten Texten äussert. Mit einer Reihe von wesentlichen Punkten

können wir uns hier nicht einverstanden erklären. So ‘vor allem mit

seinem Versuche das Martyrium des heiligen Georg mit der grossen

Christenverfolgung unter Diokletian und seinen Mitkaisern zusammen-

zubringen. Gerade die von BUDGE veröffentlichten Texte gestatten

uns einen näheren Einblick in die Entwickelung und Umbildung der

Georgs-Legende. Ganz wird sie sich freilich erst dann überschauen

lassen, wenn auch der syrische Text der Lebensbeschreibung, dessen

baldige Edition uns in der vorliegenden Arbeit (S. xxvnr, N. 1) an-

gekündigt wird, vorliegen wird. Aber schon jetzt zeigt sich, dass

v. Gnrscnnln im wesentlichen das Verhältniss der verschiedenen

Fassungen richtig erkannt hatte (die Sage vom heiligen Georg, als

Beitrag zur iranischen Mythengeschichte, Berichte der k. Gesell-

schaft der Wissenschaften, Leipzig, Phil.-hist. Classe 1861—1862,
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276 ERNEsT A. WALLIS BUDGE.

S. 175 ii'.); mit seiner letzten Schlussfolgerung über die Entstehung

der Legende können wir uns freilich nicht befreunden. Wie in den

lateinischen Acten, wird auch in den von Bunen herausgegebenen die

allgemeine Christenverfolgung, welcher Georgios zum Opfer fiel, von

einem Könige der Perser angeordnet, welcher in den boheirischen

Texten zxszxmnoc, in den sahidischen :s.musnoc (Dacianus gibt

bekanntlich die lateinische Vita) heisst. Dieser König ist nicht mit

Kaiser Diokletian, den fast alle koptischen Märtyrergeschichten

nennen, zusammen zu werfen, wie dies in der griechischen Fassung

der Sage geschieht, denn er wird nach dem Enkomion des Theodoros

(Bunen, S. 163) als um einige Jahrzehnte vor Diokletian regierend

gedacht. Man wäre geneigt bei der Form Decianus an Kaiser De-

cius, welcher die Reihe der grossen Christenverfolgungen beginnt,

zu erinnern. Die sahidische Namensform ßmsleumc würde uns da-

gegen auf Didius, die boheirische txemlarmt gar in den Kreis

armenisch-georgischer Namen führen. Noch seltsamer sind die Namen

der Mitkönige dieses Oberkönigs Dadianos; nach dem einen der-

selben Msvnenrwc (Bones, S. 35 u. 153) möchte ich unter Hinweis

auf den Gegenkaiser Konstantios H. schliessen, dass diese Lebens-

beschreibung frühestens in der zweiten Hälfte des vierten Jahr-

hunderts ihre Gestalt erhalten hat. Charakteristisch ist der Umstand,

dass die Handlung, deren Inhalt sich von demjenigen anderer kop-

tischen Legenden, die unter Diokletian spielen, im wesentlichen nicht

unterscheidet, in das Reich des Perserkönigs verlegt wird, von Geor-

gios heisst es, dass er in das Land der Perser kam (BUDGE, S. 40),

Nikanor, dessen Sohn von Georgios geheilt wird, erscheint als Herr

des dritten Theiles des Perserlandes (BUDGE, S. 56). Die ursprüng-

liche Fassung der Georgios-Legenden werden wir im Kreise der sy-

rischen Literatur zu suchen haben. Man sieht auch, dass es ver-

geblich wäre in der Reihe der Perserkönige nach einem Könige zu

suchen, den man mit Dadianos zu identifieiren hätte, etwa wie in

einer syrischen Märtyrergeschichte Sapor H. gar Sanherib genannt

wird (HOFFMANN, Auszüge aus syrischen Acten persischer Märtyrer,

S. 17).
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THE MARTYRDOM AND MIRACLES OF SAINT GEORGE ETC. 277

Beachtenswerth ist auch die Zahl der Mitkönige von Dadianos,

nach den koptischen Texten waren es mit diesem iIn Ganzen 70,

die lateinische Vita erwähnt dagegen 72 Unterkönige Dacian’s.

Aus der letzteren Zahl ist die erstere abgerundet. Nach APPIAN

(Syriake 62) hatte Seleukos Nikator sein Reich in 72 Unterab-

theilungen getheilt, noch in dem Briefe des Presbyter Johannes an

den Kaiser von Konstantinopel wirkt diese Zahl fort: ,septuaginta

duo reges sunt nobis tributarii‘ und ‚septuaginta due provincie sunt

nostre‘ (G. OPPERT, Der Presbyter Johannes -in Sage und Geschichte,

S. 168 u. 169). Auch dieser im späten Mittelalter verfasste Brief geht

auf eine syrische Vorlage zurück. Nach der von v. GUTSCHMID (a. a.

O. S. 182) angeführten arabischen Tradition war die Zahl der von

Alexander eingesetzten Völkerkönige ebenfalls 72. Mit 72 Schiffen

zieht Or im Orendel aus um J erusalem’s Königin zu gewinnen.

In dem Gange der Handlung unterscheiden sich diese Acten

von anderen apokryphen Märtyreracten nur wenig. Das factisehe

Verhältniss ist dieses, dass die Tortur angewendet wird, um die

Christen zum Verläugnen ihres Glaubens, beziehungsweise zum Opfer

an die heidnischen Götter, zur Anerkennung der römischen Staats-

religion zu zwingen. Erst als alle Versuche nach dieser Richtung

misslingen, wird das Todesurtheil ausgesprochen und durch ,die

Schneide des Schwertes‘, wie sich unsere Texte ausdrücken, voll-

zogen. Sehr schön hat einer unser Kirchenrechtslehrer das Verhält-

niss also präcisirt: ‚Was sonst dazu diente, das zum Tode führende

Geständniss zu erpressen, das wird hier dazu angewandt um den

‘ Dieses Verhältniss er-

Christen vor der Todesstrafe zu bewahren.

scheint wie in so vielen, so auch in den Acten des heiligen Georgios

verdunkelt. Die einzelnen Fälle der Anwendung der Tortur — in

der Ausmalung der Qualen hat die Phantasie der Erzähler sehr üppige

Blüthen getrieben —- werden als ebenso viele Versuche hingestellt,

den Heiligen ums Leben zu bringen, die alle durch das directe Ein-

greifen des Heilands misslingen. Der wahre Thatbestand schimmert

trotz alledem doch durch. Denn das Ende des Märtyrers, welches

alle erdenklichen, während sieben Jahren angewandten Martern nicht
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278 ERNEST A. WALLIS Bones.

herbei zu fuhren im Stande waren, wird in dem Momente, als auf

Magnentios Rath Dadianos und seine Mitkönige endlich zur Unter-

zeichnung des Todesurtheiles (anoqaacic) sich entschlossen hatten,

einfach durch Hinrichtung mit dem Schwert erreicht.

Erweist sich sonach diese von BUDGE veröffentlichte Quelle in

ihrer Gesammtheit historisch kaum verwerthbar, so sind doch manche

Angaben derselben, vor allem in culturhistorischer Hinsicht, von

grösstem Interesse. Der Herausgeber hat sich nach Kräften bemüht

in den Anmerkungen zum Verständnisse des Textes beizutragen,

doch hat er anderen Forschern eine reiche Nachlese übrig gelassen.

Ueber die heidnischen Culte in der späteren Kaiserzeit erhalten wir

aus diesen und ähnlichen Legenden reiche Aufschlüsse, sie ergänzen

in erwünsehter Weise die neu erschlossenen Quellen der griechischen

und koptisehen Zauberpapyrus. So wird es gewiss Jedem überraschend

sein in diesen Aeten Sarapis (der einmal S. 105 mit der griechischen

Accusativendung capsqain genannt wird) als ‚Kämpfer im Meere‘ —

peep} aßen qnou S. 105 — als ‚Kämpfer von der Stadt Pontos‘ — petfl‘

m-e. nom-oc ‘fßuu S. 5 — bezeichnet zu finden. Die letztere Be-

zeichnung erklärt sieh — was dem Herausgeber S. 207, N. 1 ent-

gangen ist —— aus der Einführung des Gottes Sarapis von der Stadt

Sinope am Pontos Euxinos unter den ersten Ptolemäern (vgl. über

dieses religionsgeschichtlich so wichtige Ereignjss unsere Schrift

,Taeitus und der Orient‘, I, Die Herkunft des Serapis). Zu der Be-

zeichnung des Sarapis als Kämpfer im Meere ist darauf hinzuweisen,

dass Sarapis auf Münzen und Gemmen auch auf einem Schiffe thro-

nend dargestellt und in lateinischen Inschriften mit Neptun identifi-

cirt wird.

Es ist für mich kein Zweifel, dass die neben Apollon, Poseidon,

Hermes, Astarte, Zeus gcnanntc egsfleh (S. 1), welche dem Heraus-

geber so viel Schwierigkeitcn verursachte (S. 204, N. 1), Niemand

anderer ist als die Gemahlin Ahabs, welche später (S. 5 und 105)

als Ie3a.fie'Z\ ‘I'peqzsoI1-cl’: m‘: iunpoqnn-nc ,die Tödterin der Propheten‘

in ganz derselben vornehmen Gesellschaft erwähnt wird, wieder ein

neuer Beitrag zu dem Synkretismus, der sich auf mythologischem
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THE MARTYRDOM AND MIRACLES or SAINT GEORGE ETC. 279

Gebiete in jener Zeit vollzogen hatte. Ob die Stadt cup (S. 38) oder

cop (S. 96) Tyros ist, wie der Herausgeber annimmt, bleibt mir

zweifelhaft. Finden wir auch Jesaias 23, 8: um nenflxqaeeve encii

ex“ Tu-poc ‘ um omovi m: (aus einem Pergamente der erzherzogliehen

Sammlung), so ist doch unter Hinweis auf Ezechiel 26, 2 fl. die Form

gewiss nicht anfechtbar. Dagegen. scheint es auf Tyros wenig zu

passen, wenn in den Georgiosacten von der Stadt Sör erzählt wird,

dass sie die Stadt Nebukadnezar’s war, der sie dann verliess um

nach Babylon zu ziehen, welches er verschönerte, befestigte und zum

Sitze seiner Herrschaft erhob (S. 39). An derselben Stelle wird der

König, der in Sör herrschte, als König von Persien ausdrücklich be-

zeichnet. Der Hinweis auf die lange Belagerung von Tyros durch

Nebukadnezar erklärt nichts. Vielleicht ist es gestattet an Stadt und

Land Assur zu denken und die eben erwähnte Notiz in dem Sinne

zu fassen, in welchem es in einer syrischen Legende (bei HOFFMANN,

Auszüge aus syrischen Acten persischer Märtyrer, S. 45) heisst: ,Und

als das Reich Äthör aufzuhören und die ätherische Statthalterschaft

nach göttlichem Richterschluss vernichtet zu werden begann, hörte

die Regierung der Äthöräje auf und die der Babhläje kam zur Herr-

schaft.‘ HOFFMANN hat a. a. 0., S. 182 ff. gezeigt, dass die Reminis-

eenzen an die assyrische Vergangenheit bei den syrischen Mönchen

nicht ganz entschwunden waren.

BUDGE hat seiner Ausgabe eine Uebersetzung der boheirischen

Stücke beigefügt, welche im Detail nicht immer als zuverlässig sich

erweist, namentlich dort, wo Angelegenheiten des öffentlichen Lebens

und Wandels berührt werden, über welche gerade die koptischen

Papyrus des grossen Faijümer- und Schmunerfundes so reichhaltige

Aufschlüsse gegeben haben. Auf einzelnes sei hier hingewiesen. Das

von uns zu wiederholten Malen behandelte Wort qmm: 93m1 (Mit-

theilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, v, S. 57 ff.)

finden wir S. 72 zweimal wieder, es wird von BUDGE einmal ,income‘,

das andere Mal ‚cost‘ übersetzt, während es deutlich das Fährgeld

(vaökov) bedeutet. S. 102 9_o.nMo.m\?\o'Z\| cool nnarrwuocion heisst nicht

,vineyards which could not be confiscated‘, sondern Weingärten, welche
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280 E. A. WALLIS BUDGE. THE MARTYRDOM ETC.

vom Bv;p.émov (Grundsteuer) befreit waren. S. 5 wird von Skamandros,

dessen Erwähnung ungemein interessant ist, gesagt, er. sei peqgmi

non-Mag aßen “mama, also ein ‚Zauberer gar sehr in der Magie‘ ge-

wesen und nicht ‚who led many people astray‘. S. 29 befiehlt Da-

dianos den heiligen Georgios am ou-{mn in den Tempel zu führen,

also ‚mit Ehren‘ (up:/I) und nicht ,into the courtyard (of the temple)‘.

—- Durch die mitgetheilten Texte wird unsere Kenntniss des kop-

tischen Sprachschatzes bedeutend gefordert. Speciell auf die Ausdrücke

Msnnksßx und Ramme: oder “ankam, welche auch in den koptischen

Papyrus Erzherzog Rainer vorkommen (vgl. Mittheilungen, v, S. 48

und 32, wo sonach ‚xxm nnoüsoi 9_I Quer, 358 Krüge und Gefässe‘

zu übersetzen ist) möchte ich noch aufmerksam machen. Das nonci,

mit welchem der ‚Mund‘ der Krüge verpicht war, ist doch wohl das

griechische Yüqioq, Gyps.

WIEN.

J . KRALL.
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Der Quantitätswechsel im Auslaute Vedischer Wörter.

von

Dr. Jos. Zubaty.

(Fortsetzung.)

9. Formen auf -tanä kommen in der Rksamhitä in 133 Belegen

vor,1 wovon 19, wo dieselben contrahirt erscheinen, abzuziehen sind

(1, 1-3, 12. 110, 2. 161, 3. 8. Iv, 34,6. v, 55, 9. VII, 59, 5. VIII, 47, 6.

10. 13. 54, 3. 67, 5. IX, 62, 29. X, 30, 7. Ii. 53, 7. 63, 12. 76, 2.

100, 10). Die Endung lautet 102mal auf -tana, nur 12mal auf -tami

aus, doch lässt die Gebrauchsweise beider Varianten wenigstens einiger-

massen die alte Regel durchschimmern.

Die Form -tana treffen wir nach der allgemeinen Regel in der

Pausa mit einer einzigen Ausnahme immer, nämlich 7 5 mal. So 69mal

im Ausgange eines hinteren oder selbständigen Stollens (z. B. altmo-

tana I, 110, 8, d. 161, 7, b, acucyaoitana I, 37, 12, c, djagantana

x, 86, 22, b, ajabhartana x, 72, 7, d); immer, nämlich 21mal, im

Ausgange eines Vorderstollens (I, 156, 3, c. 161, 13, a. II, 34, 5, c.

36, 3, a. v, 55, 4, c. 9, c. 61, 4, a. VI, 42, 2, a. 1x, 4, 4, a. 101,

1, c. x, 36, 10, a. 53, 10, a. 76, 4, c. 8, a. 101, 5, a. 12, a. 132„

6, c. 179, 1, c —— mit folgender Doppelconsonanz I, 20, 7, a. v, 87,

8. a. d). Vor der Cäsur einer Langzeile steht -tana 5mal (in gantana

VII, 23, 4, d, juh6tana vn, 98, 1, b, yätana I, 165, 13, c, sun0'tana v,

34, 1, c; dddhdtana I drdoinam x, 36, 13, d); nur einmal lesen Wir

1 AVERY 245 (wo zu ändern resp. zu ergänzen itana 3, étana 2, bravitana 2,

dadhiztana 11, hinotana 1, sadatzma 1), 248, 253, 254, 256, 261, 267, 268.

Wiener Zcitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 19
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282 J os. ZUBATY'.

hier -tana, avi.§tanaIpa1;javandsya kétum vn, 18, 25, c. Vor einer

Doppelconsonanz inmitten eines metrischen Ganzen möchte man natür-

lich auch -tana" erwarten; die einzige hiehergehörige Stelle ddhvarya-

vah I kdrtana 9r12§_tim asmäi 11, 14, 9, a, bietet dem metrischen Zwange

zu willen -tana. —— Gegen die allgemeine Regel, mitten im Verse vor

einfacher Consonanz, steht -tana nur 7 mal: 2mal bildet -na die un-

zweifelhafte vorletzte Senkung‘ eines Achtsilblers (in kartana x, 175,

12, c, citana 1v, 37, 7), sonst die metrisch variirende dritte Silbe

nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem Vordergliede (in

itana 111, 29, 9, b, dhattana 1, 103, 5, b. v, 53, 13, b. x, 30, 14, c,

gästana x, 52, 1, a). Es liegt auf der Hand, dass die hohe Zahl der

Belege mit -tand den mit -tana gegenüber eine zufällige sein kann:

in der Poesie eigneten sich diese in der Regel etwas ungefügigen

Formen vor allem für den Ausgang eines metrischen Gebildes, wo

dann natürlich -tana eintreten musste.

Die Form -tana erscheint neben den schon erwähnten zwei

Fällen noch 10 mal der allgemeinen Sprachregel gemäss inmitten des

Verses vor einfacher Consonanz. Und zwar bildet die Endsilbe hier

immer eine entschiedene Ausgangshebung, nämlich die vorletzte oder

drittletzte Hebung einer Langzeile (akmotanä 1, 162, 11, a, dyätanä

v, 54, 5, d, dsastami 1, 161, 11, c, kartarui vn, 48, 4, a, dhätanä v11,

47, 4, c, hantanä 11, 34, 9, d. v11, 59, 8, d; bhajatand v11, 26, 21, c,

yuyötanä v111, 18, 10, c, sadatanä 11, 36, 3, b).

10. Nun zu den Formen auf -dhi, -hi. Dieselben kommen in

der Rksamhitä in 1026 Belegen vor,l darunter aber 164mal mit dem

folgenden vocalischen Anlaute zusammengezogen. Von den übrig

bleibenden Belegen machen Belege mit -dhi, -hi einen verschwinden-

den Bruchtheil aus, nämlich 56, während -dhi, -712’ 806 mal belegt ist.

Schon aus dieser Zusammenstellung ersieht man, wie viel Boden die

Formen auf -dhi, hi auf Unkosten der anderen gewonnen hatten: um-

somehr erhellt dies daraus, wenn wir nachweisen können, dass die

kurz auslautenden Formen sehr oft inmitten des Verses vor einfacher

1 AVERY 242 (edhi 16, krdhi 100, bodhi 32? iht 64, pdht 92 [zusammen], gahi

84, mmht 1), 253, 255, 261, 271.
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DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 283

Consonanz, also in einer Stellung, wo die ursprünglichen Regeln ein

-1‘‚ erforderten, zu treffen sind.

Formen auf -i stehen ohne Ausnahme immer mitten im Verse

vor einer Doppeleonsonanz, im Ganzen 59mal (z. B. in addhi x, 15,

12, d, aviddhi II, 24, 1, a, ihr’ I, 10, 4, a. VIII, 4, 8, d. 12, d. 64, 4, a?

10, c. x, 14, 7, a). Mit einer einzigen leicht erklärliehen Ausnahme

steht -dhi, -hi immer vor einer Pause: so immer im Ausgange eines

hinteren oder selbständigen Stollens, im Ganzen 194mal (z. B. in

auiddhi VI, 44, 9, d, agnuhi VIII, 82, 6, e, ihi I, 72, 10, d. III, 45, 1, (1.

IX, 64, 13, e. 107, 19, d. X, 18, 8, b. 33, 7, b. 37, d. 60, 7, d. 83,

5, d. 103, 12, b. 124, 5, d. 155, 2, d), ferner I, 25, 19 a ausgenommcn

immer im Ausgange eines vorderen Stollens (z. B. ihi VI, 54, 6, a.

VIII, 53, 5, a. x, 14, 8, e. 10, e. 30, 5, e. 53, 6 a [ihi |jy6ti.§mataZz].

95, 2, c. 98, 1, a. 124, 1, a, im Ganzen 115mal); endlich steht immer

ä vor der Cäsur einer Langzeile, mag dieselbe hinter der vierten

(z. B. in krdhi VI, 23, 7, d. VII, 25, 5, c. x, 96, 11, d. 112, 10, c.

147, 5, a, im Ganzen 55mal), oder hinter der fünften Silbe einge-

treten sein (das letztere 34mal, z. B. in ihi I, 104, 9, a. Ix, 97, 33, d.

x, 14, 7, a. 83, 7, a. 103, 12, e). Fälle, in denen regelrecht -dhi, -hi

stehen sollte, gibt es in der Rksamhitä 458, in 457 von denselben

steht es auch. Nur einmal steht -dht im Ausgange eines Vorderstollens,

imdm me varuna grudbi I hoioam adyä ca mrlaya I, 25, 19, offenbar

der alten stehenden Formel erudht hdoam (I, 2, 1, c. 1.0, 9, a. 45,

3, d. 142, 13, e. II, 11, 1, a. V, 24, 3, a. VI, 21, 10, c. 45, 11, e.

VII, 22, 4, a. VIII, 6, 18, c. 74, 11, c. 95, 4, a. x, 148, 5, a) zu Willen.

Freilich steht -dhi, -hi sehr oft auch, W0 man -dhi, hi erwarten

sollte, inmitten eines metrischen Ganzen vor einfacher Consonanz, näm-

lieh nicht weniger als 349 mal. Immer steht es in den unzweifelhaften

Schlusssenkungen, so in der letzten Senkung eines Achtsilblers 18mal

(I, 15, 3, a. 25, 21, a. 91, 15, e. n, 32, 6, d. 41, 17, d. IV, 32, 20, a.

v, 25, 3, c. VII, 55, 1, c. 75, 12, a. VIII, 12, 33, b. 13, 5, a. 45, 19, a.

Ix, 11, 9, b. 67, 23, c. 24, b. c. 26, c. 27, e), 41mal in der fünften

Silbe desselben Versmasses (z. B. in angdlzi Ix, 5, 10, b, aoiddlzi IV,

31, 12, a, 'i/Ii I, 80, 3, a. V, 16, 5, a. 35, 8, 61. VIII, 61, 7, a. X, 60,

l9*
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284 Jos. ZUßArf.

7, d) in der letzten Senkung einer Jagätizeile (cikiddhi n, 43, 3, c,

didiln‘ 111, 3, 7, 6, yuyodlzi v1, 48, 10, c. 1x, 104, 6, e, gagdhi n, 2,

12, d), 83mal in der vorletzten Senkung einer Langzeile (z. B. in

addhi 111, 35, 3, d, ihi x, 18, 1, a. 84, 3, 6, upamimihi 1, 84, 20, c,

grnihi 1, 48, 14, c. n, 9, 4, 6). Nie wählten die vedischen Sänger

-dhi, -hi in der dritten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit vier-

silbigem Vordergliede, wozu sie in den Hymnen des Rgveda 33mal

Gelegenheit hatten (1, 61, 13, a. 104, 9, d. 111, 1, 15, e. 6, 6, d. 30,

6, d. 21, a. 31, 20, b. d. 47, 2, d. 1v, 2, 20, c. 3, 4, e. v, 42, 9, a.

43, 5,_ d. v1, 10, 7, a. 17, 3, c. 46, 8, c. vn, 16, 6, c. 10, b. 17, 3, b.

18, 2, d. 18, d. 28, 1, d. vm, 48, 6, b. 61, 6, c. 1x, 84, 1, d. 94, 5, b.

108, 9, b. x, 14, 5, a. 51, 5, c. 73, 11, e. 87, 7, a. e. 131, 2, e):

natürlich nie in der zweiten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile,

in der überhaupt die Länge sorgfältig vermieden wurde (11, 11, 17, b.

111, 19, 5, d. v1, 44, 17, a. 47, 10, d. VIII, 96, 8, e. 53, 4, a. x, 47,

8, a). Nachdem das Vorwiegen der kurz auslautenden Formen für

den vedischen Sprachgebrauch so unzweifelhaft feststeht, ist der im

Verse vorkommenden Kürze -dhi, -hi keine allzugrosse Bedeutung für

rhythmische Fragen beizulegen: finden wir ja manchmal die Kürze

in unzweifelhaften Ausgangshebungen (n, 26, 2, a: ydjasva vim I pra’

vihi manäyatdb, 111, 10, 2, c: gopä rtdsya | didihi sue’ ddme? vn, 1,

3, a: preddho agne | didihi pure’ nalz, V11, 25, 2, c: fire’ tdrn gdmsam|

krnuhi ninitsdlz, 1x, 91, 4, b: punänd inda | urnuhi m’ väjän). Nichts-

destoweniger sollen unsere Formen auch im weiteren Verlaufe dieser

Studie Berücksichtigung finden.

Die lang auslautenden Formen auf -dhi, Ja sind — 1, 25, 19, a

ausgenommen — auf die Stellung im Inneren eines metrischen Ge-

bildes vor einfachen Consonanten beschränkt, und zwar bildet -dh7‘„

Ja von den 55 hieher gehörigen Stellen in 31 unzweifelhafte Aus-

gangshebungen. So die sechste Silbe eines Aehtsilblers (in agnuhi

vm, 45, 22, e, jahi VIII, 45, 40, b. 1x, 61, 26, b, grnudhi v111, 84, 3, b,

grnudhi 1v, 9, 7, e. v111, 3, 18, d. 52, 8, d, grnuhi 1, 82, 1, a, grudhi

I, 2, 1, c. 10, 9, a. 142, 13, c. v, 24, 3, a, grudki 1, 26, 5, c. 45,

d. 5 b. 11, 6, 1, c. v1, 45, 11, c. vm, 6, 18, c. 74, 11, e, liinuhi

0
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VI, 45, 13, c), die vorletzte Hebung einer Langzeile (in krdhi vi, 51,

13, e?l krdhi in, 1, 19, d. 4, 2, c. vii, 27, 5, a. 42, 5, b. 77, 4, b.

x, 22, 15, d, jahi vi, 44, 17, d, didihi Iii, 54, 22, d, gmdhi I, 133,

6, a), einmal —- gegen die 7 oben angeführten Stellen mit kurzem

-hi —— in der drittletzten Hebung einer Langzeile (jahi vrsriiäni | hyaguhi

paräcdlz vi, 25, 3, d). Auch für die übrigen Belegstellen von -dhi,

-hi ist bei der Seltenheit der lang auslautenden Formen wahrschein-

lich, dass sie metrischen Rücksichten zu verdanken sind; es kommen

noch vor die Formen krdhi (9) jahi (3) viddhi gagdhi (2) grnudlzi

grudhi

11. Imperativformen 2. Ps. Sg. auf-ä kommen in der Rksaip-

him in 1365 Belegen vor.2 Wir bemerken gleich, dass diese Zahl

nicht ganz correct sein mag. Von etwaigen Uebcrsehcn, die uns ge-

rade so wie Prof. AvERY in den unten nachgewiesenen Fällen haben

passiren können, abgesehen, lässt sich nicht immer die 2. Ps. Imp.

ganz genau von conjunctivcn Formen auf -ü‚ scheiden (vgl. 0b. S. 152),

ausserdem beschert uns diesmal der Zufall noch mit anderen Homo-

nymien (civa, asya asya, dhrinua). Doch glauben wir hoffen zu dürfen,

die etwaige Differenz würde zu gering ausfallen, um an den nun aus-

zuführenden Factis etwas Erhebliches zu ändern.

Von den 1365 Belegen sind 141 abzuziehen, wo unsere Formen

mit einem folgenden Vocale zusammengezogen sind. Sonst erscheinen

Formen auf -a 414mal, Formen auf -ä‚ 808 mal, ausscrdem 2mal das

räthselhafte bharaw vi, 46, 5, a. viii, 98, 10, a, beidesmal am Schlüsse

eines Vorderstollens vor einem Vocale.

Der Mehrzahl der Stellen, wo unsere Formen in der Sainhitä

vorkommen, nach‘ wurde in Bezug auf dieselben die alte Regel zu

einem gewissen Grade eingehalten, obwohl es auch nicht an Aus-

1 Der Vers ist jedenfalls als eine Verbindung eines Achtsilblers mit einem

viersilbigen Zusatz zu betrachten: daviitham asya satpate I lcg-dhi sugam.

2 AVERY S. 243 (piba 108, grhüziri 1, am» 38, dva 36, lcara 2, tdpa 6, dhdnva ll,

bhüra 119, rdlcäa 24, srina G, tira 11, mrla 19, srjd 27, asyd 7, türya 1, räya 1 zu

erg. und zu corrig., gama, vena zu streichen), 257, 262 (fehlt parää 1), 265 (pa-

nayä 1, viiandayäl zu erg.‚ d/iaräaya, paraya, mardaya zu str.)‚ 269, 271, 274 (mi-

jüya 1, gravaaya zu streichen).
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286 Jos. ZURATY'.

nahmen, vor Allem zu Gunsten der kurz auslautenden Form, fehlt.

Von den 808 Belegstellen von Formen auf -a entsprechen 632 der

allgemeinen Sprachregel‚ nur 176 stehen im Widerspruche mit der-

selben, von den 414 Belegstellen mit -17 sind regelrecht 392 gegen

22, die gegen die Regel verstossen.

Die kurz auslautenden Formen erscheinen zunächst vor einer

Doppelconsonanz, zusammen 18 mal (so civa tväm VIII, 36, 2, a, ähn-

lich I, 36, 9, d. 40, 1, a. 79, 6, d. 114, 10, d. III, 35, 3, b. 56, 6, b.

vI, 22, 8, d. 46, 12, d. 75, 1, c. 77, 4, c. VII, 101, 1, a. VIII, 32, 19, a.

20, a. 36, 2, a. X, 85, 22, c. 87, 9, b. 127, 6, b), ungerechnet Fälle,

wo die Doppelconsonanz nach einer unvollständigen Pause steht, wie

z. B. 1, 48, 2, c. 84, 4, c. 111, 19, 3, b. 21, 1, d. 37, 6, a. 48,1, 0.

53, 14, c. u. s. ö. Allerdings steht 13mal (recte 7mal) -Ü‚ auch vor

einer Doppelconsonanz, offenbar überall dem starken Ictus zu Willen:

I, 103, 3, d: äryam soiho I vardhayä dyumnoim indra, II, 11, 21, c = 15,

10, c = 16, 9, c = 17, 9, c = 18, 9, c = 19, 9, c = 20, 9, c: gilc.>’-d

stotrbhyah I, III, 10, 8, c: bhdm stotrbhyah I, Ix, 4, 2, a: sand jg/o'tih

sdnä süar, Ix, 69, 5, a: bhdvä dyumni I, IX, 156, 5, c: bödha st-otré

voiyo dddhat, x, 42, 1, b: bh77§ann iva I prci bharä stdmam asmä-i. -

In der vollen Pause, im Ausgang eines hinteren oder selbständigen

Stollens, steht immer, u. z. 299mal, -a (z. B. aja I, 42, 3, e, arca x,

112, 9, d, aräa IX, 87, 1, b. 6, d. 96, 8, b. 21,b. 97, 25, b). Ebenso

fast immer in der unvollständigen Pause. Im Ausgange eines Vorder-

stollens finden wir 135mal -ä (z. B. area x, 89, 3, a, aréa Ix, 86,

3, a, ava I, 7, 4, a. v, 33, 7, a? VIII, 80, 4, a. iocha vI, 47, 10, a);

fast ohne Ausnahme steht -ä‚ vor der Cäsur einer Langzeile, 49mal

in Fünfsilblern (z. B. arca x, 76, 5, d, ar§a Ix, 97, 15, d. 17, a.

51, a. 109, 3, b, agäna III, 21, 1, d), 131mal in Viersilblern (z. B.

ar§a IX, 96, 16, b, ava VI, 41, 5, d. VIII, 70, 6, c. x, 80, 7, c, iuha

x, 85, 21, c). Nur in folgenden Versen finden wir -ä selbst vor einer

unvollständigen Pause: pra’ sit tira I geicihhir ye’ ta ulcthinah vIII, 53,

6, c, bhrtim not bharä (1. Ps. Sg.?) I matibhir jüjoäate IX, 103, 1, c,

m’ ää muücä | suänvüäo maniääm x, 94, 14, c vor der Cäsur einer

Langzeile, ferner asmäkam it sate’ rana I sdm inolabhih VIII, 12, 17, c,
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dyumdntam güämam ä bharä I suarvidam Ix, 106, 4, c, yajnääu citrcim

ä bharü | vivakäase x, 21, 4, d vor einem viersilbigen Zusatze (vgl.

oben II, S. 316).

Inmitten eines Verses vor einfacher Consonanz steht -ä wie ge-

sagt nur 176. Immer steht natürlich -a in unzweifelhaften Ausgangs-

senkungen. So in der siebenten Silbe eines Achtsilblers (mimikäa 1x,

107, 6, c, rakäa Ix, 114, 3, d. 4, b, harya VIII, 44, 2, c), in der

fünften Silbe desselben Versmasses (asya VI, 51, 13, c, gaccha x, 155,

1, b, jimza VIII, 32, 7, o, tiätha 1, 42, 4, c, dhäva Ix, 49, 4, b, mgrla

Ix, 66, 30, c, yaccha III, 51, 11, b, ruja x, 87, 25, d, roha. Ix, 63,

22, c, vardha Ix, 61, 23, c, syja I, 23, 23, d. x, 9, 9, d), in der

letzten Senkung einer Jagätizeile (yaccha I, 102, 3, d), in der vor-

letzten Senkung einer Langzeile (area x, 148, 3, a, ava I, 102, 3, a.

x, 38, 1, d, jinva III, 15, 6, a, tz'§_tha x, 95, 1, a, tiätha I, 102, 5, c.

x, 103, 5, d, pdgya VIII, 100, 4, a, pagya x, 87, 10, a, rakäa x, 87,

9, a, roha I, 56, 2, d, vidhya x, 87, 17, d, vinda VII, 13, 3, c. 18,

18, b, sida II, 23, 1, d. VI, 15, 16, b, sedha VI, 47, 29, d, harya I,

57, 4, b. 144, 7, a, x, 122, 2, a). Immer steht nur -ä in der zweiten

Silbe nach der Cäsur einer Langzeile (ava III, 32, 12, c, piba x, 116,

7, d, bhava x, 18, 11, e, vada VIII, 51, 3, a). In der dritten Silbe

nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem Vordergliede ge-

brauchen die vedischen Sänger bald die Kürze, bald die Länge: die

erstere finden wir 37mal (I, 44, 9, c. 48, 12, a. 92, 14, c. 94, 3, c.

104, 6, b. 113, 19, d. 125, 3, c. d. II, 3, 11, c. 33, 4, c. III, 6, 9, d.

54, 11, d. IV, 3, 14, c. 4, 2, d. 3, a. 14, c. 46, 12, c. V, 83, 7, a.

VI, 19, 6, a. 7, b. 31, 5, d. VII, 41, 3, c. 104, 22, d. VIII, 19, 15, a.

32, s, a. IX, 75, 5, d. 96, 8, d. 21, c. 16, d. 18, d. 19, d. 110, 1, a.

x, 45, 10, b. 59, 10, a. 103, 12, c. 142, 6, c. 150, 3, c), die Länge

dagegen 32mal (in irayä x, 98, 8, d, prd card I, 91, 19, d. VII, 31,

10, c [SS. cara]. VIII, 48, 6, d, jandyä x, 53, 6, d, jambhdyä II, 23,

9, d, tarpdyä I, 54, 9, c, dhdnuä Ix, 97, 3, c, päyziyä III, 57, 5, d,

päraya 1, 189, 2, a, ä bhaja x, 112, 10, d, ä bharä n, 30, 10, d.

III, 54, 15, d. IV, 20, 10, a. v, 4, 5, d. x, 42, 1, d [vor Doppelcon-

sonanz], prei bharä I, 61, 12, a. 140, 1, b, mandayä III, 30, 20, a,
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m,r_lci_7/a V111, 48, 8, a. x, 59, 6, d, randhayä 1, 51, 8, b. 132, 4, f.

V1, 19, 12, b, vardhdyä v1, 49, 10, b, vardhayä I, 103, 3, d Ivor

Doppelconsonanz]. 190, 1, b, ä vahä 1, 31, 17, c, väsayä 1, 140, 1, c,

vyathayä v1, 25, 2, b, m .§ada 11, 36, 4, b, säddyä x, 35, 10, b). An

sonstigen Versstellen kommen Formen mit -ä vor einfacher Consonanz

noch 98mal vor.

Formen mit -71 kommen wie gesagt mit einigen Ausnahmen nur

im Innern eines Verses vor einfachcr Consonanz vor. Stellen, wo die-

selben vor einer Doppelconsonanz oder vor einer unvollständigen Pause

stehen, haben wir schon angeführt; es erübrigen nur noch 3 Stellen,

wo dieselben, entschieden im directen Gegensatz mit dem wirklichen

Sprachgebrauche und nur dem Metrum zu Willen, vor Vocalen er-

scheinen: mätür mi sim I dpa sgrjä iyddhyäi v1, 20, 8, indra so'mam

pibci im-dm VIII, 17, 1, akthééu ranayci ihci V111, 34, 11. Selbstverständ-

lich steht -a vor allem in den unzweifelhaften Ausgangshebungen.‘

So immer in der vorletzten Hebung einer Langzeile (in kirfi. 1x, 81 ,

3, a, card VIII, 25, 21, c, päyayä 11, 37, 6, d, pruää x, 77, 1, a, bharä

1, 63, 9, c. x, 42, 3, d, bhavä 1, 76, 2, b. v11, 54, 1, b. 1x, 88, 7, c.

96, 11, d. x, 83, 7, a, randhaya 111, 53, 14, d, vartayä 11, 23, 7, c,

vahä 1, 44, 1, c, sädhdyä 1, 94, 3, a, sädhayä 1, 94, 4, c, syjä v11,

86, 5, a. x, 120, 3, c), die eben in der Anmerkung hervorgehobenen

Stellen abgerechnet immer in der drittletzten Hebung einer Lang-

zeile (in acä v, 83, 8, a, ajä v1, 25, 9, a, arcct 111, 54, 2, a. V, 85,

1, a, ar§c7 1x, 85, 4, c. 8, a. 97, 6, a. 49, a, dvä v111, 13, 25, c,2 and

1, 102, 4, b. v11, 41, 3, b, icchd x, 10, 14, c, irayä v111, 96, 11, b,

käaydyä 111, 46, 2, d, card 1x, 82, 4, c, cikitsä 1, 91, 23, d. v1, 47,

20, c, jamiyä 1x, 97, 36, d, jayä v111, 15, 6, c, tirä x, 59, 5, b, tiä-

1 Ausnahmen sind uns bekannt nur folgende, wovon durch das Prätieäkhyam

111, 25, 2, c nicht verbürgt ist (vgl. BENFEY 11, 71, 72): adm rfiyd bhz7'yasd sgja 'm.a_1/o-

bhiinfi 111, 16, 16, c, ad no devdw I éhd oaha par-uIc§o 111, 25, 2, c, dvyo wire I pciri

dhdoa mddhu priyzim 1x, 86, 48, b, ojah Ic_r§oa I sdrn grbhdya tue’ dpi x, 44, 4, c (im

Prat. wegen der scheinbaren Position toé nicht angeführt), jyötiämatali I patho' ralcéa

dh/iyd krtdn x, 53, 6, b.

1 dliukäziwa pipyüäim iäam l dud ca nah?
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ghä v, 28, 3, d. x, 16, 3, d, didhayä 111, 38, 1, a, diyä v, 83, 7, b.

x, 103, 4, a, dhanuä 1x, 75, 5, a. 97, 17, c, pibä x, 104, 1, d, pibä

I, 104, 9, b, barhayä vn, 31, 12, c, bhajä vn, 27, 1, d, bharä I, 57,

3, b. 64, 1, b. III, 29, 3, a. vn, 20, 7, d. 77, 4, e. v111, 13, 5, e. x,

83, 3, b. 113, 10, a, bhavä v, 24, 1, b. V1, 25, 7, b. x, 69, 4, e, madä

x, 63, 3, d, mahayä 1, 52, 1, ‘a. vn, 23, 1, b. 96, 1, c, mucä 1, 177,

4, d. v1, 40, 1, b, mrnä v1, 44, 17, d, yajä 111, 17, 5, e. 25, 1, c,

rakää x, 87, 20, b, radä 1, 61, 12, a, randhayä vn, 30, 2, d, rujä 111,

30, 16, c, uarivasyä 1x, 96, 3, d, vahä vn, 1, 24, b. 10, 4, b. vigä

v111, 48, 15, b, 91km x, 42, 2, a, suvä 111, 56, 6, c, srjä [v1, 20, 8, d].

36, 4, a, siä 1x, 95, 5, b, svadayä x, 110, 2, b, haryä x, 70, 1, b,

haräayä v111, 15, 13, e). Auch die sechste Silbe von Achtsilblern, so-

weit uns ihre Bildung klar ist, hat immer nur -ä: so in avä 111, 62,

8, b. v, 35, 7, c. v1, 46, 11, b, irayä 1x, 102, 3, b, gamayä x, 152,

4, d, codayä 1x,» 50, 1, e, janayä v111, 13, 7, a, jdyä v111, 89, 4, d,

drdvä v111, 4, 8, d. 17, 11, c. 64, 12, e, dravä v111, 4, 12, d. 64,

10, e, drävdyä v111, 4, 11, a, panayä v, 20, 1, d [pibä v111, 17, 1, b],

bhajä x, 85, 29, b, bharä v1, 42, 4, b. vn, 32, 7, d, bhavä 1, 40, 1, d,

mahayä 111, 24, 4, b, mradä v1, 53, 3, c, yajä v1, 16, 2, b, yavayä 1,

5, 10, c. x, 102, 3, d. 152, 5, d [ranayä v111, 34, 11, b], ramdyä v,

52, 13, d, rocayä 1x, 8, 6, e, vartdyä x, 156, 3, e, vartayä 1v, 32,

15, c, vardhayä 111, 29, 10, d. v111, 6, 32, c. 1x, 40, 5, c, väpayä x,

16, 13, b, vegayä 1, 176, 2, a, sdnä 1x, 4, 2, a. 9, 9, e, sädayä 1, 45,

9, d, sädhajä 1x, 9, 8, b.

Die Stellen, wo sonst Formen auf -ä stehen, werden wir grössten-

theils noch zu besprechen haben; es sind dies die Imperative djä (2)

ajä circa? (10) drää (2) dud (9) aoä ucchä ucchä (3) urusyä (4) kädrä (2)

gätuyä gürdhayä jambhdyä jinvä (2) jöää tdpä (3) 1131115 (5) tiäthä

trmpä dagasyd dhdnuä dhärdyä namasyä (4) parää pärdyä (2)

pibä (38) pibä prcchä bddhä (5) bodhayä bhajä bhdrä bkcivä (32)

bhavä mrlä (9) ydcchä (4) ydjä (4) yävciyä (2) yöjä (5) yodhdyä rdkää

(17) rdnä rddä (2) rujä vadä vdrdha (2) 1;(ihd(2) vain‘; (2) vrgcä (2)

uocä (2 mal; 1. Ps?) gdmsä (2) gamsä 9113911 (11) göcä (3) good (2) grävdyä

sadä sdnä (3) sdrä säddyä (2) sädhä srjä (3) srjä. sedhä svapaya.
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12. Eine im Veda sehr seltene Form ist die 1. Ps. Sg. Perf.

Act. auf -ä. Wir finden sie in der Rksamhita in 35 Belegen,1 eine

Zahl, die jedenfalls schwerlich irgend eine verlässliche Untersuchung

auf unsere Frage hin zulässt. Einer solchen Untersuchung entziehen

sich noch 6 Belegstellen, wo unsere Formen mit dem folgenden Vo-

cale zusammengeschmolzen sind (i, 120, 6. n, 14, 10. x, 38, 5. 79,

4. 83, 7. 149, 5); sonst kommt unsere Form 25mal mit kurzem, 4mal

mit langem Auslaute vor. j

Der kurze Auslaut steht nun 20mal vor einer Pause, also im

Einklange mit den allgemeinen Sprachregeln. So im Ausgang eines

Hinterstollens (äsa x, 61, 18, d, cäkana I, 51, 8, d. 120, 10, c, ciketa

n, 14, 10, d. vni, 2, 17, c, jagrdbha vin, 6, 10, b, babhüva x, 125,

8, d, vivega x, 125, 6, a, gigvaya x, 43, 2, b), im Ausgang eines Vor-

derstollens (abhidadrdha r, 23, 22, c. x, 9, 8, e, äsa vii, 104, 14, a,

didhaya x, 32, 4, a, papcma VIII, 2, 17, a, rärana 1x, 107, 19, a. x,

86, 12, a), vor der Cäsur einer Langzeile (abhim äsa | todkäasa vi-

rierza 1v, 27, 2, b, veda x, 27, 3, a. 108, 4, a. 10, a). Im Inneren

des Verses vor einfachen Consonanten steht -a 5mal; einmal in der

vorletzten Senkung eines Jagatistollens (anäha vin, 48, 5, b), 4mal

in der dritten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem

Vordergliede, ein Umstand, der darauf hinweisen mag, dass die kurz

auslautende Variante überhaupt die üblichere gewesen (sugä apag

cakara vdjrccbähuh I, 165, 8, d, tatdpa vii, 104, 15, b, mimaya n, 29,

5, a, gugrava i, 109, 5, b).

Die lang auslautende Doublette steht in allen 4 Stellen der Regel

gemäss im Inneren des Verses vor einfacher Consonanz. Unzweifel-

hafte Hebungen bildet die Endung vii, 88, 5, d: sahdsradväram I ja-

gamä g_rhci1_n te, 89, 3, b: pratipargz jagamä cace. Nicht ganz sicher

ist dies x, 18, 14, e: pratieim jagrabha väcam; der Vers ist jedoch

ein Qloka späterer Form, und dieser begünstigt in den Vorderstollen

1 AVERY 249 (rärazia 2, veda 4, ausserdem anäha 1, didhaya 1 zu ergänzen)

und 272. Da übrigens die 1. und 3. Ps. Sg. lautlich sehr oft zusammenfallen, mag

diese Zahl nicht ganz richtig sein: so könnte z. B. jujoäa iv, 24, 5 oder cavanda

vi, 63, 3 am Ende auch hieher gehören.
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DER QUANTITATswEcHsEL IM AUSLAUTE VEDISCHER. WORTER. 291

den Ausgang s ‚___g. — Ausserdem steht die Länge vIII, 45, 35, a:

bibhdyä hi tuévatalz.

13. Auch die zweite Ps. Sg. Perf. Act. hat eine Endung mit

schwankender Auslautsquantität, wenngleich der lange Auslaut bei

derselben äusserst selten erscheint. Diese Formen kommen in der

Rksamhitä 166mal vor,1 22 mal mit einem folgenden Vocale zusammen-

gezogen, 137mal als -tha, nur 7mal als -tha. Schon daraus ist er-

siehtlich, wie geläufig die kurz auslautende Form der anderen gegen-

über war.

Formen auf -tha stehen immer (103mal), wo die Sprachregeln

dieselben fordern. So vor einer Doppelconsonanz inmitten des Verses

(dädhcirtha VII, 99, 2, d, paprätha vI, 17, 7, a), im Ausgange eines

Hinterstollens (z. B. ajagdntha x, 45, 2, d, äbabhätha x, 84, 5, d,

eivitha I, 131, 5, c. II, 13, 9, b. VIII, 3, 9, d, ävitha I, 51, 5, d. vIII,

46, 11, d, im Ganzen 59mal), im Ausgange eines Vorderstollens (z. B.

ävitha I, 131, 5, b. VIII, 3, 12, a. 68, 10, c, av-itha VIII, 37, 6, a, sonst

noch 15mal), 33mal vor der Cäsur einer Langzeile (z. B. ävitha I,

53, 10, a. 54, 6, a, calairtha II, 13, 11, d, vIII, 100, 6, b, cakartha I,

165, 7, a. III, 1, 1, b. x, 73, 7, c). Ausserdem steht -tha noch 24mal

gegen die alte Regel im Innern des Verses vor einfachen Consonanten;

wir heben hervor cakdrtha IV, 30, 8, b. 32, 11, b, jaghantha I, 80,

4, b. vIII, 6, 14, b, tatantha VI, 16, 21, c, pipetha VIII, 50, 6, d, ha-

bhiitha VIII, 98, 5, b, wo -tha überall die fünfte Silbe eines Acht-

silblers bildet, und ydthä ditto’ babh7"itha havyavrihanah VIII, 23, 6, c.

Die lang auslautende Form -tha steht wie gesagt 7mal, immer

nur im Innern des Verses vor einfacher Consonanz. Die Endung bildet

unzweifelhafte Ausgangshebungen in udaritha II, 9, 3, c, jagantha X,

180, 2, b, ni.§asa'tth¢i VIII, 48, 9, b (die drittletzte Hebung in Lang-

zeilen); yenä samudrdm ävitlzä I toim imahe, VIII, 12, 2, c, moidemade

vavaksithä | sukrtvane vIII, 13, 7, c? —— Dem Metrum wird -tha auch

in den übrigen zwei Belegstellen zu verdanken sein: véttha hi veclho

ddhvanah VI, 16, 3, a und vétthzi hi m'r_rt7nam VIII, 24, 24, a.

1 AVERY 249 (babhiitha 20, mimetha 1), 272.
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14. Sehr selten sind in der 3. Ps. Sg. Perf. Act. Formen auf -ä.

Diese Form erscheint in der Rksamhitä 6l9mal,‘ 43 mal mit folgendem

Anlaute zusammengezogen; Formen auf -a stehen nun 555mal, und

zwar 414mal regelrecht vor einer Pause oder vor Doppelconsonanz,

141 im Innern der Verse vor einfacher Consonanz, und nur 21 mal,

immer im Innern eines Verses vor einfacher Consonanz Formen auf -ä.

Die kurz auslautende Form steht im Innern des Verses vor

Doppelconsonanz (tastdmbha dyäm I, 67, 5, b, dädhära käemam I, 66,

3, a, pupääa prajah III, 55, 19, b), sowie immer vor einer Pause: so

im Ausgang eines hinteren oder selbständigen Stollens 192mal (z. B.

äjagama x, 165, 1, b, äjabhära VII, 33, 10, d, äna x, 55, 5, d), im

Ausgang eines Vorderstollens 98mal (z. B. äjagäma x, 28, 1, a, Eta-

täna VII, 47, 4, a, ätutdda x, 16, 6, a), sowie vor der Cäsur einer

Langzeile (121mal, z. B. amwéda I, 164, 18, a, ätatana x, 88, 3, d,

anamga Iv, 23, 2, b. VIII, 24, 17, c). Im Inneren des Verses vor ein-

fachen Consonanten steht -a zunächst in unzweifelhaften Ausgangs-

senkungen, so 32mal in der fünften (z. B. ändmga VIII, 68, 8, b, änäga

VI, 16, 26, e? cakära I, 80, 1, b), lmal in der siebenten Silbe eines

Achtsilblers (äga VIII, 47, 6, c), 22mal in der vorletzten Senkung

einer Langzeile (z. B. Lisa V, 44, 2, d. 53, 1, b. x, 83, 2, a. 124,

6, a, (isa VII, 1, 2, c, äha x, 49, 7, c); auch in der dritten Silbe nach

der Cäsur einer Langzeile mit viersilbigem Vordergliede steht immer,

11mal, nur -ä (I, 48, 8, a. 145, 4, d. VI, 10, 3, b. 23, 5, a. VIII, 19,

5, b. 21, 9, d. 23, 15, c. 29, 6, a. IX, 74, 2, d. x, 31, 10, d. 79, 6, d).

Die lang auslautenden Formen auf -ä stehen, fast nur védd aus-

genommen, nur in der drittletzten Hebung einer Langzeile (äpä V,

45, 6, d, ähä Ix, 70, 9, d, cakartä x, 67, 6, b, jagämä I, 145, 1, a,

jabhärä x, 5, 5, b. 181, 1, d, tatänä x, 111, 4, c, vavarhä II, 23,

13, d, vibabhäjä VII, 18, 24, b, vivyäcä x, 111, 2, d, vécld 1, 31, 5, c,

sasädä V, 1, 5, d. VI, 1, 6, b); ja, einmal erscheint selbst hier -ä,

VIII, 29, 2, a : yönim éka | ä sasäda didtanah, wiewohl es am Ende

1 AVERY 250 (äpa 10, tatäna 16, dädhära 19, habhairja I, vioyäca 4, véda 64;

jahä wird hier wohl zu streichen sein) und 272.
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nicht unmöglich ist, mit der Samhitä dyötanalz zu lesen. An sonstigen

Versstellen finden wir nur vädä, im Ganzen 7 mal (1, 25, 7, a. 8, e.

9, c. 1v, 8, 2, a. V, 12, 3, c. v1, 42, 3, c. v111, 61, 12, e); ganz ver-

einzelt ist vavräjä 37m | dnadatir (idabdhäh 111, 1, 6, a, wo man den

Umstand nicht übersehen möge, dass ein Enklitikon folgt.

15. Die zweite Ps. Pl. Perf. Act. auf -ä kommt in der Rksam-

hitä 46mal, oder, falls wir wie billig den Refrain v111, 34, 1——15, d,

nur als eine Belegstelle rechnen wollen, 32mal vor.1 Einmal finden

wir Contraction (bei vidd 1, 156, 3, a), 38 (resp. 24) mal -a, nur 7mal

-ä. Die kurz auslautende Variante steht 20mal regelrecht, vor Pause

und Doppelconsonanz, 18 (recte nur 4mal) im Innern des Verses vor

einfachen Consonanten. Vor Doppelconsonanz steht -a, 1, 39, 9, b:

dadcipracetasah ,' im Ausgange eines hinteren oder selbständigen Stollens

steht -a 13mal (änagd 111, 60, 1, d. x, 62, 1 b, änaga 111, 60, 2, d,

äyayd 1, 168, 6, b. v1, 61, 1, b, 1757i 1v, 51, 4, d, cakrd 1, 165, 11, b,

dadhd V111, 27, 19, b, niäedd 1v, 35, 8, b, babhüod VI, 51, 6, d, yayei

v, 61, 2, b, vicakrd 1v, 35, 4, b, gagctsd 11, 29, 5, b), im Ausgange

eines Vorderstollcns 3mal (änaga | gru§tt' 1v, 36, 4, c, oida v, 55, 2, a,

seda VII, 59, 7, e), vor der Cäsur einer Langzeile 3mal (cakra 1v, 36,

4, a. V11, 56, 23, a, oicalcrd 1V, 35, 2, d). Einmal finden wir ab-

weichend vor der Cäsui‘ -ä: 3/a'tra nag cakrd I jawisam taminam 1, 89,

9, a. — Vor einfachen Consonanten im Innern des Verses steht dud

V111, 7, 18, a, yayd V111, 34, 1-15, d, yemd V111, 27, 20, b, geka v,

61, 2, b.

Die lang auslautende Form erscheint -— den eben angeführten Vers

1, 89, 9, a ausgenommen —— nur im Verse vor einfachen Consonanten.

Und zwar bildet die Endung 3mal entschiedene Ausgangshcbungen

(tdm odjanz citrdm I _rbhav0 dadä nah 1v, 36, 9, d, candrdvad rddho I

maruto dada nah v, 57, 7, b, beidcsmal imperativisch, und dpa§ ein

m’ dadha' paddm V111, 102, 14, c), 3mal die zweite Verssilbe (vidd

kämasya vénatah 1, 86, 8, c, oidd devä aghdndm V111, 47, 2, a, oidd

ein mi I mahrinto ye’ oa éorih v, 41, 13, a).

1 AVERY 251 (anaja, anäha zu streichen, (‘w/t l, dadhd 2, _1/emd 1 zu ergänzen).
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16. Die dritte Ps. Sg. Med. auf -tä kommt nach Avnnv (S. 240,

241, 247, 252-257, 259—262, 264, 266, 268, 271, 273-—275) in

der Rksamhitä in 327 Belegen vor. Aber nur vier Belege sind uns

bekannt, wo der Auslaut lang ist: dvrnitä 11, 33, 13, c, avrnitä vn,

33, 2, d, äirayatä v111, 19, 24, a, igatä x, 25, 7, d. Ueberall handelt

es sich um eine entschiedene Ausgangshebung, die drittletzte in einer

Langzeile; dass der vierte Beleg eigentlich vor einem viersilbigen

Zusatz steht, ändert nichts an der Sache (mrlä no abhi cid vadhädi

vivakäase,‘ vgl. oben 11, S. 316). Die Form -tä ist schwerlich etwas mehr

als ein von den Sängern selbst geschaffener, in der wirklichen Sprache

keine Stütze bcsitzender Nothbehelf, und es mag das bisher Gesagte

zur Klarstellung des Wechsels zwischen -ta und -tä genügen.

17. Ebenso kurz und zwar aus demselben Grunde wollen wir

uns über den Wechsel zwischen -a(n)tä-, -a(n)tä fassen. Die dritte

Ps. Pl. Med. mit dieser Endung kommt nach AVERY (239—242, 248,

252—260, 262, 264, 266-269, 271-275) in 600 Belegen vor; nur

zwei unzweifelhafte Belege können wir mit -ä anführen, worin beides-

mal -tä eine unzweifelhafte Ausgangssenkung ausmacht (iddm padam I

ajanatä gabhirdm 1v, 5, 5, d, ddhät pitim I sdm mddü agmatä valz 1v,

34, 1, d). Räthselhaft ist das dreimal vorkommende gmdntä, welches

zweimal vor der Cäsur mit langem Auslaute steht (ddlza gmdntäl

ndhuso hdvam sürälz 1, 122, 11, a, ddlza gmdntocdnä prcchate väm x,

22, 6, a, pra’ sq], gmdntä | dhiyasändsya sakseini x, 32, 1, a): dass der

Padatext nur 1, 122, 11 gmdnta, sonst gmdntä schreibt, dürfte die

Identität des Wortes an allen drei Stellen schwerlich unwahrschein-

lich machen.

18. Die imperative Endung -svä erscheint in der Samhitä

wenn nicht oft, so doch viel öfters als die beiden vorherbehandelten

mit langem Auslaute. Formen auf «sind stehen dasclbst im Ganzen

527mal,1 darunter 50mal mit dem folgenden Anlaute zusammen-

1 AVERY 242 (dhatsva 1), 243 (gacchaava 2; mufieasva 1, mrgetsua 1 für m_r§awa,

viudsva 1), 253, 255 (säksvva 1), 262, 265 (mädayasva 19), 274, 275. Nebenbei be-

merken wir, dass die Endung -wa namentlich bei thematischen Verbis im Veda
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gezogen. Die ‘kurz auslautende Form erscheint nun 425mal, und

zwar 218 im Einklange mit den sprachlichen Regeln, etwa eben so

oft, nämlich 207 mal im Widersprüche mit ihnen; die lang auslautende

Form finden wir 52mal, und zwar immer nur mitten im Verse vor

einfacher Consonanz. Wir wollen die Formen mit -svä hier zusammen-

stellen; es sind dies ilisva, kräva (3), cätayasvä, jdniävä, dadhiävä,

dhiävä, dhisvä, pavasvä (4), mdtsvä, mdndasvä, mandasvä (3), mädd-

yasvä, mädayasvä, mimiksva, ydkävä, yukäva’ (10), 3/uTzk§vc‘i,1 räsvä (4),

vdmsvä (2), vdrdhasvä, vdsisvä, vcihasvä, vilayasvä, vräasvä, sakävä,

sdcasvd. Wir machen darauf aufmerksam —- ohne gerade entscheiden

zu wollen, ob es ein Zufall ist oder vielleicht etwas mehr — dass

unter den 52 Belegen von -svä 38 auf die doch viel selteneren2 un-

thematischen Formen entfallen; es könnte dies mit dem.Accente zu-

sammenhängen, der bei den meisten unthematischen Formen gerade

auf -svä liegt. _

Daraus geht das Ueberwiegen der kurz auslautenden Form für

die vedische Zeit unzweideutig hervor. Nur der Vollständigkeit halber

bemerken wir, dass -sva den allgemeinen Regeln gemäss 4mal; vor

einer Doppelconsonanz im Innern des Verses steht (jaädsva pra vni,

6, 32, b, yäyasva pra ix, 67, 28, a, badhasva dann. III, 15, 1, b,

rasva stotre vni, 60, 6, b), 68mal im Ausgänge eines Hinterstollens

(z. B. in kalpayasva x, 15, 14, d, kmuäva x, 6, 6, d. 85, 20, d),

49mal im Ausgänge eines Vorderstollens (z. B. in irayaeva vii, 5,

und noch mehr im Epos oft eine active ist: durch das mediale -soa wollte man

offenbar die etwas unfertigen Formen auf -a besser abrunden.

1 vn, 42, 2, h: yuikäoo-i suté | harito rohitag ca. Das Präticäkhyam führt

yufikävü’ nicht im Verzeichnisse derjenigen Wörter, die im Versanfange eine Aus-

lautspluti erleiden (465); für den strieten Standpunkt des Präticäkhyam hätten wir

also ein yufikäva oder ein yukävä vorauszusetzen. Wir vermuthen das Letztere:

auch für 3/uk§vd'1, 10, 3. 92, 15. vni, 3, 17 wird durch SS. n, 5, 2, 23, 3. 8, 3, 8,

3. i, 4, 1, 1, 9 die Variante ywfilcäoä geliefert. Man darf übrigens nicht unbeachtet

lassen, dass der uns vorliegende Text der Rksamhitä. sich nicht ganz genau mit

dem vom Prätieäkhyam vorausgesetzten deckt; man vgl. Prät. 441, 1. 465, 60.

466, 27 und M. MÜLLEifs Bemerkungen dortselbst.

2 Von der Gesammtzahl 627 machen ja auch die unthematischen Formen

nur 134 aus.
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296 Jos. ZUBATV.

8, a. x, 85, 37, a, kalpayasva x, 10, 12, c), 97mal vor der Cäsur

einer Langzeile (z. B. in arthayasva II, 13, 13, b = 14, 12, b, icchasoa

x, 10, 10, d, knzuäva II, 2, 6, c. 26, 2, c. IV, 4, 5, b. vII, 25, 4, d.

x, 10, 14, d): kein einzigesmal findet man so -svä. Wie gesagt steht

-svä sehr oft auch gegen die allgemeinen Regeln. Natürlich immer

in den unzweifelhaften Schlusssenkungen, wie in der letzten (gurasva

III, 52, 2, b, juäasißa I, 12, 12, c. III, 52, 1, c. 4, c. vIII, 43, 16, c.

44, 7, a. 5, c, pavasva 1x, 8, 7, a) und vorletzten Senkung eines

Achtsilblers (z. B. in iliäva vIII, 19, 2, b, kalpasva I, 170, 2, c, co-

dasva VIII, 75, 6, c und sonst 36mal), in der eilften Silbe eines

Jägatastollens (in mämabasva III, 52, 6, b, vavrtsva II, 16, 8, a), in

der neunten einer Langzeile (in janayasva VI, 18, 15, d, prathayasoa

x, 140, 4, a, bädhasva x, 42, 7, a, bhajasva x, 84, 2, c, srjasva I,

101, 10, b). In der dritten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit

viersilbigem Vordergliede steht immer nur -soä (in k_rr_zu.§va II, 26, 2, b.

VIII, 19, 20, a, pavasva Ix, 97, 44, a. 108, 10, c, pibasva IV, 35, 7, c),

wiewohl hier auch -svä möglich gewesen wäre; ja einmal steht -sva

auch in einer sicheren Hebung (nil no rayim | Iipa mäsva nrvrintam

1X, 93, 5, a).

Wie gesagt, 52mal bietet die Samhitä -svä‚ darunter llmal in

unzweifelhaften Ausgangshebungen: so in der vorletzten Hebung einer

Langzeile (säudhanvanebhih I sahd matsvri [mat.sua?]1 nflahih III, 60,

5, d) und in der drittletzten Hebung desselben Versmaasses (in ca-

tayasvä II, 33, 2, d, dhisvä I1, 18, 7, b, pavasvä Ix, 80, 4, d. 90, 4, b.

I Ob die Endung auch zweisilbig gesprochen wurde, wage ich nicht zu ent-

scheiden. Man könnte so lesen mdtsua VIII, 1, 23, a, matsua II, 41, 17, c. III, 60,

6, a. vm, 54, 2, d. x, 122, 5, b, 11161666 111, 60, 5, d, „am“ I, 48, 11, a, hdräama

x, 112, 1, c; überall aber ergeben sich auch mit -ova Versgebilde, die auch sonst

Analoga finden. So braucht man z. B. nicht einmal III, 60, 5 vor dem Schlüsse

im...’ zurückzuschrecken, da derselbe wohl auch I, 59, 4, a. 63, 4, a. 67, 2, d.

87, 2, a? 89, 6, a. 94, 12, c. 100, 8, 6. 103, 2. c. 121, s, c. d. 122, 10, b. II, 19,

5, b. 20, 5, c. In, 18, 4, a. 58, 6, b. Iv, 51, 2. V, 56, 3, c. VI, 1, 9, c. 4, 3, c. 5,

2, d. 10, 4, d. 33, 1, b. 48, 17, c. 51, 3, d. 63, 2, c. 68, 2, 2.. VII, 40, 5. vIII, 49,

9, c. x, 46, 7. 50, 1, b. 61, 23, a. 26, a. 74, 4, 6. 99, 7, a. 14, c. 99, 4, c? 110,

5, d. 167, 4, d vorliegt.
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DER QUANT1TÄTSWECHSEI‚ nu AUSLAUTE VEDISCHER WORTER. 297

97, 44, b. d, mädriyasvä VI, 41, 5, c, välayasvä II, 37, 3, b, vgrsasvä

III, 60, 5, b). Die sonstigen Stellen mit -svä sollen noch weiterhin

besprochen werden.

Auf dem Wege von den Formen des Verbi finiti zu den Nominal-

formen gelangen wir am natürlichsten zu den nominalen Verbalformen.

Unter diejenigen Formen, deren Auslautsvocal im Veda hinsichtlich

seiner Quantität schwankt, gehören vor Allem die Absolutiva auf -yä

und -tyä, ausserdem die dunkeln Formen auf -tari und -tani; und

mit diesen wollen wir uns im Folgenden befassen. Die Absolutiva

auf -yä und -tyä haben zwar bereits durch BENFEY (Iv, 3, 32 folg.)

eine ziemlich erschöpfende Besprechung erfahren, wir wollen die-

selben gleichwohl noch einmal behandeln; einestheils der Vollständig-

keit halber, dann auch darum, weil die augenscheinlichen Resultate

von Bssrnifs Untersuchungen nicht die gehörige Beachtung gefunden

haben: werden ja die Absolutiva auf -yä, -tyä als unzweifelhafte Be-

lege einer imaginären indoeuropäischen Instrumentalendung -a an-

geführt (BRUoMANN, Grundriss I, 88).

19. Die Absolutiva auf -tyä sind in der Sarnhitä ziemlich

selten; im Ganzen sind sie nur durch 18 Belege vertreten,l wovon

noch zwei als contrahirt für unsere Zwecke entfallen (étya x, 66, 14,

abhitya x, 99, 5). Gegen 12 Stellen mit —tyä stehen vier solche mit

-tya: das Vorherrschen der langen Quantität wird noch mehr durch

den Umstand bezeugt, dass dieselbe öfters vor einer freilich unvoll-

kommenen Pause zu treffen ist. Immer steht -tyä im Ausgange eines

Hinterstollens (in abhitya IV, 32, 10, c. Ix, 55, 4, b, avagdtya VI, 75,

5, b): gegen die allgemeine Regel, im Innern des Verses vor ein-

facher Consonanz, ein einzigesmal, und dies in einem späten Hymnus

(sdrväh samgatya virudhah x, 97, 21, c). Die lang auslautende Form

steht nur 4mal regelrecht, im Innern des Verses vor einfacher Con-

sonanz; in parigdtyä II, 15, 14, a bildet -tyä die drittletzte Hebung

1 AVERY 276 (zu berichtigen, resp. zu ergänzen ist -ityli 6, Jcftyä 2, -_qätyä 6,

-dflyd 2).

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 20
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298 J os. ZUBATY.

einer Tristubhzeile, sonst gehört her ägdtyä 111, 42, 7. 50, 1, pratityä

x, 116, 5. Achtmal dagegen steht -tyri vor einer unvollkommenen

Pause: am Schlüsse eines Vorderstollens in apttyä 11, 43, 2, c, vihd-

tyä v, 4, 5, c, vor der Cäsur einer Langzeile in akkhalikftyä v11, 103,

3, c, aramlcrityä x, 51, 5, b, ägdtyä 111, 35, 8, c, ädrtyän, 103, 6, c.

v111, 66, 2, c, äbhftyä x, 71, 3, c.

20. Häufiger sind die Absolutiva auf -yä. Diese Form kommt

in der Rksamhitä im Ganzen 7 6 mal vor‘, wovon 17 Belegstellen, wo

Contraction vorliegt, abzuzählen sind (abhikrdmya 1, 80, 5, abhicdkäya

v111, 1, 34, abhibhüya 111, 48, 4, äsddya v1, 52, 13. 68, 11. x, 17, 8,

niäeidya 1v, 4, 12. v1, 40, 1. x, 15, 6, paritdpya x, 167, 1, praticaik§ya

1, 124, 8. 11, 24, 6. 7, mithasp1‘dh_1/a 1, 166, 9? m'.§a'hya V11, 21, 7,

sarngrbhya 1, 53, 3, hastagrhya x, 85, 26, a). Formen mit -3112 finden

wir nun 30mal, darunter 20mal regelrecht, 19mal gegen die Regel

vor einer unvollkommenen Pause, solche auf -ya 20mal, 15mal vor

einer Pause, 5mal gegen die Regel im Innern des Verses vor ein-

facher Consonanz: abermals also finden wir auf das bestimmteste die

lang auslautende Doublette als die vorherrschende, zugleich begegnen

wir wieder einmal einem sicheren Belege der Inconsequenz des ve-

dischen Sprachgebrauches.

Der kurze Auslaut steht nun immer, d. h. 12mal, vor einer

vollen Pause im Ausgange von hinteren oder selbständigen Stollen:

so in upasddya 111, 14, 5, b, ni.§a'dya 11, 3, 8, d. 111, 21, 1, d. v, 2, 7,

d. x, 14, 5, d. 52, 1, b. 112, 3, d, pädagrihya 1v, 18, 12, d. x, 27,

4, d, oikrtya x, 68, 8, d, vicdkäya v111, 13, 20, c, viyüya x, 131, 2, b;

ferner steht -ya 3mal vor der Cäsur einer Langzeile, in abhioldgya 1,

133, 1, c, ardbhya 1, 57, 4, b, ni.§a'dya 1, 177, 4, d. Ausserdem steht

-ya noch 5mal: 2mal in der neunten Silbe eines Jägatastollens, also

offenbar dem Metrum zu Willen (anudfgya x, 130, 7, c, abhipddya x,

71, 9, c), sonst in abhioflya x, 174, 2, a (in einem Cloka, also in

1 Avsm 276 (ävya 1, prälsya 1, gr'hy;‘i 6, -64151)/71 7, oibädhyä 1, -sddyd 20,

avaeg/a‘ 1; auch mit/zasp/dhyd ziehen wir hieher, trotzdem der Pada -3/('1, nicht -ya,

bietet).
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DER QUANTITÄTSWECHSEL 1M AUSLAUTE VEDISCHER WÖRTER. 299

einem Producte später Provenienz), präsya 1, 121, 13, c, sammilya 1,

161, 12, a.

Wo -yä regelrecht steht, dient es zunächst zugleich metrischen

Zwecken: so in der drittletzten (in atidivyä x, 42, 9, a, anughuäyä 1,

162, 18, d, anumrgyä x, 68, 5, c, apagüryä v, 32, 6, d, pratigrhyä 1,

125, 1, b, hastagrhyä x, 109, 2, d) oder in der vorletzten Hebung

einer Langzeile (abhigüryä 11, 37, 3, c);‘ sonst steht im Innern eines

Verses vor einfacher Consonanz noch abhivldgyä 1, 133, 2, dcyä x,

15, 6, ämusyä 111, 48, 4. v111, 4, 4, äyüyä 11, 37, 3, äscidyä 11, 36, 2,

prärpyä 1, 113, 4, praprutlzyä 111, 32, 1, vibhidyä x, 67, 5, vimucyä 1,

104, 1. 111, 32, 1, samgrbhyä 111, 54, 15, sawrdbhyä x, 94, 4. — Ziem-

lich oft steht aber -yä auch gegen die Regel vor einer, wenngleich

unvollkommenen Pause. So am Schlüsse einer Vorderzeile in abbi-

cdkäyä 1, 92, 9, c (es folgt dazu noch pratici), ävyä (äviä? über das

Wort s. BENFEY 1v, 3, 34, Bem. 1) 1, 166, 13, e, nicäyyä (nicäyiä?)

1, 105, 18, c. 111, 26, 1, a, niyaya x, 70, 10, a, nisddyä 1, 103, 3, c.

11, 35, 10, c. 111, 35, 6, c. x, 6, 7, a, vitüryä x, 68, 3, c; vor der

Cäsur einer Langzeile, am Schlüsse eines viersilbigen Vordergliedes

in aväsyä (avadsyä? aväsiä?) 1, 140, 10, c, äsddyä 1, 109, 5, c, ka-

rnagrhya v111, 70, 15, a, nirudhyä vn, 6, 5, c, vibädhyä 11, 23, 3, a,

samcdkäyä (Mid?) 1, 165, 12, c, als Schluss eines Fünfsilblers in

abhyüpyä 11, 15, 9, a, pratisyä x, 129, 4, d, samgrbhyä x, 46, 6, e.

21. Völlig anders verhalten sich in dieser Beziehung die Ab-

solutiva auf -äya, die man in der Regel als denen‘ auf -yä gleich

gebildet auffasst. Schon Bnnrnr hat dies erkannt (1v, 3, 37), ohne

indess daraus die nöthigen Consequenzen zu ziehen. Diese Formen

erscheinen in der Samhitä 15mal,2 darunter 3mal contrahirt (1, 104,

1. n, 38, 4. x, 166, 6): kein einzigesmal steht aber ein -äyä. Da

dies trotz der Seltenheit der Formen schwerlich ein Zufall sein

‘ Banner (n, 46, 1v, 3, 32) führt auch einen Fall aus TS. VS. an, wo in

einer Ansgangshebung 111i (anudfgya, a/nudigya) steht. Doch ist die Stelle nicht

ganz übereinstimmend überliefert und ausserdem wohl ziemlich späten Ursprungs.

2 AVERY 276 (zu ändern oder zu ergänzen Jchyäya 2, -dä'ya 5, -mä'ya 2,

-géya 1, -eéya l, -sthéya l, -smi'ya 1, -héya 2).

20*
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300 J os. ZUBATY’.

mag, bleibt nichts anderes übrig, als die Absolutiva auf -ä'ya von

den übrigen zu trennen und für grundverschieden zu erklären:

wir hätten sonst ohnehin für z. B. ädäya etwa ein *ädi'ya zu er-

warten. Dass wesentlich verschiedene Bildungen dann und wann im

Paradigma dieselbe Stelle einnehmen, einander gewissermassen sup-

pliren, ist ja keine unerhörte Erscheinung: um nicht nach weiter

entlegenen Analogien suchen zu müssen, auch die Absolutiva auf

-tyä sind von denen auf -yä von Haus aus ganz verschieden. Aller-

dings mögen die Absolutiva auf -äya dem kurzen Auslaute bei den

übrigen Absolutivbildungen sehr wesentlich zum Siege geholfen haben.

Während die übrigen Absolutiva, die auf -tvä' mit einbegriffen,

offenbar Instrumentalbildungen sind, sind die Formen auf -dya wohl

als Weiterbildungen der im Veda ziemlich häufigen Infinitive wie

mäz’, däz’ u. s. W. aufzufassen. Gerade solch eine Ableitung ist der

Dativ Sg‚ der -0-Stéimme im Altindischen, -fig/a-, aus dem allgemein

indoeuropäischen -öi- durch Antritt eines noch dunkeln Elementes

entstanden. Aehnlich sind wohl auch die Adverbia almäya, äjarasäya,

sicherlich die Absolutiva auf -tväya‚ -mnäya (samplomnäya, Professor

LUDWIG, Rigveda IV, 418) aufzufassen, wobei vor Allem an die dativisch

infinitivischen Formen -taväi, -tväi zu erinnern ist. Leider sind wir

über die ursprüngliche Beschaffenheit des dem -a vorhergehenden

Diphthonges, die Dativendung -äy-a ausgenommen, so gut wie gar

nicht unterrichtet, da die betreffenden Formen ein ausschliessliches

Eigenthum des arischen Stammes gewesen zu sein scheinen.1

1 Man werfe uns nicht vor, dass wir eine Form, die eine ausgesprochen

locale oder instrumentale Bedeutung hat, mit dativischen Formen in Verbindung

setzen. Wir wollen kein Gewicht auf die augenscheinlich dativischen Formen sa-

väya grahäya legen, die im Veda und im Epos entschieden in zeitlich localer Be-

deutung vorkommen (vgl. Professor Lunwxo, Rigveda v‚ 577, Bösrnmox, Samkritw.

in lcürz. Fassung n, 192), da ihre Entstehungsweise doch nicht klar genug ist. Wie

wenig aber die dativisch-finale Bedeutung von der absolutivischen in der äusseren

Form geschieden werden muss, ist aus einem Sprachgebrauche zu erkennen, der

wohl allgemein bekannt, bisher aber umsoweniger gewürdigt ist; wir meinen die

im älteren Deutsch ganz geläufige Verbindung der modalen Infinitive mit den

Verbis quiman, gewitan, ein Sprachgebrauch, den man schwerlich aus dem finalen

Infinitiv wird herleiten wollen oder können.
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Um uns aber unserer Aufgabe zu entledigen, wollen wir auch

die Art und Weise, wie unsere Formen im Veda vorkommen, näher

in’s Auge fassen. Der kurze Auslaut erscheint immer, 10mal‚ im

Innern des Verses vor einer Doppelconsonanz oder vor einer Pause:

das erstcre in ädäyu 1v, 26, 7, a, im Ausgang eines Hinterstollens

steht ädäya 1v, 26, 6, a, im Ausgang eines Vorderstollens atihoiya I,

162, 20, e (es folgt noch ch), vor der Cäsur einer Langzeile abhi-

khyäyal, 155, 5, b. 11, 30, 9, b? utsniiya lI, 15, 5, e, upasthoiya III,

48, 3, a, vimäya x, 114, 6, c, sawgaya x, 180, 2, c, mit ausserdem

folgender Doppelconsonanz punardoiya x, 109, 7, a. Ferner steht -oi}/(Z

auch im Innern des Verses vor einfacher Oonsonanz: sammäya cak-

rah I, 67, 10, b, paridciya ra'sar_n duhe I, 105, 2, d.

22. Auch die Formen auf -tdri, ein Riithsel, dessen endgültige

Lösung der Wissenschaft schwerlich bald gelingen wird, gehören in

die Reihe der Worte, die das Objeet unserer Untersuchung aus-

machen. Dieselben erscheinen in der Rksamhitä 11mal:‘ 5mal mit

-tdri, 6mal mit -tdri. Die letztere Variante steht nur im Versaus-

gauge: im Ausgange eines Vorderstollens in vidhartari Ix, 47, 4, a,

sotairi x, 100, 9, a, im Ausgange eines Hinterstollens in dharfdri II,

23, 17, d. 1x, 86, 42, d, vidhartdri VIII, 70, 2, b, sotdri x, 76, 2, bf’

Im Innern des Verses vor einfacher Consonanz steht immer -rt; aller-

dings bildet dasselbe zufälligerweise immer eine unzweifelhafte Aus-

gangshebung (so die sechstc Silbe eines Achtsilblers in dhmätziri v,

9, 5, (1, die vorletzte Hebung‘ einer Jagatizeile in kartziri, I, 139, 7, e,

die drittletzte Hebung einer TI-istubhzeile in eta'r7 V, 41, 10, c. VI, 12,

4, a, ‘vaktrirt x, 61, 12, b), so dass wir nicht mit Sicherheit entscheiden

können, 0b nicht -tdri auch gegen die allgemeine Regel gebraucht

wurde.

23. Wenigstens der Behandlung des Pada zufolge hätten wir

auch ein supaptani anzusetzen; es erscheint nur einmal, sapaptan7'I

petatu-h k.§o'daso mahdh I, 182, 5, (1, also mit langem Auslaute vor

1 AVERY 276 führt nur dhartéri an.

2 Auch netdri u, 5, 2, b könnte man hieher ziehen, das Wort dürfte aber

ein unzweifelhafter Local von netrir- sein.
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einer Cäsur. Ob das x, 132, 6, b im Ausgang eines Hinterstollens

erscheinende pupütani (man beachte die Verschiedenheit des Accentes)

eine verwandte Bildung ist?

Auf dem Gebiete der Nominalflexion gehören zu den Wörtern,

die im Veda in Bezug auf die Quantität des Auslautsvocales unstät

sind, die Instrumentale Sg. auf -enä sowie andere Formen der o-Stämme,

Instrumentale Sg. der i-Stämme auf -5, vielleicht Locale Sg. auf -5,

schliesslich die neutralen Nominativ-Accusative auf -7', -ii, -ä (bei den

n-Stämmen).

24. Die Endung -enä gehört unter diejenigen Formen, bei

welchen die Ursprünglichkeit der Länge bereits durch ihre Ent-

stehungsweise verbürgt erscheint. Um so merkwürdiger muss es da-

her erscheinen, dass die Variante -enä, die einzige Pronominalform

end, enä ausgenommen, im Veda nur noch ausnahmsweise vorkommt.

Diese Endung verräth sich als eine Verhältnissmässig ziemlich

spät entstandene schon dadurch, dass sie eine Specialität des Alt-

indischen ist. Nicht einmal das eranische Sprachgebiet bietet etwas

Analoges, dagegen weist der Veda noch ziemlich zahlreiche, nur zum

Theil erstarrte Instrumentalbildungen auf -ä, die uns als directe Fort-

setzung der alten indoeuropäischen Instrumentale auf -ö zu gelten

haben. Dieselbe uralte Form bietet nun auch end, emf, Instr. Sg. des

Pronominalstammes oino-, der in den europäischen Sprachen als Zahl-

wort für 1, im Indischen dagegen als ein in der Regel enklitisches

Demonstrativum fungirt; s. FICK 13, 505, wo man zugleich einen ähn-

lichen Bedeutungswechsel an dem Stamme oivo- vergleichen mag.

Dieses end hat, wie es uns scheint, das Modell für die im Indischen

aufgetauchte Bildung des Instrumentals Sg. der -o-Stämme abgegeben,

zunächst wohl für die zweisilbigen Pronominalformen tänä, yänä, kenä;

ermöglicht wurde offenbar der ganze Process dadurch, dass end,

ena entweder wegen seiner Bedeutung oder wegen seines Accentes

(Vgl. asyd u. s. w.), oder weil es mit ebhih gleich anlautet, als ein

Instrumental Sg. des Pronominalstammes a- empfunden wurde: ist
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es ja sehr zweifelhaft, ob dieser Stamm überhaupt je einen Instr.

Sg. *ö, *d hatte. Nach dem Modelle asyd: end zu tdsya u. s. w. ein

ténd zu bilden, ist um so leichter thunlich gewesen, nachdem auch

der Instr. Pl. tébhih ein e in der Anlautsilbe aufweist. Dass später-

hin nach ténd auch ein enena entstanden ist, dass also der Form-

trieb nicht dasjenige Gebiet verschont hat, wo er ursprünglich sein

Bildungsmotiv gefunden hatte, ist eine Erscheinung, die in der Sprach-

geschichte auch sonst zu constatiren ist.

End, and selbst erscheint im Veda fast nur mit langem Aus-

laute, ja der Pada kürzt überhaupt nur die enklitische Form, weil

nur diese überhaupt auch kurz erscheint (vgl. BENFEY 1v, 1, 24 folg.).

In der Rksamhitä erscheint end nur einmal, im Ausgange des Vor-

derstollens 1, 173, 9, a; ausserdem steht end zweimal so, dass -nd vor

einfacher Consonanz die drittletzte Hebung einer Langzeile bildet

(v, 2, 11, d. x, 108, 3, c), einmal gegen die allgemeine Regel vor

der ‘Cäsur einer Langzeile (1x, 96, 2, d). Das accentuirte end — in

Uebereinstimmung mit den übrigen Instrumentalen alter Bildung —

hat nirgends und niemals kurzen Auslaut, obwohl es 37 mal vor-

kommt. Allerdings erscheint es 6mal contrahirt (1, 105, 19, a. 164,

17, a. 13, b. 43, b. 11, 9-, 6, a. x, 148, 3, d). End steht immer im

Innern des Verses vor einfacher Consonanz, einmal sogar so, dass

sein -nd gegen den Ausgangsrhythmus verstösst (prd pardvah I sta-

vanta end _1/ajfzdz'h v1, 20, 10, b), 4mal so, dass -nd Ausgangshebungen

bildet (v, 73, 4, a. 1x, 97, 52, a. x, 82, 5, a. 112, 6, b), 14mal an

sonstigen Versstellen; 12 mal steht end vor der Cäsm‘ einer Lang-

zeile (in viersilbigen Vordergliedern 1v, 36, 7, d [end I brdhmand].

V11, 71, 4, c, in Fiinfsilblern 1, 164, 5, b. 171, 1, a. 11, 34, 14, b.

VII, 93, 7, a. v111, 21, 6, a. 96, 8, d. 1x, 97, 53, a. x, 23, 7, a. 27,

21, e). Im Stollenausgange, vielleicht nur zufälligerweise, steht end

nirgends.

Ganz anders verhält sich das alles bei den übrigen Formen auf

-end. Hier wiegt die kurz auslautende Nebenform in solch einem

Maasse vor, dass wir -end füglich als eine Antiquität bezeichnen dürfen,

die schwerlich anders als wie ein metrischer Nothbehelf ihre Existenz
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fristen konnte. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir den Accent-

Verhältnissen dabei wenigstens einige Bedeutung zuschreiben wollen:

das oxytonirte end hielt sehr fest die Länge, während dieselbe in

den verwandten barytonirten Formen in der vedischen Zeit das Feld

bereits fast gänzlich der Kürze geräumt hatte. Etwas günstiger ist

das Verhältniss noch bei den zweisilbigen Pronominalformen geblieben.

In der Rksamhitä kommen 193 solche Formen vor (lcéna 5, 151a 60,

yenä 117, svenä 11); darunter finden wir immerhin 29 Stellen, wo

Contraction vorliegt, abgerechnet (in lcéna v111, 66, 9, téna 10mal,

yéna 17 mal, svéna 1, 145, 2), gegen 136 Belegstellen mit -a", nur 28

solche mit -ä.

Also jedenfalls wiegen selbst hier Formen mit kurzem Auslaute;

ja, gegen 23 Belege mit -ä, die mit der Regel vereinbar sind, stehen

nicht weniger als 113, die gegen dieselbe verstossen, wo unsere

Formen im Innern des Verses vor einfachen Consonanten stehen,

während wir umgekehrt keine einzige Stelle anzuführen vermögen,

wo die Länge eine sprachlich unberechtigte sein würde. Der kurze

Auslaut steht immer vor einer Doppelconsonanz (in téna 1, 125, 1, e.

v111, 77, 8, a, yéna 111, 62, 1, c. v111, 3, 9, d. 15, 5, a. 89, 1, b. 1x,

108, 4, c. x, 85, 24, b. 121, 5, a), immer im Stollenausgang (in yäna

v1, 17, 10, e, tena x, 42, 7, b), immer vor der Cäsur einer Lang-

zeile (in tena x, 112, 2, b, yéna 1v, 53, 1, c. v, 45, 7, b. v11, 56, 24, c.

69, 2, e. x, 41, 2, c. 116, 3, c, d, svena v11, 36, 6, d. 74, 6, e). Unter

den zahlreichen Stellen, wo unsere Formen sonst stehen, finden wir

natürlich keine einzige, wo -nä gegen das Metrum verstossen würde;

-na steht immer in jenen Silben, die wir unzweifelhaft als Senkungen

bezeichnen dürfen, so in der fünften Silbe eines Achtsilblers (yéna

vm, 76, 4, a, svéna 1, 139, 2, c), in der vorletzten Senkung einer

Langzeile (kéna 1, 87, 2, b. x, 15, 6, c, téna v11, 101, 3, d, yéna 1,

61, 6, c. 11, 11, 18, a. 17, 7, d. v1, 49, 15, c. x, 55, 2, b. 121, 5, b,

svéna 1, 139, 2, b), in der zweiten Silbe nach der Cäsur in Lang-

zeilen (yena 1, 164, 29, a. x, 55, 4, b. 87, 12, b? soena 1x, 97, 12, b).

Formen auf -enä stehen nur vor einfachen Consonanten (tenä

5mal, yénd 22mal, svänä lmal) und zwar immer im Stollenanfang,
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wie ja die zweisilbigen Pronominalformen (etwa svéna abgerechnet)

vor Allem hier stehen. Die hiehergehörigen Stellen werden uns noch

weiterhin beschäftigen. ‘

Noch ungünstiger für den langen Auslaut ist das Verhältniss

der beiden Varianten bei den übrigen Formen auf -ena, bei den No-

minalformen und mehrsilbigen Pronominalformen (anéna 3, asmäkena 2,

eténa 3, tuena 2, yuämäkeqia 1). Meine Sammlungen ergeben 754 solche

Formen,‘2 wovon 97 contrahirt erscheinen: diese und zwei Belege mit

-en‚aw, (ghanänaw I, 33, 4, téjanenaw I, 110, 5) abgerechnet, finden

wir 627 Formen mit -ena auf 28 solche mit -end.

Formen mit kurzem Auslaute stehen selbstverständlich immer

—— 351mal — wenn die allgemeine Regel dieselben erfordern. S0

immer — 18mal — vor einer Doppelconsonanz, selbst wenn -na in

einer prononcirten Hebung steht (LANMAN l. c. 333); immer ——- 96 mal

— im Ausgange eines hinteren oder selbständigen Stollens (z. B. in

dntarepa X, 33, 1, b, (ivarena I, 164, 18, b. 43, b, ajiena x, 53, 2, d),

70mal im Ausgange eines Vorderstollens (z. B. in dpareqza II, 29, 3,

a, dpavmtena v, 40, 6, c, oimena IX, 90, 5, a), 167 mal vor der Cäsur

einer Langzeile (z. B. in akäzirepa I, 164, 24, d, ddevena II, 23, 12, a,

adroghézza III, 14, 6, d, adhyakäeqza x, 128, 1, d, dnikena II, 9, 6, a).

Gegen die Regel, inmitten eines Verses vor einfacher Consonanz,

steht mä 276 mal. Dass bei einem solchen Sachverhalte nirgends -enä

zu erwarten ist, wo das Metrum unzweifelhaft eine Kürze verlangt,

versteht sich gleichenfalls von selbst. So steht 70mal -nä in der

fünften Silbe eines Achtsilblers (z. B. in anulba1_ze'na VIII, 25, 9, b,

anéna vm, 44, 2, b), 2mal in der siebenten (in anéna 1, 93, 10, a,

savéna Ix, 67, 25, b); nur -nä steht in der letzten Senkung einer

Langzeile (in kdrtuena x, 48, 3, d, süriena vIII, 35, 1, c), ebenso in

1 Eine beträchtliche Vermehrung der Zahl von Belegen mit -end wiirde der

Atharvaveda liefern; s. BENFEY III, 18, 32.

'1 Nach LANMAN (Journ. of the Amer. Or. Soc. x, 582) sind in der Rksamhitä

832 Instr. Sg. von nominalen a-Stämmen, nach Abzug von 114 Bildungen auf -ä

blieben also 718 nominale Bildungen auf -enä. Die oben gegebene Zahl bleibt

selbst nach Abzug von den angeführten Pronominalformen etwas grösser.
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306 J os. ZUBATY.

der vorletzten (47ma.l, z. B. in dtyena II, 34, 13, c, aninn'§e'na x, 103,

2, a); in der dritten Silbe nach der Cäsur einer Langzeile mit vier-

silbigem Vordergliede steht gleiehfallsinur -na, obgleich nach dem

älteren Bildungsprincipe auch ein -nä hier möglich wäre (in krtäna

x, 48, 3, d, candrérza I, 135, 4, f, vdjrerza I, 61, 10, b. 11, b. IV, 17,

3, e. x. 28, 7, c). Finden wir ja einmal -enä auch in unzweifelhaftem

Widerspruche mit den metrischen Bedürfnissen: kéno m2 kdm I pro’-

matena mi gugruve VIII, 66, 9, c.

Formen auf -end, nur vor einfacher Consonanz erscheinend,

stehen fast immer so, dass -mi die drittletzte Hebung einer Lang-

zeile ausmacht (s. LANMAN l. c. 332). Gegen 26 Belegstellen dieser

Art erübrigen nur noch zwei: der Qlokavers ténd sahasy'end va-

yäm VII, 55, 7, e, wo am Ende auch sahasy’emi kein Verstoss gegen

das Metrum gewesen wäre, und der Achtsilbler gatänä no abhi§_tibhih

IV, 46, 2, a.

25. Auch die Endung des Gen. Sg. -as;/(7 weist dieselbe

Schwankung in Bezug auf die Quantität des Schlussvoeales auf, aber

in einem so geringen Maasse, dass wir die ganze Angelegenheit nur

flüchtig berühren können. Ob die Endung je auch -asyä lautete oder

nicht, wollen wir nicht untersuchen; soviel ist sicher, dass der lange

Auslaut im Veda äusserst selten und nur dem Metrum zulieb erscheint.

Der Unzahl von Formen mit -asyä gegenüber bietet die Rksamhitä

nur zwei Belege von -asyä, wobei beidesmal die Endung in die dritt-

letzte Hebung der Langzeile fallt: ékas tva'§_tur I agvasyä vigastd I, 162,

19, a, yäm tvä jajüüz‘ | vy-äabhdsyä ra'oer_za VII, 79, 4, c. Dazu ist aus

AS. (I, 12, 2) noch ein Beleg hinzuzufügen, wo das Gewicht der

Hebung eine Dehnung -—- eine wirkliche Dehnung im wahren Sinne

des Wortes haben wir ja vor uns —— selbst vor folgender Doppel-

consonanz Veranlasst hat: yo’ dgrablzit I pdrva-asyä grdbhitä. (LANMAN

338). Hingegen können wir aus der Rksamhita drei Stellen, durch

das Pratigakhyam geschützt, anführen, wo dieselbe Endung in der-

selben Hebung ungedehnt blieb: (ipa drziho I mdnuäasya dziro rah I,

162, 4, d, viddt puruprajätdsya gühä ydt x, 61, 13, d, sa'm u-äran |

ndkir asya maghäni x, 132, 3, d.
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26. Etwa gerade so verhalten sich die Dinge im Vocativ Sg.

(LANMAN 339). Unter 2948 Belegen des Vocativs Sg. bei den a-Stämmen

gibt es nur zwei sichere mit -ä: abhz’ tvä vrsabhä sute’, evdre vräabhä

sute’ VIII, 45, 22, 28; beidesmal handelt es sich um eine entschiedene

Schlusshebung, und beide Belege beruhen wohl auf einer poetischen

Licenz. Ferner wird angeführt evä te häriyojanä suvrktz’ I, 61, 16,

wo Professor LUDWIG mit grosser Probabilität häriyojavzä (als Neutr.

Pl., Rigveda II, 20, V, 20) verschlägt, ferner simä purü | nrsuto asi

anave VIII, 4, 1, mit dem dunkeln ämzä eipnnävov simä (Pada sima).

Ueber suhastiä, welches SV., I 6, 1, 3, 7 (= RS. Ix, 107, 21, wo

aber suhastiä) am Schlusse eines vorderen Achtsilblers erscheint, Vgl.

LUDWIG l. c. v, 347, 348. Umgekehrt können wir mehrere Stellen

anführen, wo die Endung selbst in einer unzweifelhaften Schluss-

hebung kurz geblieben ist: dva te heZo | varuua ruimobhih I, 24, 14, a,

cihelamäna | urugamsa sdri bhaoa I, 138, 3, f,1 prcché tdd éno I va-

rm_m didrkäu VII, 86, 3, a, sutdsomäso I oarurla havämahe VIII, 27, 7, c,

ydtha trite’

chdnda indra jujoäasi VIII, 52, 1, c, söma jahz’ | pavamäna

du-rädhiah, nidamizidam Ipavamäna m’ tärisah Ix, 79, 3, d. 5, c, anu

hi tvä | sutdm soma mddamasi Ix, 110, 2, a, ma’ ri§’azzy0 I vasavärza

vcisuh sdn x, 22, 15, mdrtäsas tvä | samidhäna havämahe x, 150, 2, c.

27. Wir wollen hier gleich die Endung -ä‘ im Voc. Dual erledigen,

obgleich die Endung eigentlich fast allen Deolinationen gemeinsam

ist, weil die wenigen sicheren Belege, die vom Schwanken der Aus-

lautsquantität in dieser Form zeugen, sämmtlich der a-Declination an-

gehören. Das erwähnte Schwanken scheint in dieser Bildung sehr

unbedeutend gewesen zu sein: in der Regel finden wir -ä in allen

Stellungen, (d. h. falls nicht au, -äv oder eine Contraction eingetreten

ist), selbst im Ausgange von Hinterstollen (LANMAN l. c. 340, 575)

und vor Doppelconsonanten (z. B. I, 34, 11, a. 12, a. 46, 6, a. 93,

6, c); der Pada schreibt auch demgemäss für -ä der Samhita in der

Regel -ä. Die Vom Pada in dieser Weise anerkannten Belegstellen

1 Im Präticäkhyam nicht citirt, weil in Folge der Unregelmässigkeit des

Verses die Endung in der neunten Silbe steht; über die übrigen Stellen vgl. BEN-

FEY II, 50 folg. s. Vv.
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von -ä gruppiren sich folgendermassen. Vor einer unvollständigen Pause

steht -ä‚ für -ä 4mal: im Ausgang eines Vorderverses in dhrtavrata 1,

15, 6, a, vararza I h.§atrdm v, 64, 6, a, vor der Cäsur einer Lang-

zeile in iydm deva I purdhitir yuvdbhydm V11, 60, 12 , yd dditya I gai-

vasä cam ndmasvan V11, 85, 4. Die übrigen Belege stehen immer

ausserhalb des Schlusses eines metrischen Gebildes und vor einer

einfachen Consonanz; offenbar metrisch ist die Kürze dort, wo die

Endung die fünfte Silbe eines Achtsilblers ausfüllt (in indravaruna

1, 17, 3. 7. 8. 9, deva V, 67, 1, mitrdvaruna 1, 15, 6), metrisch könnte

sie sein dort, wo es sich um die siebente Silbe einer Langzeile

mit viersilbigem Vordergliede handelt (prd sd k.§itz'r I asura yd mdhi

priyd 1, 151, 4, indrd yo’ väm | varurza ddgati tmdn V1, 68, 5, dd oarn

cdkéur I oaruna suprcittkam V11, 61, 1); sonst finden wir noch mit-ra

oaydrn ca sflrdyah V, 66, 6, ydd ed deca bhdtajydthah V111, 9, 6 (LAN-

MAN 342).

Das Verhältniss der beiden Endungen im Voc. Dual. (nur im

Vocativ? bei der Häufigkeit der Anrufungen iir Veda könnte es ein

blosser Zufall sein, dass wir nur Vocative mit -a” haben) ist uns, wir

wollen es frei gestehen, ganz dunkel. Der Vollständigkeit halber

machen wir noch darauf aufmerksam, dass BENFEY in seiner Ein-

leitung in die vedisehe Grammatik (Abh. der Göttinger gel. Ges. xix)

142 folg. und LANMAN (Journ. of the Amer. Or. Soc. x, 342) die Duale auf

-(Z bereits besprochen und noch einige mehr oder weniger wahrschein-

liche Belege mehr angeführt haben (indräväyü miträräjänä gehört

wohl nicht hieher). Bei LANMAN l. c. mag man auch zwei Stellen

angeführt finden (V1, 63, 1. 67, 8), wo duales -ä, -1111 in einer ent-

schiedenen Ausgangssenkung steht.

28. Bei den Instrumentalen Sg. der femininen i-Stämme auf

-7 sind die Verfasser des Padatextes ihrer üblichen Methode untreu

geworden. Sie haben nämlich das Schwanken der Ausgangsquantität,

wie dasselbe im Samhitäpätha vorliegt, einfach reproducirt; ja sie

haben dasselbe noch vermehrt, indem sie die mit folgenden vocalischen

Anlauten zusammengezogenen Instrumentale auf -7‘. bald mit -5, bald

mit -i wiedergeben.
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DER QUANTITÄTSWECHSEL IM AUSLAUTE vEmsonER WÖRTER. 309

Es kommen vor Allem Instrumentale auf -ti neben -n' in Be-

tracht, die von einander zu trennen wir schwerlich irgend einen Grund

namhaft machen könnten.1 Diese Formen kommen nun in der Rksam-

hitä 99mal vor (LANMAN l. c. 380, 381). Davon sind 19 Belege als

mit folgenden Vocalen zusammengezogen auszuscheiden (nämlich, um

die Schreibung des Padatextes beizubehalten, dhiti 1, 164, 8, 11115111111

1v, 4, 14. V11, 28, 3, mati v111, 51, 3, 111511’ 1, 20, 4, viii 1x, 9, 2. 97,

49, vräti 11, 5, 6, gdkti V11, 68, 8, griaäpi v111, 23, 14. 87, 6. x, 20, 6

— upagruti v111, 6, 5. 34, 11, updbhrti 1, 128, 2, t1”ivi§_tz'1v, 6, 4. 15,

2, suvrkti 1, 61, 16, sugasti V1, 67, 3); sonst finden wir 15mal 41',

65111211 -15. Formen auf -tZ haben also entschieden das Uebergewicht.

Dieses Uebergewicht ist in der vedischen Zeit so gross gewesen, dass

wir -t7‚ sehr oft dort finden, wo wir nach den allgemeinen Regeln -ti

erwarten möchten: -ti steht 38 mal regelrecht im Innern des Verses vor

einfacher Consonanz, 27 mal gegen die Regel vor einer Pause oder

einer Doppeleonsonanz, -ti dagegen 14mal regelrecht vor einer Pause,

nur lmal gegen die Regel im Innern des Verses vor einfacher Con-

sonanz.

Vor einer Pause würden wir nur -ti erwarten: wir finden es

in der That öfters im Ausgangc einer hinteren oder selbständigen

Zeile (in prriyulcti v1, 11, 1, b. X, 30, 1, b, 1111551114111, 14, 8, c, sa-

dhzistuti v, 18, 5, b, suvrktz’ 1, 61, 2, b. 184, 5', b. 186, 9, b. v, 41,

10, b, suasti v, 42, 4, b. 20, 6, b. x, 59, 6, b, haviskrti X, 91, 11, b),

seltener im Ausgangc einer Vorderzeile (in sucastz’ 1, 186, 1, a, suastz’

v111, 48, 8, a).2 Sehr oft aber steht vor einer Pause -ti: selbst vor

einer vollen Pause, im Ausgangc eines Hinterstollens (in mati v111, 6,

39, d. 25,4, b. 1x, 7, 6, c. 20, 3, b. 64,10, b. 71, 3, b. x, 11, 6, d,

sdhütä 11, 33, 4, b), umsomchr also im Ausgang eines Vorderstollens

1 Wie sind dabei die Instrumentale auf -tyä zu erklären? Kurzweg auf eine

Uebertragung der Endung von einer anderen Declination her zu denken, erschweren

uns die verknöcherten Instrumentale auf -tyi (s. oben Nr. 19), die uns in den Ab-

solutivis componirter Wurzeln auf kurze Vocale vorliegen.

2 Vor der Cäsur einer Langzeile steht -ti AS. v11, 106, 1: ydd äamrti I cakrmd

kinr cid agne.
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310 ‚los. ZUBATY.

(in dhuti vIII, 19, 5, a, matt I, 82, 2, c. II, 24, 9, c. Ix, 72, 1, c)‘,

oder gar vor der Cäsur einer Langzeile (in dprabhüti x, 124, 7, b,

duégfuti II, 33, 4, b, dziätuti vII, 32, 21, a, pdrivififi IV, 33, 2, b, prai-

niti I, 91, 1, c. III, 51, 7, c. vII, 32, 15, c, matt’ I, 165, 1, c, su§_tutt'

III, 38, 8, c. v, 43, 2, a. Ix, 71, 8, d, hzistacyuti vn, 1, 1, b). Auch

vor einer Doppelconsonanz finden wir, wohl zufälliger Weise, nur

-ti (in wägt’ v, 53, 5, c, süniti vIII, 49, 11, d).

Im Innern des Verses vor einfacher Consonanz steht wie ge-

sagt, immer -ti (39 mal, und zwar auch im Gegensatze zum Rhythmus,

z. B. in aicitti IV, 54, 3, a. vn, 89, 5, a); ein einzigesmal steht so -ti,

wie es scheint, dem Metrum zu Willen (im Viersilbler nitikti yrilz vI,

4, 5, a). — Wir dürfen übrigens nicht verschweigen, dass, wie es

scheint, die Endung -ti neben -ti nur in adverbiell-verbalen Bestim-

mungen üblich war.

29. Ob auch der Dat. Sg. unserer Stämme die Endung -ti haben

konnte, ist wenigstens für uns nicht sicher genug (vgl. LANMAN l. c.

382, 383). Von Formen, die am natürlichsten als Dative zu erklären

wären, finden wir -12' im Ausgange einer Hinterzeile (I, 174, 9, d

= vI, 20, 12, d. Iv, 11, 6, d. v, 4, 11, d: suastz’), einmal gegen die

Regel (suasti sarvadhätamalz vIII, 31, 11, b), einmal -ti (vitijdnasyal

Ix, 91, 2, a). Sicher ist üti’ als Dativ: dieses Wort haben wir jedoch

hier und auch im vorigen Abschnitte ganz bei Seite gelassen, nach-

dem dessen Auslaut namentlich desshalb, weil üti so oft unverändert

vor einem Vocale besteht, zu allerhand anderweitigen Vermuthungen

veranlasst.

30. Hier wollen wir gleich die merkwürdigen Wörterpaare gdmi

gdmi, sugdmi sugdmi einreihen. Auch bei diesen offenbar instrumentalen

Formen lässt der Pada das Schwanken der Auslautsquantität bestehen;

es ist dabei wohl zu beachten, dass durch die Formen gcimim gdmibhih

ein Stamm gdmi feststeht. Die kurz auslautende Form steht im Aus-

gange eines Vorderstollens (sucdmi v, 87, 9, a; es folgt gr-), ebenso

im Ausgange von Hinterstollen (gdmi II, 31, 6, d. vIII, 45, 27, c. x,

40, 1, d); nebenbei bemerken wir, dass die Pada auch für gdmy der

Sarnhita gcimi bietet (I, 87, 5. m, 55, 3). Sonst lesen wir -gcimi: so

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



DER Q,uANTITATswEcnsEL IM AUSLAUTE VEDISCHER WORTER. 311

subrdlzmä yajiidh I suedmi vdsünäm VII, 16, 2, c, auch vor der Cäsur

einer Langzeile (czimi I, 110, 4, a. IV, 22, 8, 6. Ix, 74, 7, c); sugdmi

in eté edmihhilz I sugdmi abhüvan x, 28, 12, a mag wie srjä, pibä,

raqzayä in ähnlicher Stellung (siehe oben S. 288) zu erklären sein.

Im Ganzen mag cdmi garni im Einklange mit den allgemeinen Regeln

gebraueht worden sein; dass wir im Yajus gegen dieselbe im Innern

eines Satzes vor einfacher Consonanz belegen können, hat schwerlich

viel zu bedeuten.‘

31. Dunkel erscheint uns die Länge im Loc. tamii, dessen -7‚

dreimal in unzweifelhaften Ausgangshebungen (n, 16, 2. x, 65, 7. 66,

9), einmal in einer Stellung, wo am Ende auch die Kürze hätte dem

Metrum genügen können (mi dhvasmcinas I tamii répa a’ dhuh IV, 6,

6, d), immer ausserhalb eines metrischen Verschlusses vor einfachen

Consonanten. Dreimal finden wir daneben tamii, zwar immer in der

achten Silbe einer Langzeile, aber immer vor der Doppelconsonanz

gr-. Tamii ist unseres Wissens der einzige Loc. Sing. auf -i mit

schwankender Auslautsquantitétt, falls wir nicht die Formen auf -tari

oder ähnliche hieher ziehen wollen.

32. Sehr schwierig ist die Erledigung der zu -an-Stämmen ge-

hörigen Formen auf -ä. Man kann eben bei sehr vielen hieher

gehörigen Wörtern nicht einmal gehörig unterscheiden, ob man einen

Nom. Ace. Sing. oder Plur. vor sich hat.2 Wenn wir nichtsdesto-

weniger singulare und plurale Formen im folgenden (hauptsächlich

nach GRASSMANN-LANMAN) scheiden wollen, so dürfen wir dennoch

nicht verhehlen, dass die Sicherheit einer solchen Scheidung uns

selbst keineswegs überall und immer unzweifelhaft ist.

Ziemlich klar und deutlich stehen gegen einander Formen mit -ä

und -a bei solchen Wörtern, die wahrscheinlich als Pluralformen

aufzufasscn sind. Der Pada ist bei dieser Wörterkategorie merk~

wiirdigerweise etwas unconsequent; er gibt kurz auslautende Formen

‘ ad iddm devébhyo ha/vydw su4dmi cami-Iva TS. I, 1, 5, 2. VS. I, 15. TBr.

III, 6, 6, 4.

2 Ja, bei hhujmii VIII, 50, 2, c, bhujmd I, 65, 5, b (bier folgt käädalr) in der

ofi'enbar stehenden Formel girfr m6. bhujmä ist nicht einmal das Genus sicher.
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wieder mit kurzem Auslaute, lang auslautende dagegen bald mit

kurzem, bald mit langem Auslaute (S. LANMAN, Journ. of the Amer.

Or. Soc. x, 539. 540). Allerdings finden wir im Pada -ä nur dort,

wo auch die Samhitä dann und wann -ä hat; während derselbe -ä

nur bei girsä, dhä beibehält, als Wörtern, die (wenigstens nach der

Auffassung der Padakära’s) in der Samhitä. nie *gir.§a *a'ha lauten.

Hiehergehörige Formen kommen nun in der Rksamhitä im

Ganzen in 115 (118?) Belegen vor. In 18 (19) Von denselben ist

die Endung in der Samhitä mit folgendem Anlaute zusammengezogen;

für uns ist es offenbar ganz werthlos, dass die Endung in diesem

Falle im Pada einmal mit -a (in kdrma I, 148 2, jdnma II, 6, 7. V,

41, 14, näma VII, 87, 3. Ix, 95, 2. x, 54, 4. 73, 8, brähma x, 148, 4,

mdnma I, 148, 2, sddma Ix, 92, 6), das andere Mal mit -ä wieder-

gegeben wird (in dhä I, 116, 4. 140, 13. IV, 33, 6. V, 58, 5. VI, 61,

9. VII, 34, 5. VIII, 96, 19. x, 32, 8;l den Verfassern des Padatextes

hat es sich ja offenbar in der ganzen Angelegenheit bloss um eine

äusserliche Einheitlichkeit der Sprachformen, nicht um die factisch

ursprüngliche Quantität gehandelt. Sonst stehen Formen auf -ä 44mal‚

36mal im Einklange mit den allgemeinen Regeln, achtmal gegen die-

selben, Formen auf -ä 53(55)mal, 43(44)mal regelrecht, 10(11)mal

gegen die Regel.

1 Doch sehe ich das Nomen ahä auch im Verse abhi pra sthäta- | dheva

yajiidm vII, 34, 5 (da das Opfer am Morgen begonnen wird, kann man ganz wohl

sagen, der Tag stelle sich zum Opfer ein): die Padaverfertiger haben hierin offen-

bar die Partikel äha gesucht, was jedoch schon aus dem Grunde unzulässig ist,

weil die Partikel dha so viel ich Weiss nicht am Versanfang erscheinen kann, und

daher auch nach der Cäsur einer Dvipadäviräj jedenfalls als eine sehr gewagte

Licenz aufgefasst werden müsste.

(Fortsetzung folgt.)
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Das Pehlevisuffix

Von

Dr. J . Kirste.

1. Die Parsen lesen dieses Suffix men1 und die europäischen

Gelehrten die sich zuerst mit dem Pehlevi beschäftigten, wie AN-

QUETIL, DE Ssov, SPIEGEL, MORDTMANN u. A. sind ihnen hierin ge-

folgt. Eine wissenschaftliche Begründung dieser Lesung wurde erst

in neuester Zeit von OASARTELLI (Bab. and Orient. Rec. 1888, 11, 129)

versucht. Andere Gelehrte, wie NÖLDEKE und DARMESTETER, halten

das Suffix hingegen für eine N ebenform des emphatischen - und um-

schreiben es folglich mit a. Gegen die erste Auffassung spricht als

Hauptgrund die Thatsache, dass im Sasaniden-Pehlevi nicht Lb, d. h.

men, sondern das einheitliche Zeichen cc’ die Stelle des Biichersuffixes

‚G vertritt. Gegen die Lesung a lässt sich hinwieder geltend machen,

dass kein Grund ersichtlich ist, weshalb eine Anzahl von Wörtern

beständig M, andere Wörter ebenso beständig q» zu sich nehmen, ab-

gesehen von der Schwierigkeit dem buchstabenarmen Pehlevi zwei

Zeichen mit dem Lautwerthe a zu vindiciren. Angesichts dieser Sach-

lage ist es begreiflich, dass neuerdings einer der gewiegtesten euro-

päischen Kenner des Pehlevi sich folgendermassen ausspricht: "On

consideration of all these facts it appears almost certain that this

Pahlavi final compound in Semitic words cannot stand for an original

-man, but very probably represents some such sound as -d or -dh,

1 Bezüglich meiner Umschreibung des Pehlevi bemerke ich, dass ich um

die Längezeichen zu ersparen, die nicht geschriebenen Vocale durch e wiedergebe.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. III. Bd. 21
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314 J . KIRSTE.

though it may still be desirable to adhere to the traditional reading

-man, until the correct sound is aseertained with greater certainty.”

(WEST in den Sitz.-Ber. d. bair. Ak., München 1888, 1, 411.)

2. Vor Allem ist zu bemerken, dass die Lesung men in jenen

Fällen unstreitig die richtige ist, in denen das in Rede stehende Suffix

an iranischen Wörtern einem neupersischen v» entspricht. So in:

Hy, aaverrnen,1 Oafsl; ‘m, vexumen, M; rimen, ‚C5, ); ‚pur, dus-

men, 0.43»; ‘er, anjemen, C‚.91; 5530, dalmen, 04b (Hsne, Pahl.

Paz. Gl. 108.) Dazu stellt sich ferner das Compositum 909-625»,

aeutexmen (auf einer Gemme bei MORDTMANN, ZDMG. XXX1, 593,

Nr. 26), dessen zweiter Bestandtheil dem av. taokhman, np. ent-

spricht.2

3. Wie steht es nun aber mit dem Suffixe, wenn wir es nicht an

iranischen, sondern an semitischen Wörtern finden? Da in der aus

dem Semitischen entlehnten Präposition ‚G, inschr. ü), die Ligatur men

zu lesen ist, gerade so wie bei dem iranischen Pronomen der ersten

Person 6, np. O», da ferner die Adverbien (f? und;f mit dem chald.

119131 und dem assyr. manman zusammengestellt worden sind, so könnte

es in der That scheinen, dass wir auch das semitische ‘C als men zu

lesen und zu erklären haben, und diese Consequenz ist in der That

von CASARTELLI (s. den oben citirten Aufsatz) gezogen worden. Aber

schon die Schwierigkeit, für das man eine befriedigende Erklärung

zu finden, wenn es am Ende von Substantiven — und dies ist ge-

rade der häufigste Fall —~ wie z. B. in f), bermen (Sohn), ‚50, gedmen

(Majestät) steht, muss zu Zweifeln Anlass geben. CAsARrELLfs Hypo-

these, aus den beiden Adverbien tamman und manman ein Suffix

man zu gewinnen, das beliebig an Substantiva antreten konnte in

der Art wie das assyrische ma in sar Assur-ma (König von Assyrien),

lDas aus dem inschriftlichen S\I entstandene 1. umschreibe ich mit dem

von HÜBSCHMANN wieder zu Ehren gebrachten, im Spanischen, Altslovenischen und

Russischen ungefähr denselben Lautwerth repräsentirenden x. (Die Umschr. d. iran.

Spr. 1882, 6.)

‘2 Das mittelpersische men macht es mir zweifelhaft, ob die neupersische

Form auf das altpersische taumä (DAnnEsrErER, Et. Ir. 1, 261) zurückgeht; MORDT-

MANNlS Lesung ist jedoch unsicher.
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Das PnIILnvIsUrrIx ‚G. 315

scheint mir aus dem Grunde misslich zu sein, weil das Pehlevi nur

schon vorhandenes Material verwendet, aber nicht selbst schöpferisch

auftritt. In einem noch ungünstigeren Lichte erscheint jedoch diese

Hypothese, wenn wir die inschriftlichen Formen, die den Bücher-

formen (‘v undg‘ entsprechen, in Betracht ziehen. Wäre ihr Schluss-

bestandtheil men zu lesen, so müssten dieselben flrbb und fob ge-

schrieben sein; dies ist aber, wie bekannt, nicht der Fall: sie erscheinen

vielmehr als (‘t-"D i? und (fb. Wir müssen daher vor Allem über den

Lautwerth dieses ft‘ und sein Verhältniss zu 6 ins Klare kommen.

4. Was zunächst das letztere betrifft, so ist durch OLSHAUSEN

(Berlin. Monatsb. 1880, 903) und WEST (Ind. Ant. 1882, xI, 226) der

Weg vollkommen sicher gestellt worden, auf dem das inschriftliche

q» zum handschriftlichen 4‘ wurde. Bezeichnen wir, um die einzelnen

Etappen so klar als möglich zu machen, die Endpunkte der Linien,

aus denen die inschriftliche Figur sich zusammensetzt, mit Buchstaben

Q

(ü), so genügt ein Blick auf das Facsimile der Inschrift von Hajia-

d

blad, das WESTERGAARD seiner Ausgabe des Bundehesh beigegeben

hat, um zu erkennen, dass zuerst die Linie a, b, c gezogen und dann

b, d angesetzt wurde. Die nächste Phase entstand dadurch, dass man

von a bei b angekommen nach d fuhr und von hier wieder nach

b zurück, um nach c zu gelangen, etwa: (T). Eine leicht begreifliche

Folge dieser Tracirung war das Entstehen einer Schleife bei d, wo-

durch wir zu der auf den Münzen gewöhnlichen Form (b) kommen.

(Man sehe die Abbildungen von MORDTMANN, ZDMG. vIII, Taf. Ix,

28, 32—35). Schliesslich wurde der linksseitige Haken gerade ge-

streckt, so: 6‘, wodurch die Figur vollkommen mit dem aus '6, m und

1, n zusammengesetzten Zeichen 6‘ zusammenfiel. Auf den Sasaniden-

münzen findet sich, wie schon Dom: (Bull. de l’ac. de S‘ Pét. 1858,

xv, 206) bemerkt hatte, diese letzte Etappe noch nicht; sie ist nach

MORDTMANN (ZDMG. xxxIv, 129) dort erst in nachislamitischer Zeit

eingetreten. In den Handschriften ist jedoch, soweit ich bei meiner

beschränkten Kenntniss derselben urtheilen kann, kein Unterschied

zwischen dem 6, welches aus a‘ entstand und dem 6‘, das eine Ligatur

21*
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316 J. Kmsrn.

aus vorstellt, zu bemerken und daraus erklärt .es sich, wieso die

Parsen, ohne Rücksicht auf den zweifachen paläographischen Ursprung

des Zeichens f, dasselbe in beiden Fällen men lesen.

5. Nicht so leicht, als die Beziehung des cf‘ zu 6, ist das Ver-

hältniss des ersteren zu dem ihm zu Grunde liegenden semitischen

Buchstaben aufzuklären, obgleich auch hier schon das Richtige von

einem der namhaftesten Forscher ausgesprochen worden ist. Im so-

genannten Chaldäo-Pehlevi wird das Zeichen er‘ des Sasaniden-Pehlevi

durch ein anderes Zeichen, nämlich d} ersetzt, dessen Identität mit

dem syrischen m wohl keines weiteren Beweises bedarf; es genügt

dazu, auf das von LEVY (ZDMG. XXI, 462) Gesagte zu verweisen.

Derselbe Gelehrte macht ferner auf die interessante Thatsache auf-

merksam, dass schon im Altaramäischen eine doppelte Form des

n im Gebrauche war und dass die von ihm auf den ältesten Pehlevi-

münzen entdeckten Formen diese Doppelheit, die sich in den beiden

Zeichen G“ und cH wiederspiegelt, noch erkennen lassen. (Man vgl. die

von ihm beigegebene Schrifttafel.) Woher kam es nun, dass diese

vom paläographischen Gesichtspunkte aus vollkommen gerechtfertigte

Gleichung inschriftlich (T, (die Chaldäo-Pehlevi Form d1interessirt uns

hier weiter nicht) = semitischem n von einigen Forschern verkannt

wurde‘? Es können dafür mehrere Gründe angeführt werden. Erst-

lich wird ein anderes Zeichen, das aus dem semitischen n, inschrift-

lich 5“, hervorgegangene handschriftliche ß im Sinne des semitischen

n verwendet; während es auf der anderen Seite auch das t zu re-

präsentiren hat, in Folge dessen es im Neupersischen in dreifacher

Weise umschrieben wird, so in r\).(‚.3, m, „any; (vgl. MoRnTi/iANN,

ZDJVIG. XIX, 388). Die Ableitung dieses consonantischen s aus der

aramäischen Form des n (man sehe die Tafel LEVY,S, ZDMG. XXI)

kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, da schon DE SACY sur quelques antiqu. de la Parse, p. 171, pl. vn) und TYCHSEN (Comm.

soc. Gcetting. 1813, n, T. n) das Richtige gesehen hatten. Ein anderer

Grund, dass man das sasanid. y, das Chaldäo-Pehlevi N dem H und

nicht dem n gleichsetzen zu müssen glaubte, War der, dass man das

letztere in einem in der Version B der Hajiabad-Inschrift zweimal
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DAS PEHLEVISUFFIX ‘G. 317

vorkommenden Zeichen zu entdecken glaubte, nämlich in den Worten

nnnnp (Zeile 5) und nmmpn (Zeile 12). Dass jedoch das erste Zeichen

des ersten und das zweite des zweiten Wortes ein p und nicht ein n ist,

folgt aus der Etymologie der beiden Worte; sie sind von mp und mp

abzuleiten (WEST, Ind. Ant. 1870, Iv, 373). Der gerügte Fehler wurde

von LENORMANT (Journ. As. 1865, II, 187, siehe besonders Tafel 1v,

p. 218) und THOMAS (J. R. A. S. 1868, III, 314 folg.) begangen. Durch

die Verkennung des klaren Verhältnisses er‘ = n und S“ = n musste

natürlich eine vollständige Verwirrung eintreten. So lässt LENORMANT

auf seiner Tafel I die Colonne für n ganz leer und ebenso geschieht

dies theilweise auf der von Hünscnnnnn seinen Iranischen Studien

(K. Z. xxIv) beigegebenen Tafel I. Die Gleichstellung des S“ mit n, statt

mit n, findet sich auch bei DARMESTETER (Et. Ir. I, 16) und THOMAS

(J. R. A. S. 1850, xII, Tafel), welch letzterer ausserdem Cc’ durch I‘

wiedergibt und als Vertreter des n die Ligatur r‘, d. h. aw ansieht

(J. R. A. S. 1868, III, 314; 264). Der Klarheit wegen stelle ich hier

nochmals die Vertreter des ersten, fünften und achten Buchstaben

des semitischen Alphabets zusammen:

Aramäisch Pehlevi Lautwerth

„mm...

1. X _\1 » a

5. 4\ ct’ ‘Q h

8. H S“ -" ac

Schliesslich bemerke ich, dass, wie das Chaldäo-Pehlevi di eine

überraschende Aehnlichkeit mit dem syrischen or zeigt, so auch das

consonantische - der Handschriften merkwürdig mit dem entsprechen-

den syrischen - zusammenstimmt. Ist dies reiner Zufall?

6. Die paläographische Untersuchung führt also dazu, in dem

Suffixe {; : Q-‘,1 den Vertreter eines semitischen n zu suchen und

wir müssen darnach die oben unter 3. besprochenen zwei Adverbien

f‘? (erbt?) und ‚g‘ (P86) mit nun, resp. rm, aber nicht, wie

1 Das Suffix IV = G" ist nach dem oben Gesagten streng von h‘ = zu

scheiden.
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318 J . Kmsrn.

Csssnrnnm, mit {an und {an umschreiben, wodurch allerdings die

Hypothese dieses Gelehrten ihren Boden verliert. Aus unserer Um-

Schreibung ergiebt sich auch eine befriedigende Etymologie, da das

erste Wort offenbar mit chald. man, das zweite mit m identisch ist.

7. In den beiden soeben berührten Fällen ist f nicht

eigentlich Suffix und wir haben sie nur deshalb zuerst besprochen,

da sie von dem genannten Gelehrten zum Ausgangspunkte seiner

Erklärung des Suffixes 6 gemacht worden waren. In Consequenz des

von uns Ermittelten müssen wir nun aber auch die aus dem Semiti-

schen entlehnten Substantiva, an denen das in Rede stehende Suffix

erscheint, als mit :-| gebildet ansehen, so: ‘I , m: (bereh); ‚p, m;

(gedeh),1 wen, mun: (nepéeh) u. s. w. Die Erklärung dieses zugesetzten

n gibt das Syrische. Sehr häufig tritt nämlich in der Genitivconstruction

das Possessivpronomen der dritten Person m an das determinirte

Nomen, ein Pleonasmus, fiir den ich sogleich einige Analogien bei-

bringen werde. Also z. B.: 1A? 01,19, breh dallähä (der Sohn Allahs,

eigentlich: sein Sohn, [der] des Allah), m? m“, gadeh demalkä (die

Majestät des Königs, eigentlich: seine Majestät, [die] des Königs).

Diese Zusetzung eines Possessivpronomens vergleicht sich deutschen

und französischen Dialectwendungen wie: ,dem Vater sein Haus‘

(statt: des Vaters Haus), ‚son chapeau ä lui‘ (anstatt: son chapeau).

Es ist leicht erklärlich, dass durch die häufige Anwendung solcher

Formen das zugesetzte Pronomen schliesslich die ihm innewohnende

Bedeutung verlieren musste und zu einem blossen Determinativelement

mit dem Werthe des Artikels herabsinken konnte, ähnlich wie der

status emphaticus im Syrischen die beiden anderen status beinahe

ganz verdrängt hat. Gadeh und breh bedeuteten für den Sprechenden

nicht mehr ,seine Majestät, sein Sohn‘, sondern ‚die Majestät, der

Sohn‘. Eine schlagende Analogie zu dieser Entwicklung bilden Aus-

drücke wie: syr. ‚der Herr‘, eigentlich ,unser Herr‘, hebr. ‚Rabbi‘,

dessen deutsche Uebersetzung ,mein Herr‘ in der Anrede ja auch

mit Vernachlässigung des possessiven Sinnes des Pronomens gebraucht

1 So umschreibt Ntinnsxs (ZDMG. xxxm, 690 und BEzzENEEBaER’s, Beiträge

1v, 45 . Auch BORE Journ. A8. 1841, 1, 650 ibt Gr durch w wieder.
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DAS PEHLEVISUFFIX F. 319

wird, gerade so wie das französische ,Monsieur‘, das englische ‚Mylord‘,

das holländische ‚Mijnheer‘ oder wie ‚Madame, Madonna‘ u. s. w.

Manchmal ist übrigens die Bedeutung des Pronomens nicht ganz

verwischt, so in dem in der Version B der Inschrift von Hajiabad

sich findenden atereh (Zeile 8), das ganz genau einem hebräischen

name entspricht und daher mit: ‚Eine Spur von ihm (nämlich dem

Pfeile war nicht)‘ zu übersetzen ist. Ebenso hatte vielleicht ‚vom, nep-

éeh, in dem Falle als es sich auf einen Singular bezog, noch die Be-

deutung ‚sich selbst‘.

7. Interessant und unsere Theorie bestätigend sind ferner eine

Anzahl von Worten, an denen das n bald fehlt, bald zugesetzt wird,

ohne dass dies auf ihre Bedeutung einen Einfluss zu haben scheint.

Dazu gehören 5" neben ‚e‘, ul oder uleh (SPIEGEL, Huzv. Gram. 67);

ä neben f}, Zen oder leneh; :9 neben ‘G? (HAUG, Pahl. Paz. Gl. 94),

bera oder beraeh; J» neben P51, azd oder azdeh (HAUG, ib. 86);

go, §em, für das später immer ‘w, äemeh gebraucht wird (WEST,

J. R. A. S. 1870, 1v, 379). Uleh bedeutete also ursprünglich ,zu

ihm‘, leneh ‚für uns sich‘, beraeh ‚ohne ihn (es)‘, §emeh ,sein Name‘

und erst später nahmen diese Ausdrücke die Bedeutungen ,zu, für

uns, ohne, Name‘ an, gerade so wie {v} leveteh nur mehr ,mit‘ und

qedmeteh, das in der Hajiabader Inschrift, B, Zeile 5 vor einem Plural

steht, ,vor‘, aber nicht mehr ‚vor ihm‘ bedeutet.v

8. Wir haben auf Grund der paläographischen Ableitung des

Suffixes 6, tr’, dasselbe mit eh transcribirt und diesen Lautwerth‘

durch die morphologische Entstehung desselben bestätigt gefunden,

es findet sich jedoch eine Reihe von Fällen, in denen es zweifelhaft

scheinen kann, ob eh die durchgängige Aussprache desselben war.

Dass sich in der Version B der Hajiabader Inschrift yeda (Zeile 14)

gegenüber dem yedeh der anderen Version (Zeile 16) findet, kann aller-

dings gegen die von uns angenommene Aussprache nicht als Einwand

1 Ich stehe selbstverständlich auf dem Boden der von MORDTMANN (ZDMG.

XXXIII, 137), F. MÜLLER (WZKM. 11, 147) und DE HABLEZ (Bab. and Or. Rec. I, 49,

69, 93, 104) vertretenen Ansicht, dass die aus dem Semitischen entlehnten Worte

im Pehlevi so ausgesprochen wurden, wie sie geschrieben sind,
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320 J . KIRSTE.

geltend gemacht werden, da hier verschiedene morphologische Bil-

dungen (status emphaticus = substantivum cum suffixo), die beide

ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben, vorliegen. Anders steht

es jedoch mit bereh (A, Zeile 3) gegenüber beri (B, Zeile 3). Ferner

findet sich ein ähnliches Verhaltniss bei dem auf den Sasanidenmünzen

so häufigen ‘o, gedeh, das von DORN (Bull. de Facad. de S’ Peters-

bourg 1858, xv, 216) mit kedi, das sich an Stelle des gewöhnlichen

begi findet, zusammengestellt wurde. Dom: nimmt kedi als das zu

gedeh gehörige Adjectiv,1 da sich daneben auch xukedi findet, das

DORN (ib. 298) mit aütufr]; wiedergibt. Dagegen hat HAUG (Essay 49)

darauf aufmerksam gemacht, dass das durch kedi ersetzte Wort begi

ein Substantivum ist, das im Griechischen mit 025g übersetzt wird.

(Man vergleiche die ähnliche Verwendung von deva im Sanskrit.)

Man könnte nun allerdings zur Erklärung dieses z‘ neben eh auf die

oben angeführten Beispiele, wie Rabbi, verweisen und darin das

Suffixpronomen der ersten Person sehen wollen, es scheint mir jedoch

eine andere Erklärung wahrscheinlicher zu sein. Wir finden nämlich

das Zeichen 6 als Vertreter eines semitischen langen z? in 6x6

= chald. "Qp, syr. und in peneh (Hajiabader Inschrift B, Zeile 10),

wenn dieses in der That, wie HAUG (Essay 62) und Wnsr (J. R. A.

S. 1870, Iv, 375) vorgeschlagen haben, mit "in zu idcntificiren ist.

Der Uebergang von eh in 6 ist übrigens physiologisch so leicht er-

klärbar, dass es meiner Ansicht nach nicht allzu kühn sein dürfte,

denselben für die beiden Worte bereh und gedeh anzunehmen. Nach

semitischer Manier wurde dann dieses lange e mit der mater lectionis

y geschrieben. In diesem Sinne hat also die Ansicht THOMAS’ (J. R.

A. S. 1852, XIII, 376; 1868, III, 260), dew mit ‘u: transcribirt, ihre

Berechtigung. Als Hauptgrund macht derselbe die graphische Iden-

tität von 6 (Q-’) mit dem avestischen e und dem altphönikischen ‚T‘

geltend. Die letztere Vergleichung hat bereits durch unsere paläo-

graphische Untersuchung ihre Widerlegung erfahren; die erstere be-

1 Bezüglich des Wechsels von g und k vergleiche man ‚S, zek, neben ‚a5, zeg, ,1-5;)

german, d. h. kinmm. Vielleicht ist dieser Wechsel aber blos graphisch, da man

von i durch das in den Wiener Papyrus sich findende ‘L zu a gelangen konnte.
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Das PEHLEVISUFFIX ‘F. 321

darf noch einer Aufklärung. In der Zendschrift werden die langen

Vocale, mit Ausnahme des ä, aus den kurzen durch Ansetzung eines

Verlängerungsstriches gebildet, so: a, i; e, i; >, u; q, ü; E, e; {, e; m,

‚e; Q, E; L, 0; 12, ö. Man darf also e nicht direct mit dem Buchstaben

eines fremden Alphabetes vergleichen.1 Es entspricht aber allerdings

q-> einem Buchstaben des Zendalphabetes und zwar, wie schon LEPSIUS

(Das ursprüngliche Zendalphabet, 349) gesehen hat, dem ‚C. Der

Lautwerth dieses Zeichens muss dem eines langen geschlossenen E

sehr nahe gestanden haben, da im Bundehesh S. 36, Z. 18 cnciliq,

Z. 20 jedoch ‘QMM geschrieben wird. Damit haben wir ein neues

Zeugniss für die Aussprache des ursprünglich eh bedeutenden Zeichens

cc‘ als ä gewonnen. Auf der von EUTING gezeichneten Tafel 1, K. Z.

XXIV haben wir demnach in der letzten Columne an fünfter Stelle

‚C, ‘an achter o’ einzusetzen.

9. Mit den vorstehenden Erörterungen könnten wir strenge ge-

nommen unsere Untersuchung über das Suffix ‚G, dem wir einen

dreifachen Ursprung als men, als thematisches eh und als suffixales

eh, in den letzteren Fällen dialectisch auch ä gesprochen, erwiesen zu

haben glauben, für beendigt ansehen; es könnte jedoch ein gewich-

tiges Argument gegen unsere Theorie deshalb erhoben werden, weil

wir ein dem Semitischen entlehntes Verbum, das den Buchstaben 6

enthält und das in der Pehleviphrase eine grosse Rolle spielt, ausser

Betracht gelassen haben, da man dasselbe (es wird „G,“ geschrieben)

als homan aufzufassen und zu erklären pflegt, während wir es,

wenn anders wir nicht eine Inconsequenz begehen wollen, mit aceveh

oder xevä transscribiren müssen, da es in den Inschriften als q-*2}:

erscheint. Es entspricht in seiner Anwendung ganz dem syrischen

loo-|.‘2 Zur Feststellung der lautlichen Form dieses Verbums müssen

wir vor Allem einige inschriftliche Formen herbeiziehen. In der

1 Denselben Fehler begeht Dannnsrnrnn (Et. Ir. I, 32), der a» mit avest. v,

17. gleichsetzt.

2 Ob das anlautende SV einem n oder n entspricht, hängt mit der Frage nach

dem Verhältnisse von run und rnn zusammen, die für das Pehlevi nicht weiter in

Betracht kommt.
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322 J. KIRSTE. DAS PEIILI-Ivrsnsrix 6.

Version B der Hajiabader Inschrift erscheinen folgende: xevindi

(Z. 9, 10, 14); xevint (Z. 11); lexevind (Z. 8); yeacevet (Z. 8, 9);

ferner findet sich in der Inschrift von Naqsi Rustam (Z. 1, 2) zwei-

mal xeviten (WEST, Ind. Ant. 1881, x, 33). Lassen wir die verschiedenen

Bildungssuffixe weg, so bleibt wem‘ oder wave, in Pehlevischrift; ‚r oder

r, übrig. Dürfen wir nun in dem schliessenden z‘ der ersten Form

einen blos dialektischen Vertreter von eh sehen nach dem Muster

Von beri neben bereh? Um diese Frage beantworten zu können,

müssen wir vor Allem über das Bildungsgesetz, nach dem Verba wie

"W705" aus nIn, nvnwd aus nun, 119117055 aus mp, "emu"? aus nur: u. s. w.

gebildet sind, ins Klare kommen.‘ Dies ist aber nicht möglich, ohne

auf die Verbalbildung im Pehlevi überhaupt einzugehen und ich spare

daher diese Untersuchung für einen besonderen Artikel auf. Soviel

dürfte jedoch die Vergleichung von fir mit den soeben angeführten

inschriftlichen Formen zeigen, dass die von HAUG (Essay 98) auf-

gestellte und so viel mir bekannt allgemein acceptirte Lesung homan

sich nach dem von uns über das Nominalsuffix ‘C Ermittelten kaum

dürfte halten lassen.

1 Die vorstehend angeführten Verba umschreibe ich der Reihe nach mit

xezitunteni, remitunteni, kerituntem‘, mexitunteni und sehe in dem schliessenden, das

Mittelglied zwischen dem altpersischen (tan)ay und dem neuporsischen (Jan), d. h.

langes E oder i. Man vergleiche 71:19», später ‚w, 9b9,»§, später “uns

oder „A. Siehe auch HAUG (Essay 112) und WEST (Ind. Ant. 1881, x, 33).
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Anzeigen.

CHEFIK MANSOUR-BEY, ABDULAZIZ Kaum-Bar, GABRIEL NICOLAS KAHIL

BEY et ISKENDER AMMOUN EFFEND1, Merveilles biographiques et histo-

riques ou Chronigues du Cheilch Abd-el-Rahman el-Djabarti; traduites

de l’arabe par -—. T. 1, 11 und 111, Caire 1888—89.

Nicht nur die Türkei hat ihre ‚jeune Turquie‘, sondern auch

das schöne Nilland besitzt seine ‚jeune Egypte‘, und es ist höchst

erfreulich, dass sie, für ihren Vaterländischen Geschichtschreiber sich

erwärmend, das kühne Unternehmen begonnen hat, die grosse Chronik

des Gabarty in französischer Bearbeitung herauszugeben. Der Re-

gierung des Khedive aber macht es alle Ehre, dass sie dieses Unter-

nehmen unterstützte, indem ein namhafter Betrag für die Druck-

kosten angewiesen wurde. Es ist dies eine allerdings späte Anerken-

nung der Verdienste eines bescheidenen, anspruchslosen, aber mit

inniger Liebe seinem Vaterlande ergebenen Gelehrten, der ohne jeden

Hintergedanken, ohne Ruhmsucht, ohne Aussicht auf Gewinn oder

persönlichen Nutzen sein Leben einer schwierigen und zur Zeit, wo

er lebte, nicht ungefährlichen Aufgabe widmete, indem er mit emsigem

Fleisse und einer wirklich rührenden Einfachheit und Hingebung die

Geschichte seiner Zeit und seiner Zeitgenossen schrieb, und zwar,

soweit dies eben möglich war, auch ,sine ira et studio‘, mit einer

Unparteilichkeit, die oft unsere Bewunderung, immer aber unsere

vollste Theilnahme beanspruchen darf. Denn ohne Gefahr war es nicht

unter der Herrschaft der wilden Mamelukenhäuptlinge zu schreiben,

wo in Kairo neben den immer zu Gewaltthaten geneigten militärischen

Machthabern noch der nicht zu unterschätzende Einfluss der türkischen

Sultane sich geltend machte.
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324 Cnnrix MANs0UR-B1-:Y, ETC.

Es war also ein kühnes Unternehmen, auf das Gabarty seine

ganze Arbeitskraft verwendete und das er auch mit nicht erkalten-

dem Eifer zu Ende führte.

Geboren im Jahre 1167 = 1754 Ch. und aus einer seit mehreren

Generationen in Kairo ansässigen Gelehrtenfamilie entsprossen, die

an der grossen Azhar-Moschee, der Hochschule mohammedanischer

Studien, in wohlverdientem Ansehen stand, verfolgte auch unser

Historiker die wissenschaftliche Laufbahn; er machte seine Studien

an der grossen Moschee und fand nach Vollendung derselben die

Aufnahme in die Corporation der Gelehrten, der Ulemä. Auf An-

regung eines der bedeutendsten Gelehrten jener Zeit, des Scheichs

Mortada, des Verfassers eines grossen arabischen Wörterbuches (Teig

al 'arus), begann er die Geschichte seiner Zeit zu schreiben. Der

alte Orient ging damals in Trümmer und aus dem allgemeinen Ver-

fall erhob sich eine neue Welt. Die letzten Mameluken—Beys lagen

miteinander in stetem Kampfe und die (Zentralregierung in Constan-

tinopel war zu schwach, der chronisch gewordenen Anarchie Ein-

halt zu thun. Da fuhr wie ein Blitzstrahl die französische Expedition

hinein. Alles das sah Gabarty als Augenzeuge und führte hierüber

mit Sorgfalt Vormerkung und Tagebuch. Er ward Mitglied des Grossen

Rathes, den Bonaparte in Kairo ins Leben rief.1 Dann kam nach

Vertreibung der Franzosen abermals die türkische Herrschaft und

mit ihr begann bald eine neue Zeit für Aegypten, indem der rück-

sichtslos energische Mehmed Aly sich mehr und mehr der Herr-

schaft bemächtigte und sehliesslich die unumschränkte Macht an sich

zu reissen verstand. In dem Palaste Mehmed Alys bekleidete Gabarty

zuletzt ein kleines Amt und hierin ereilte ihn auch der Tod, denn,

als er Nachts, 27. Ramadän 1237 = 18.Juni 1822, aus dem Palaste

in Shubra in die Stadt zurückritt, Ward er überfallen und erdrosselt.

Man fand seinen Leichnam an den Fuss seines Esels festgebunden.

Es liegt also zweifellos ein Racheact vor, über dessen Urheber nichts

bekannt ist.

1 Nach Vertreibung der Franzosen schrieb er über diese Epoche ein Buch,

das schon längst in französischer Bearbeitung erschienen ist.
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MERVEILLES BIOGRAPHIQUES, ETC. 325

Der Tod des armen Gelehrten brachte ihm reichlich das ein,

was er im Leben verdient hätte, nämlich die Anerkennung seiner

Landsleute. Sein Geschichtswerk ward eifrig durch Abschriften ver-

vielfältigt, aber die Regierung Mehmed Alys und seiner Nachfolger

suchte dies nach Möglichkeit zu verhindern, die Handschriften zu

beseitigen und verbot sogar die Drucklegung. Der Schreiber dieser

Zeilen hörte dies wiederholt in Kairo und kann es mit Bestimmtheit

versichern für die Zeiten des so viel mit seinem Liberalismus flun-

kernden Vice-Königs Ismail Pascha. Erst unter dem milden und wohl-

wollenden, jetzt regierenden Khedive Tewfik Pascha ward der ara-

bische Text in vier Quartbänden in Druck gelegt und jetzt erscheint

hievon die französische Uebersetzung, welche diese Anzeige ver-

anlasst.

Bevor ich hierüber einige Worte sage, möchte ich in Kürze

den Geist des Werkes kennzeichnen.

Gabarty ist durch und durch in seinen Anschauungen der echte

und unverfälschte Typus des ägyptischen Kleinbürgers, des ehrsamen

Mitgliedes der Gelehrtenzunft von Kairo. Daher fehlt ihm auch jede

höhere, historische Auffassung und Beurtheilung der Ereignisse; er

steht desshalb auch auf streng mohammedaniseh-rechtgläubigem Stand-

punkte. Aber er ist ein durchaus rechtliebender, ehrlicher, wahr-

heitsgetreuer Charakter. Durch eine umfassende Belesenheit der ihm

in Kairo zugänglichen arabischen historischen Literatur hat er sich

einen guten Ueberblick über die ältere Geschichte der arabischen

Länder und Aegyptens erworben, wie aus der allgemeinen Einleitung

seines Werkes ersichtlich ist. Er schreibt daher auch in dem ein-

fachen, ungekünstelten Style der alten Chronisten. Seine Sprache und

Darstellung ist im Ganzen fern von Uebertreibung, desshalb auch

nicht selten ans Vulgäre streifend. Er erzählt das was er gesehen

und gehört hat, und hält auch nicht mit seinem Urtheil zurück. Auch

schriftliche Aufzeichnungen benützt er; so gibt er gleich im ersten

Bande zahlreiche Auszüge aus den Gedichten eines kurz vor seiner

Zeit gestorbenen Gelehrten, des Scheichs Hasan elhigäzy, der die

Tagesereignisse zum Gegenstände seiner Verse machte. Aber auch
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326 Cnnrix MANSOUR-BEY, ETC.

die amtlichen Verfügungen, die Regierungserlässe und Kundmachungen

verabsäumt er nicht zu besprechen. An Muth seinen Tadel und seine

Missbilligung auszudrücken, oft in recht herben Worten, fehlt es ihm

nie. Besonders gilt dies von den drückenden Steuern und der fis-

kalischen Ausbeutung Aegyptens durch Mehmed Aly, der auf diese

Art sich die Mittel verschaffte, um seine grossartigen politischen und

reformatorischen Pläne zu verwirklichen.

Einen sehr grossen Raum nehmen die Biographien ein; darunter

sind die von politischen Männern zum Theile sehr werthvoll, nur

die der Gelehrten und Literaten sind meistens unbedeutend. Gabarty

widmet oft der literarischen Thätigkeit von ganz obscuren Professoren

der Azhar-Moschee, oder anderen Schriftstellern von Kairo viel zu

viel Beachtung, er zählt ihre Schriften auf und gibt Auszüge aus

ihren Gedichten. Für den europäischen Leser ist das meiste davon

ungeniessbar. Dem Orientalisten von Fach und dem Culturhistoriker

bietet auch dieser Theil des Buches manches Gute.

Hiemit dürfte eine ziemlich zutreffende Skizze des Werkes ge-

geben sein und jedenfalls genügt das Gesagte um darzuthun, dass

es eine verdienstliche Arbeit ist, welche von den jungen Kairiner-

Literaten in Angriff genommen worden ist. Die Schwierigkeiten sind

auch nicht zu unterschätzen. Nicht blos der bedeutende Umfang ist

es, den ich meine, sondern auch die sprachlichen Hindernisse, die

zu überwinden sind. Gabarty gebraucht oft veraltete locale Ausdrücke.

Zur Zeit, in der er schrieb, war die ganze Verwaltung Aegyptens,

die Militär- und Civiladministration, türkisch; alle amtlichen und mili-

tärischen Titel, viele technische Ausdrücke waren der türkischen

Sprache entlehnt. Seitdem hat sich das alles geändert und ist das

meiste in Vergessenheit gerathen. Die ägyptischen Uebersetzer haben

daher hier mit fast ebenso grossen Hindernissen zu kämpfen wie der

nächstbeste europäische Gelehrte, welcher den Text des Gabarty

liest. Ausserdem hat es der Wechsel der Zeiten mit sich gebracht,

dass die jungen Aegypter in Kairo, seitdem sie europäische Sprachen,

besonders französisch studiren, mehr Gewicht auf diese legen als

auf den Unterricht in ihrer Sprache. Sie sind in der modernen fran-
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MERVEILLES BIOGBAPHIQUES, ETC. 327

zösischen Literatur belesener als in der altarabischen. Es tritt daher

ab und zu in der Uebersetzung ein gewisser Mangel an philologischer

Schulung hervor. So liest man 1, S. 32 Asad-el-Din Chircawa statt

Shyrkuh; die Uebersetzer kannten offenbar den Namen nicht, der

jedem europäischen Orientalisten wohl bekannt ist. Die Transcription

der orientalischen Eigennamen ist also oft ungenau, so z. B. I, S. 157

irrig Korachi statt Khorachi auch ist manchmal die Ueber-

setzung ungenau, so z. B. x, S. 157 heisst es von Ibn Hagar al ‘aska-

any: ‚qui lui-meme avait regu son diplöme de l’imam el-Bokhari‘

es muss heissen: ,qui lui-meme fait remonter ses traditions a l’imam

el-Bokhari‘. I, S. 159, Z. 3 heisst es: ,Il enseigna les théories de

Abu Osman‘ u. s. w. Es ist zu verbessern: ,Il enseigna les traditions

d’aprés‘ etc. Hie und da sind Stellen des Textes ausgelassen, so z. B.

1, S. 119 zwischen den Versen 6 und 7 des Gedichtes des Scheich

Hasan elhigäzy zwei Verse; so auch I, S. 150, Z. 17 (Text 1, 62),

wo nach den Worten Moallem Daoud hinzuzufügen Wäre: le chef

du bureau des poids et mesures a ‘Arkänah. 1, S. 182 ist der

Büchertitel ungenau transcribirt; er lautet im Text (I, S. 75):

L-,,_§\.\2-\, maß“, „s „sag“ Ueberhaupt ist

die Transcription des Arabischen nicht immer genau, so z. B.

Chatbya statt Chätibiyah, Rhabia statt Rahabiyah; auch bei ge-

wöhnlichen Wörtern kommt dies vor, z. B. agazah (I, S. 159) statt

igazah.

Wenn hier diese kleinen Ausstellungen, die allerdings noch

stark vermehrt werden könnten, gemacht werden, so geschieht dies

nicht, um den Uebersetzern den Lohn des Dankes zu schmälern,

sondern nur um sie anzueifern, in den weitern Bänden auch solche

Mängel nach Möglichkeit zu vermeiden.

Einen Wunsch hätte ich noch: es ist der, dass in den folgenden

Bänden bei der Anfihrung von minder bekannten Ortsnamen oder

Titeln von militärischen oder bureaukratischen Würdenträgern einige

Worte der Erklärung in den Noten beigefügt würden, bei den Orts-

namen über die Lage, bei den officiellen Titeln über die amtliche

Stellung der bezüglichen Person.
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328 Runen‘ HOERNLE.

Das Werk ist der Mühe werth, die darauf verwendet wird und

desshalb wollen wir auch, dass es in den weiteren Bänden möglichst

fehlerfrei hergestellt werde.

In dieser Hoffnung wünschen wir dem schwierigen Unternehmen

den besten Erfolg und ununterbrochenen Fortgang.

Wien, 17. October 1889.

A. v. Kannen.

RUDOLF HOERNLE, The Uväsaga-dasäo or the religions profession of a

Uväsaga expounded in ten lectures, being the seventh Anga of the

Jaim, edited in the original Prakfr-it with the Sanskrit commentary

of Abhaya-deva and an English translation with notes; published for

the Bibl. Ind., Calcutta 1885——1888.

So reichhaltigen Aufschluss auch dieser Titel über das aus ver-

schiedenen Theilen zu xv1, 168, 74 und x1v, 172, 92 Seiten bestehende

Werk ertheilt, der Schlussabschnitt hat darin keine Berücksichtigung

gefunden; und doch finden sich in diesem (vor dem auf die Seiten

61—89 entfallenden Index) drei Appendices, welche fiir manche

Leser die meisten Anziehungspunkte bieten dürften. Wir wenigstens

gestehen, namentlich aus den ersten beiden dieser Excurse, sehr viel

Anregung geschöpft zu haben, und es darf wohl gesagt werden, dass

sie als Ergänzung der von JACOBI in der Einleitung zu seiner Ueber-

setzung des Äcärätnga1 gegebenen Ausführungen über Mahävira’s

Leben und Lehre eine allgemeine Beachtung verdienen. Diese all-

gemeine Beachtung möchten wir so sehr im weitesten Sinne beansprucht

wissen, als wir sie von allen denjenigen erwarten, die irgendwie für

Belehrungen über die Entstehungsgeschichte des Buddhismus

einen empfänglichen Sinn haben. Es handelt sich hier ja nun frei-

lich in erster Linie nicht um die Person Buddha’s selbst, sondern

vielmehr um seine beiden Zeitgenossen und Gegner Mahävira und

1 Sacred Books of the East, vol. 11x11.
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THE UVASAGA-DASAO ETC. 329

Gosäla. Da diese aber mit Buddha zusammen als die Hauptvertreter

der altindischen Reformation, welche sich gegen den im Ritualismus

verknöchernden Brahmanismus wandte, angesehen werden dürfen,

so verspricht Alles, was über jene Beiden bekannt wird, gleichzeitig

dem Wissen von Buddha zu Gute zu kommen, indem über die ganze

Gedankenwelt von Buddha’s Zeit eine Klarheit verbreitet wird, welche

selbst die ungeheure Schriftenmasse der Buddhisten bei der noth-

wendigen Einseitigkeit der Berichterstattung und der Voreingenommen-

heit des Standpunktes nicht zu bieten im Stande ist. In der Auffassung

und Darstellung des Buddhismus ist so auch nach Massgabe des

Bekanntwerdens zeitgenössischer Gedankensysteme ein fortwährender

Wandel und eine wachsende Vertiefung zu bemerken. Wenn anfäng-

lich die Entstehung und Entwicklung jener Religion als eine Einzel-

erscheinung behandelt werden musste, so beleuchtete bald ein berufener

Forscher — OLDENBERdS Namen zu nennen, ist eigentlich eine Ueber-

flüssigkeit —- den Zusammenhang und das geographisch-ethnische

Verhältniss zwischen dem Ur-Buddhismus und dem theosophischen

Speculationsreichthum des vorangegangenen und zeitgenössischen

Brahmanenthums. Dann kam in der oben schon rühmend erwähnten

Einleitung von JACOB! die Confrontirung von Buddha’s Lehre und

Leben mit dem Denken und Handeln MahävIra/s, des Begründers

der augenblicklich noch in Indien einige Millionen Bekenner zählen-

den Jaina-Religion. Schliesslich wäre also nunmehr auch Gosäla

in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen.

Gosäla/s Anhänger sind nun zwar schon seit Langem aus-

gestorben und auch deren Texte sind jedenfalls ebenso lange un-

wiederbringlich verloren gegangen, da sie wahrscheinlich nie eine

schriftliche Fassung, die ja auch bei den Buddhisten und Jinisten

erst Jahrhunderte nach dem Hinscheiden der Meister eingeführt

wurde, erlebt haben. Aber —- so sehr hiedurch die im Vorhergehenden

eröffnete Aussicht auf eine nochmalige Erweiterung des Ueberblicks

über Buddha’s Zeit den gespannten Erwartungen entzogen wird ——

das Wenige, was die Buddhisten und die Jaina selber über des

Gosäla Weltanschauung und Wirksamkeit berichten —— dies ist es,

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 22
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330 Runonr Hormnnn.

was Honnnnn in den genannten beiden Excursen aus verschiedenen

Quellen zusammenzustellen sich bemüht —- bleibt doch für die

indische Religionsforschung ein höchst beachtenswerther Gewinn; denn

es lässt auf alle Fälle eine bestimmte Persönlichkeit erkennen, deren

Züge durch sorgfältige Vergleichung der ‚beiderseitigen Angaben

von Buddha’s und Mahävira’s Anhängern sich bis zu einem hohen

Grade von Genauigkeit ermitteln lassen. Honrwnn hat der Aufgabe

der Portlätirung mit grösserem Glücke als Rocxmnn, Bnnrru NANJIO

und der Schreiber1 dieser Zeilen gerecht werden können, indem

mittlerweile Buddhaghosa’s Oommentarstelle veröffentlicht worden

ist, welche die oft gänzlich dunklen Ausdrücke des buddhistischen

Originals‘2 in erfreulichster Weise erhellt. Beispielsweise ergibt sich,

dass Gosäla’s chal abhzjätiyo auf eine Eintheilung der Menschen in

sechs Klassen Bezug nehmen, wobei der natürlich einseitig von

Gosäla’s Standpunkt aus bestimmte sittliche Werth der Person den

Eintheilungsgrund abgibt:

1. Die schwarze Klasse (kanhäbhüätz) bilden Metzger, Jäger,

Diebe, Mörder und ähnliche Leute,

2. der dunklen Klasse (nil(ibh°) gehören die Buddhisten an,

3. der rothen Klasse (lohitdbh°) die Jinisten,

4. der gelben Klasse (haliddäblw) die Laien unter Gosäla’s An-

hängern,

5. der weissen Klasse (sukkdbh°) die Asketen unter Gosäla’s

Anhängern,

6. der ganz weissen Klasse (pa¢amasukk¢ibh°) Gosäla selbst und

einige Auserwählte.

1 In Rooxsmrfis Life of the Buddha (Tsiinxmn’s Oriental Series, 1884), p. 249 if.

und (NANJTO) 256 f. Die beiden verehrten Freunde möge auf diesem Wege ein

herzlicher Gruss im fernen Oriente erreichen! Auch eines dritten Anwohners des

grossen Oceans, Anrnmfs von Rosrnonn, sei hier in der orientalischen Zeitschrift

seiner Vaterstadt liebend gedacht.

2 Dass Honnnnn anderseits im Gegensatz zu uns das Original nicht hat

kennen lernen können, ist überraschend. Gnm1ar.or’s Sept Suttas Pälis und Bunuotn-"s

Lotus de la bmme Loi würden ihm Text und Uebersetzung geboten haben.
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THE UVASAGA—DASAO nro. 331

Der Kenner des Jinismus wird sofort gewahr, dass diese ganze

Unterscheidung nur eine selbständige Verarbeitung eines dem Gosäla

von seinem ursprünglichen Lehrer und nachherigen Gegner Mahävira

überkommenen Gedankens ist, welcher in der jinistischen Dogmatik

als die Lehre von den sechs (lesäl genannten) Farben-Abstufungen

erscheint. Anscheinend hat dieselbe sich an die vor 2400 Jahren jeden-

falls noch viel auffallendere Farben-Verschiedenheit zwischen der

arischen, halbarischen und autochthonen Bevölkerung Indiens angelehnt.

Ursprünglich ist die Sechstheilung von Mahävira gewiss nur

bei einer moralischen Betrachtung in der Form und in dem Sinne

eines Gleichnisses vorgetragen worden. Es kann nämlich bei der

Art der Ueberlieferung oft nur geahnt werden, was sich an echten

Aussprüchen des Meisters hinter dem schematisirenden Lehrton der

Schultexte verbergen mag. Im Allgemeinen hat zwar als echter Inder

gewiss schon Mahävira beim Sprechen weit öfter die theoretische

als die erzählende Form gewählt. Gleichwohl bleibt es wahrschein-

lich, dass, selbst wenn seine Jünger und Verehrer eine Bergpredigt

zu hören bekommen hätten, wir gewiss bloss einerseits in legen-

darischen Sammlungen eine mit vielen Einzelschilderungen ge-

schmückte Erwähnung davon, dass ,der Herr auf dieser oder jener

Anhöhe eine erbauliche Ansprache (dhamma-kahä) hielt‘, finden wür-

den, andrerseits in dogmatischen Compendien eine nüchterne ‚Ein-

theilung der Seligen in verschiedene Klassen‘ zu erwarten hätten.

Und was wäre da aus der Unmittelbarkeit und dem Tiefsinn des

anfänglich Gegebenen geworden! Man reconstruire sich darnach aus

den langweiligen Classificationen von Sthän. 1v, 4 die Gleichnisse von

den Körben, von den Fischen, von den Kugeln, von den Ge-

fleehten. Andere Stellen werden noch Weiteres dieser Art bieten.

Nur die Jnätä-Dharmakathä, eine schon früh gemachte Sammlung

einzelner ‚Gleichnisse und Predigten“l hat den ursprünglichen

1 Ob als Synonym von abhüäti dieser Terminus nun eher als bisher eine

Ableitung ermöglicht?

2 näyä (Plural zu nyäya ,Gleichniss‘) und dhammakahäo; der Titel des Werkes

ist also wie der eines andern (panhä-vägaranäim, ‚Fragen und Antworten‘) durch

22*
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Lehr-Charakter ziemlich unverfälscht bewahrt und enthält zum Beispiel

mehrere Gleichnisse in Erzählungsform, darunter eines, welches sich

inhaltlich mit dem von den anvertrauten Pfunden des Neuen

Testamentes deckt.l

Im Uebrigen möchten wir nun aber Gosäla nicht als geringfügigen

Nachtreter Mahävira’s behandelt wissen. Gerade die Selbständigkeit

in der Auffassung und Darstellung verwandter Gedankenreihen wird

ihn mit seinem einstigen Lehrer entzweit haben und wenn uns schon

gegenüber dem Idealisten und Dialectiker Buddha die sehr ins

Einzelne ausgebildete Naturlehre Mahävira’s mit der Eintheilung

aller Wesen in 24 Entwicklungsstufen und mit den fünf kosmologischen

oder ontologischen Principien als Zeichen eines in seiner Cultur-

umgebung beachtenswerthen Realismus erscheint, der wegen der

gleichzeitigen Hochhaltung der Askese (die auch Gosäla beibehält)

dem Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht ausgesetzt ist,2 so berührt

Verbindung zweier Nominative entstanden; so auch idhmä-barhis ‚Brennhölzer und

Opferstreu‘.

1 Hierüber demnächst Näheres in den Abhandlungen des VIII. Orientalisten-

Congresses.

2 Was dagegen die Jaina von dem bequemen Leben der die Askese ver-

werfenden Buddhisten für eine Meinung haben, mag folgende Strophe lehren, die

wir dem Commentare zu Sthän. vni entnehmen:

mrdvi äayyä, prätar utthäya peyä, bhaktmn madhye, päralcam cziparähzze,

dräkshäkhazzdam äarkarä cdrdharätre mokshaé cdnte Sälcyaputrezua drshtalz.

‚Ein weiches Lager, Früh beim Aufstehn dann ein Trunk, Mittags die Mahl-

zeit, Abends wieder was zu trinken, bei Nacht noch Süssigkeiten und zum Schluss

Erlösung: so hat’s der gute Säkya-Sohn sich ausgeheckt.‘

Diese nicht mehr zu überbietende Ironie wird ab und zu nicht ganz un-

berechtigt gewesen sein, da wir selbst in der buddhistischen Literatur ähnlichen

Auffassungen begegnen. In Mahäv. I, 62 sagt sich Einer: ime kho samaqiä Sakya-

puttiyä sukhaailä sukha-samäcärä su-bhqfanäni bhufijitvä nivütesu sayanem sag/anti.

Und im tibetischen Dulva heisst es (nach FEER’S Uebersetzung von Ozons Könösfs

Auszügen) an einer Stelle [Annalee du Musée Guimet, n, p. 159]: ,Un Tirthika entre

une fois, le 14 du mois, jour de la confession des Bouddhistes, dans leur Vihära,

admire leur ameublement et leur genre de vie, et dit: Les Bouddhistes nous sur-

passent pour l'ameublement et le bien-etre; mais nous les surpassons en religion

et en moralite.‘

Die im Vorigen mitgetheilte Samskrt-Strophe steht in der Erklärung zu einer

Stelle, nach welcher die Buddhisten als die fünfte der acht Klassen von Icriyä-vädinaa
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es unsere Zeit vielleicht noch sympathischer, bei Gosäla neben der

anscheinend wieder auf Mahävlra’s Schulung mittelbar zurück-

gehenden Bevorzugung der Naturlehre auch einen Determinismus

vorzufinden, der in der Seelenlehre den dynamischen Vorstellungen

gegenüber die mechanischen Bedingungen des Werdens in den Vorder-

grund gerückt hat. Wir müssen es uns nun zwar hier versagen, die

Beziehungen von Gosäla/s Weltanschauung zu derjenigen Mahävira’s

und im Ferneren ihr Verhältniss zum Buddhismus weiter zu verfolgen;

es genüge, dass wir in einem demnächst dieser Besprechung nachfolgen-

den Exeurse noch einige ferner abliegende J aina-Nachrichten über Go-

säla zusammenstellen: HOERNLE hat nämlich bei seiner verhältnissmässig

noch jungen Beschäftigung mit dem Jinismus vorerst nur das zunächst

Liegende, allerdings Wichtiges, aufzufinden vermocht. Vielleicht lässt

sich ausser uns noch ein Kenner der buddhistischen Literatur herbei,

auch aus deren Reichhaltigkeit die offenbar noch zahlreich an ent-

legenen Stellen verborgenen Erwähnungen Gosäla’s zu sammeln.

Eines sei hier aber noch hervorgehoben: Je mehr die von zwei voll-

ständig unabhängigen Seiten her zusammentreffenden Nachrichten

über jenen alten Deterministen sich als wahrheitsgetreu erweisen,

umso weniger wird noch gezweifelt werden dürfen an der Zuverlässig-

keit der jinistischen Mittheilungen über einen vierten Zeitgenossen,

Jamäli, der sich wie Gosäla mit Mahävira, dessen Neffe und

Schwiegersohn er gewesen, entzweit haben soll.l Findet sich doch

auch im Jaina-Canon, wie er anderseits Stellen birgt, die in ihrer

Fassung‘ sich sofort als gegen Gosala gerichtete Streitsätze kund-

geben, diejenige These, wegen welcher J amäli und Mahävira aus-

(kiriyä-oädi) unter dem Namen säta-vädi ‚Bequemlichkeitslehrer‘ aufgeführt

werden. Als vierte Klasse erscheinen neben ihnen die ‚Sehöpfungslehrer‘

(nimmiya-vädi), als deren Doctrin vom Comm. die von JACOB] im Ind. Ant. 1x

(1880) p. 28 aus Silänka mitgetheilten Strophen hingestellt werden. Aus denselben

ergibt sich, dass mit der ‚Schöpfungslehre‘ die srshti-Theile der Puräna-

Literatur gemeint sind (Sulasä ist einfach die Surasä der Puränen: VP. 1, 15,

125; Linga P. 1, 63, 23; Kürma P. 1, 16, 17; Väyu P. 11, 5, 55 etc.

1 Vgl. meine Uebersetzung der auf J amäli Bezug nehmenden Stellen in den

Ind. Stud., vol. xvn, p. 98-106.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

6
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



334 RUDOLF HOERNLE.

einandergeriethen (ohne dass der Erstere indess sich seinen Lehrer

vollständig entfremdet oder irgendwie neben ihm die selbständige

Bedeutung eines Gosäla erlangt hätte) gewiss nicht olme eine tiefere

Absicht bezeichnend genug an den Anfang des Hauptwerkes der

J aina-Dogmatik gestellt, in die vor dem Bekanntwerden der Entstehungs-

weise von J amäli’s Schisma sich befremdend ausnehmende Einleitung

zu dem Texte, der als der ,Herrliche‘ (Bhagavati) bezeichnet wird.

Einer allgemeinen religionsgeschichtlichen Erwägung Folge ge-

bend möchten wir in diesem Zusammenhange noch hinweisen auf die

Bedeutung, welche von den Äjivika, Gosäla’s Jüngern, den Er-

eignissen beigelegt worden ist, die den Tod ihres Lehrers begleiteten.

Auch den Buddhisten sind, wie die Nachrichten des Mahäparinib-

bäna-sutta zeigen, die Augenblicke in besonderer Erinnerung ge-

blieben, welche dem Hinscheiden ihres Herrn unmittelbar voran-

gegangen und gefolgt waren. Schweigsamer sind die Jaina mit Bezug

auf das Lebensende ihres Meisters. Nur bei Gosäla aber sind die

letzten Erlebnisse und die gleichzeitigen Geschehnisse offenbar von

so eigenartiger, das gesammte Denken und Fühlen im Innersten er-

greifender Erscheinungsform gewesen, dass durch sie nicht bloss, wie

bei den Ersteren, die Legende, sondern auch die Dogmatik sich

angeregt fühlte. So schuf diese die Lehre von den ‚acht letzten

Ereignissen‘ sowie die Theorie von den ,vier erlaubten‘ und den

vier unerlaubten Getränken‘. Buddha’s und Mahävira’s Tod

mochten, da sie im Greisenalter unter normalen Verhältnissen erfolgten,

erwartet werden; ihren Zeitgenossen raffte eine kurze Krankheit aus

dem Mannesalter hinweg, sechzehn Jahre vor dessen einstigem Lehrer

Mahävira. Das ganze Land war in Aufruhr wegen des vernichten-

den Krieges, den Küniya mit seinem Vater Cedaga wegen der

Bevorzugung eines jüngeren Bruders führte. Allgemein scheint es

die Geister der Zeit beschäftigt zu haben, dass bei dieser Gelegen-

heit eine neue Kriegsmaschine, welche Steine auf den Feind zu

schleudern gestattete, in Anwendung gekommen war. Und die märchen-

hafte Geschicklichkeit des Krönungs-Elephanten, der den

eigentlichen Streitgegenstand zwischen den kämpfenden Parteien
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bildete, war -— wahrscheinlich am Meisten für die, welche ihn nie

zu sehen bekommen hatten — nicht minder eine Thatsache, die

man als etwas synchronistisch ganz Aussergewöhnliches mit Gosäla’s

Hingang in Verbindung setzen musste. Zu diesen drei äusserlichen

Bedeutsamkeiten kommt als vierte noch, dass Gosala wie Buddha

und Mahävira als der letzte in einer Reihenfolge von heiligen

Männern oder Erlösern aufgefasst wurde. Rein persönlicher Art sind

schliesslich die vier andern der ‚acht letzten Ereignisse‘: Go-

säla’s letzter Trunk, letzter Gesang, letzter Tanz und letzte

Bitte. Sie lassen im Verein mit anderweitigen Andeutungen1 eine

Leidensgeschichte traurigster Natur, ein gewisses Wahnsinns-Stadium

das dem Tode vorausging, crrathen, eine geistige Erkrankung, die

zum Theil jedenfalls Uebertreibungen in der Askese zuzuschreiben

sein wird: auch in dem bei Buddha während der Kasteiungszeit auf-

tretenden ‚Versucher‘ zeigt sich eine Schöpfung des sittlichen Ver-

folgungswahns - zum Theil aber mag, was der jinistische Bericht

behauptet, eine bei der letztenZusammenkunft dem Unglücklichen

von Mahavira beigebrachte Niederlage den Erstem so zerknirscht

haben, dass sie ihn geistig gefährdete. Es ist schwer, in dieser Hin-

sicht aus den Nachrichten der J aina , die hier nicht durch buddhi-

stische Mittheilungen ergänzt oder im Schach gehalten werden, sich

ein muthmasslich auch nur einigermassen ungetrübtes Bild der That-

sachen herzustellen. Wir sehen aber nicht ein, warum auf einmal

Zweifel an der Glaubwürdigkeit sich regen sollten, wenn gesagt wird,

dass jene letzte Begegnung zwischen Gosäla und Mahävira für die

Zukunft Beider von ganz besonderer und verhängnissvoller Bedeutung

gewesen sei, und dass auch Mahävira eine nachher ihn heimsuchende

Krankheit als Nachwirkung jener unerfreulichen Zusammenkunft auf-

gefasst habe. Wir haben uns nur zu vergegenwärtigen, in welch ge-

spanntem Verhältniss die beiden Männer gelebt haben müssen, seitdem

der Jüngere dem Aeltern sein geistiges Abhängigkeitsverhältniss ge-

1 Vgl. neben Anderm namentlich (in Honnntrfs erstem App. p. 9 Mitte)11en

wirren Anfang und Schluss in Gosäla’s Beantwortung der letzten an ihn er-

gangenen Anfrage.
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kündigt hatte. Wie empfindsam werden Beide stets gegenüber dem alle-

zeit rührigen Urtheil der Menge gewesen sein, welche gewiss — wie

die Berichterstattung auch andeutet — das Zusammentreffen der feind-

liehen Ordens-Häupter gierig wahrnahm und an der Verhetzung der

Angehörigen beider Parteien nicht den geringsten Theil der Schuld

getragen haben wird. Wir bemerken ja, dass ein vor einem sehr wenig

zahlreichen Leserkreis schriftlich in die Ferne gesandter Tadel dem

Einen oder Andern schlaflose Nächte und krankhafte Gereiztheit ver-

ursachen können; warum soll es jenen Männern, die da gewohnt waren,

in ihrer Umgebung für alle ihre Combinationen das willigste Gehör zu

finden, die kaum je dem leisesten Zweifel begegneten, nicht ähnlich und

schlimmer ergangen sein, wenn plötzlich die Anerkennung ihrer ganzen

Persönlichkeit, ihres Lebenswerkes, öffentlich in Frage gestellt wurde?!

Man stelle sich nur, um an kleinen Vorkommnissen der Gegenwart

einen Massstab zu bekommen, einen Lehrer vor, der in unzarter

Weise blossgestellt wird vor seinen sonst mit dem unbedingten Zu-

trauen der Jugend zu ihm aufschauenden Schulkindern! Und der

ihn blossstellt, sei ein College, ein Schüler! Er wird den Schmerz

so balde nicht verwunden haben.

So ist also Gosäla eine wesentlich tragische Persönlichkeit, ein

Vertreter nicht bloss, sondern auch ein Opfer von Anschauungen

und Verhältnissen. Sollte einmal die Gestaltungskraft eines Dichters

nicht davor zurückschrecken, sich in fremdartige Gedanken-Systeme

und Lebensauffassungen einzugewöhnen, um sie künstlerisch zu ver-

arbeiten, wir zweifeln nicht, dass jenes Inders letzte Lebens-Schick-

sale zu einem Drama grössten Styles, das neben Wallenstein und

Hamlet sich stellen dürfte, den Stoff abgeben könnten.

Bei Gosäla nimmt sich unter dem, was bis jetzt über ihn be-

kannt geworden ist, ausser dem Besprochenen noch etwas Weiteres

befremdlich aus und verdient vielleicht desswegen hier ebenfalls eine

Erwähnung. Der Verwegene lehrte gegen das Ende seines Lebens

hin, dass er während desselben siebenmal den Leib gewechselt hätte.

Jede neue Verkörperung hätte ein Jahr weniger lang als die vorher-

gehende angedauert, und darüber seien im Ganzen 133 (d. h. 22+
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21-I-20—I~19—I—18—I—17—I—16) Jahre hingegangen. Erst seit der letzten

vor sechzehn Jahren erfolgten Wandlung sei er eigentlich Gosäla

und als solcher gleichzeitig J ina geworden, während er früher den

mit diesem Ausdruck bezeichneten höchsten Grad der religiösen Voll-

endung noch nicht erlangt und in den einzelnen Perioden andere

persönliche Namen getragen hätte.

Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, dass es der Zweck

dieser Aufstellung war, die früher vor dem letzten Lebensabschnitt

an Mahävira’s Seite verbrachten sechs Jahre gänzlich zu ignoriren:

um dies leichter zu bewerkstelligen, wurde auf Grund der geistigen

Wiedergeburt eine gleichzeitige körperliche behauptet, ja diese nach

rückwärts noch vervielfältigt, was ganz dem constructiven Sinne des

Inders entspricht, indem zum Beispiel Mahävira seinerseits in ähn-

licher Weise seinem wirklichen Vorgänger Pärsva‘ noch 23 mythische

Vorläufer vorausgehen liess. Im Uebrigen hatte aber Gosäla’s phan-

tastische Auffassung seines Lebenslaufes nichts Wunderbares an sich

auf dem Boden des in Indien geradezu allgemein-epidemischen Dog-

mas von der Seelenwanderung, mögen daneben auch, wie die jini-

stische Erzählung ausführt, bei dem Urheber individuelle Ansichten

über ähnliche Erneuerungen auf dem Gebiete der Vegetation oder

aber Gedanken über eine vielleicht mehrfach eingetretene Wandlung

in seiner Weltanschauung2 oder schliesslich wieder psychopathische

Anwandlungen, welche bekanntlich gerne auf Selbstauswechslungs-

Gedanken verfallen, mit im Spiele gewesen sein. Mit Bezug auf die

letztere Voraussetzung sei indessen bemerkt, dass, wie wir durch eine

uns sehr nahestehende Dame wissen, auch ohne jede krankhafte Ver-

1 Mit Bezug auf diesen sei hier nur auf meine Beziehungen der Jaina-

Literatur, p. 39 f. und 68 f. [p. 505 f. und 524 f.] sowie auf Ind. Stud. xvn, p. 105,

Note, verwiesen.

1 In dieser Hinsicht hätte nachmals Bhartrhari in angemessener Weise

Gosäla’s Theorie auf sich anwenden können. Von ihm sagt nämlich der chinesische

Pilger I-tsing (in Kasawara’s Uebersetzung, Max MÜLLER, India, p. 347): Having

desired to embrace the excellent religion (of Buddha), he belonged to the priestly

order, but, overcome by worldly desires, he returned again to the laity. Thus he

seven times became a priest, and seven times returned to the laity.
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338 Runonr HOERNLE.

anlagung phantasiereiche Naturen im jüngeren Alter, durch blosse

Lectüre von Märchen angeregt, allen Ernstes Selbstverwandlungs-

Gedanken nachhängen und, was das Merkwürdigste ist, durch un-

absichtlich-kluge Ausnützung gewisser Zufälligkeiten die Wahnvor-

stellungen auch Anderen beizubringen im Stande sind. Innerhalb der

Jaina-Kirche sind denn auch Wahnvorstellungen dieser Art noch ein-

oder zweimal Wirksam hervorgetreten.1 Ueberzeugung hat eben immer

den Erfolg fiir sich; Glaube erzeugt Glauben, was wir namentlich

bei der Beschäftigung mit den abenteuerlichen, scheinbar keinem

gesunden Verstande je glaubhaft gewesenen, immerhin aber durch

die Lucubrationen des modernen Spiritismus noch überholten Be-

hauptungen der altindischen Denker fortwährend uns gegenwärtig

halten müssen. Es stellte aber G0sala’s Lehre über seine unmittel-

bare Vergangenheit im Grunde jedenfalls keine grössere Zumuthung

an die Hörer, als wenn Buddha — was Mahävira nie gethan zu

haben scheint — in unbefangenster Weise und schliesslich in erster

Linie eben bloss um Beispiele für das Gesetz der sittlichen Welt-

ordnung zu geben, über die fernsten Vorerlebnisse seiner früheren

Daseinsformen zu Hunderten von Malen immer wieder neue Auf-

schlüsse ertheilte.

Noch bleibt uns übrig, unser Vertrauen zu rechtfertigen, das

wir im Ganzen den buddhistischen und jinistischen Berichten ent-

gegenbringen. Dasselbe ist kein blindes, aber auch kein unnöthig

argwöhnisches. Die bei vollständig unabhängiger Darstellung über-

raschend genaue Uebereinstimmung wird Jeder, der HoERNLn’s Ueber-

setzungen in Appendix I und n durchsieht, anerkennen müssen. Da-

neben seien hier aus den Beispielen von Ueberlieferungstreue im

Kleinen und Kleinsten einige wenige herausgehoben. Wir finden,

dass unter den dialektischen Besonderheiten von G0sala’s und Pa-

kuddha’s Sprache die Nominativcndung e bei a-Stämmen, die nicht

y als upadhä haben,2 sorgsam bewahrt wird. Dass daneben bei der

1 s. Ind. Stud. xvn, 109-112 und 132.

2 Bei Gosäla deshalb paccayo, bei Pakuddha: käyo.
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THE UVASAGA-DASAO nrc. 339

Wiedergabe von Mahavira’s Lehre die Buddhisten jene Nomina-

tivendung e nicht bemerkt haben, darf nicht Wunder nehmen, da

in diesem Fall auch die Lehre selber nur eine flüchtige Beachtung

gefunden hat. Dagegen tritt die Eigenthümlichkeit neben der ent-

sprechenden Päli-Form o, wie TRENCKNER. im Päli Miscellany p. 75 u. 79

gezeigt hat, sonst an verschiedenen Stellen auf, die öfter ipsissima

verba bieten wollen. Sonach werden wir vielleicht auch in paüca

kammani saga-sahassdimi einen Gosäla’s Sprache charakterisirenden

gen. plur. kammani anzunehmen haben, wenn anders diese Form

nicht als loc. sing. zu gelten hat: der Cornmentar sagt, dass sie dem

Aussehen nach das letztere, dem Sinne nach das erstere sei.2 Was

ferner den WVortschatz anbelangt, dessen Besonderheiten natürlich viel

. eher als die der Grammatik den Berichterstattern aufgefallen sein

müssen, so erwähnen wir, dass unter Anderm Buddhaghosa’s im

Obigen wiedergegebener Aufschluss über die cha_l abhijdtiyo in ge-

nauester Weise bestätigt wird durch das in Bhag. v111, 5 (Schluss)

u. xv den Äjivika-Laien beigelegte Attribut sukkdbhijdtiya, welches

seinerseits nirgends im ganzen Jaina-Schriftenthum (auch nicht in

Sthän. v1) eine Erklärung finden dürfte, sondern nur an der Hand

von Buddhaghosa’s Angaben begreiflich wird.

Wenn wir nunmehr über die Ausgabe und Uebersetzung

des siebenten Anga, wie sie Honnnnn geliefert hat, ein Urtheil ab-

geben sollen, so anerkennen wir gerne den aufrichtigen Ernst und

die unermüdliche Sorgfalt, deren sich der Herausgeber und Ueber-

setzer befleissigt hat. Es war keine leichte Aufgabe, nach ziemlich

kurzen Vorstudien im Allgemeinen so Befriedigendes zu bieten, und,

anstatt unser Befremden darüber zu äussern, wollen wir es Honnnnn

eher zu Dank wissen, dass er auf die paar Hundert Seiten des Ganzen,

um begangene Versehen gutzumachen, etwas mehr als ein halbes

Hundert hat neu drucken lassen. In ähnlicher Weise ist auch durch

Befragung eines gelehrten Jaina Muni, ÄrMÄnÄM-JT, keine Mühe ge-

1 HonnnLnYs App. 11, p. 19.

2 Vcammani’ karma-viehaye karmanfim ity arthalz.
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340 RUDOLF HOERNLE.

scheut worden, um die Erklärung dogmatischer Ausdrücke zu för-

dern. Andererseits können wir aber doch nicht umhin, nach zwei

Richtungen hin Mahnungen auszusprechen.

Erstens ist es entschieden unstatthaft, den Text, was mehr-

fach gewagt worden ist, sei es wegen gewisser den Sinn betreffenden

Erwägungen, sei es aus Rücksicht auf Hemacandra’s grammatische

Vorschriften gegen die Uebereinstimmung der MSS. zu ändern. Ohne

gerade Pisennlfs durchaus abfälliges Urtheil zu theilen —- wer nun-

mehr auch Bünnnifs ergebnissreiche und höchst ansprechende Bio-

graphie des hervorragenden Gelehrten liest, wird dem Vorkämpfer

des Jainathums gerechter werden‘ -— sind wir doch, ohne dass man

noch Beweise zu erbringen braucht, so weit gekommen, einzusehen,

dass eine Jaina-Grammatik erst nach den Texten geschaifen werden

soll, nicht dass umgekehrt die um mehr als ein Jahrtausend älteren

Texte nach einer zwar ganz ordentlichen Compilation des 12. Jahr-

hunderts, die aber schliesslich das J aina-Präkrt geflissentlich nur neben-

bei berücksichtigt, umzugestalten sind. Und was die sogenannten Er-

fordernisse des Zusammenhangs betrifft, wie oft mag — namentlich

bei noch recht mässiger Belesenheit in einer eigenartigen Literatur-

gattung — eine anscheinend ganz weise Erwägung täuschen! Und

warum soll schliesslich nicht auch der Text selber, was in der That

manchmal zu beweisen ist,2 sich irren, ohne dass uns Epigonen des-

halb die Aufgabe zufällt, ihn nachträglich noch richtig zu stellen!

Das einzig Richtige ist immer, den Consensus der MSS. zu respec-

tiren. All den durch Nichtbeachtung dieses Grundsatzes begangenen

Verunstaltungen des Textes nachzugehen, könnten wir uns eigentlich

ersparen, indem wir einfach feststellten, dass, wo immer HOERNLE

Aenderungen vornimmt, der Leser sich ruhig an die in den Noten

1 Vgl. auch Bnirgpinxm (Bombay Branch Journal xv11, ‘The Präkrits’), der

den Hemacandra z. B. p. 4 ‘a great Präkrit scholar’ heisst.

2 Einen solchen Fall haben wir z. B. in den Beziehungen der Jaina-Literatur

zu anderen Literaturkreisen Indiens, p. 60 (Actes du Oongrés de Leide, III, 2, p. 526)

Note 2 angemerkt. Manche andere Belege wird man in WEB]:-m‘s zweitem Catalog

finden.
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THE UVASAGA-DASAO me. 341

angemerkten Lesarten der Handschriften halten mag. Einige Beweise

mögen aber doch für die Zukunft zur Warnung dienen.

In § 58 soll ceiyäim aus dem Commentar (dessen Erklärung

übrigens, so einfach sie ist, missverstanden wird)1 entnommen sein,

weil sonst ceiyäni zu erwarten wäre. Nun ist ohne dieses Wort die

Stelle sinnlos, und ein Ausblick selbst im eigenen Text, wo es z. B. in

§ 94 sisa-ghadi-viagiggaydim acchtni vigaya-bibhaccha-damsanäim heisst,

würde den Herausgeber auf die in meiner Recension2 von JAcoBfs

‚Erzählungen‘ festgestellte Thatsache geführt haben, dass vielmehr

eine Abwechslung in gleichwerthigen Endungen_und For-

men stylistisch beliebt ist. An sehr vielen Stellen (in § 113, 167, 169)

beanstandet HOERNLE ohne Grund devänuppiyä als Anrede an Götter

von Seite ihrer Vorgesetzten: in der Einleitung der Räjaprasni (im

Gespräch zwischen Süriyäbha und seinen äbhiogiyä devä) und sonst

findet man Gegenbeispiele. In § 107 wird das den giftigen Blick der

Schlange hervorhebende Attribut ditthi-visa aus dem Texte verwiesen,

während doch z. B. das in Appendix 1, p. 4 berührte ‘magic fire

of a fierce serpent‘ nach der Auffassung des Textes gerade dem

Auge des Thieres entfahren soll. An einer anderen Stelle (in § 68)

wird der Edition eine unerhörte dualische Imperativform, die rein

phantastisch construirt ist, einverleibt, anscheinend bloss weil über-

sehen worden ist, dass kei ebensowohl has cid wie Ice cid repräsen-

tirt und dass das nur einer Handschrift entstammende tumam als un-

statthafte Vorausnahme des nachfolgenden tubbhe keine Beachtung

verdient: ‚Nicht soll irgend einer von Euch fortab . . . . . .‘3 Auch

1 arhat-pratimä-lakshanäni heisst ‚mit Arhat- (d. i. Jina-) Figuren versehen‘.

Abhayadeva denkt also an Heiligthilmer, die ursprünglich jinistisch gewesen waren.

Eine andere Unrichtigkeit findet sich in der Auffassung einer Commentar-Stelle

zu § 101: satUanga-paritthiya bedeutet nach derselben ‚mit sieben Gliedern nach

unten (auf den Boden) gerichtet‘.

7 KU1m’s Literaturblatt für orientalische PhiZol., vol. m, p. 80.

3 So wird die in dem Satze ‚bis er seine Bekannten und Verwandten vor

einer ähnlichen Uebelthat wie er sie beging, gewarnt hätte‘ (s. meine Beziehungen

der Ja/[na-Literalur, p. 45, resp. p. 511) angedeutete Warnung folgendermaßen aus-

gesprochen: mä mam, devänuppiyä, tubbhan} km" päväim kammäint samäyarau (amni-
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342 RUDOLF HOERNLE.

in der Entdeckung verschollener Casusformen (wie in dem Ausdruck

giha-majjhd vas, wobei majjhä indess etwa nach antarä gebildet sein

könnte, also jedenfalls nicht als Ablativ anzusetzen wäre) muss Vor-

sicht empfohlen werden; wir unsererseits halten uns bis auf Weiteres,

worin uns Jeder, der das Päli-Verbum ajjhävas nicht übersieht, bei-

pflichten wird, an die Zerlegung giham ajjhävas,‘ Sthän. v, 3 Schluss

bietet auch kumära-väsam ajjhävasittä. Gegen eine sehr bekannte

Thatsache verstösst die am Schluss des Textes vorgenommene Längung

des Wurzelvocals in aqzunnaviyjai (anujfiäpyate); bekannt heissen wir

die Thatsache, weil in Pannavanä, dem Namen des vierten Upänga,

und in so zahlreich vorkommenden Anwendungen des Causative von

Wurzel jüä die Kürze des Vocals sofort auffallen muss. So ist auch

sehr befremdend die in Note 241 vertretene Ansicht, dass schliessendes

ä von femininen Stämmen in der Composition nie gekürzt würde —

auf Grund hievon wird denn z. B. in § 51 gegen alle MSS. laklchä-

v¢i1_n_'1']'a statt °kkha-v° in den Text eingesetzt, — während in meinem

Glossar zum Aupapätika Sfltra wohl an zwanzig Stellen (s. pasähä etc.)

solche Verkürzungen angemerkt sind. Ausstellungen ähnlicher Art wie

die genannten liessen sich noch machen mit Bezug auf das in den

Noten 240, 243, 244 und 315 Gesagte.

Zweitens nun vermisst man in den Herleitungen der Präkrt-

Wörter öfter die methodische Strenge des Vorgehens. Das ist aber

ein Gebiet, auf welchem wir Europäer, namentlich unter der Anleitung

der modernen Sprachwissenschaft, nothwendig die indischen Commen-

tatoren überholen müssen, so viel wir andererseits, was die actuelle

Anwendungsweise der technischen Ausdrücke anbelangt, von ihnen,

sowie von den gegenwärtigen Vertretern der J aina-Religion, zu lernen

haben. Wenn ABHAYA-DEVA das Wort äzzavazm auf änayana zurück-

führt und diesem die Bedeutung ‘causing to be brought (by the

favour of a member of the family)’ aufzwängt, so darf dies (ebenso-

wenig wie etwa die ständige Umschreibung von pdovagamana mit

pddapopagamana oder von phäsuya mit pnisuka) den sprachwissen-

caratu). Einen weitern Beleg für die Richtigkeit dieser Auffassung findet man

Bhag. Ed‚ p. 1236‘.
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THE UVASAGA-DASAO nrc. 343

schaftlich nur einigermassen Geschulten daran hindern, die einfache

und einzig mögliche Etymologie äjiiapana (wie präyopagamana, spar-

éulca, ‚berührbar‘, rein) aufzufinden. Dass ferner clivva aus divya

und nicht aus daivya hervorgegangen ist, zeigt das Fehlen einer

Nebenform devva. Wenn uvvatt (ud-vart) wirklich so sehr haufig

mit einem v geschrieben vorkommt, so muss — da silbenanlautendes

o und u in der Schrift nicht genau unterschieden werden: so ist auch

in § 51 appaoliya ‚ungekocht‘ und duppaoliya ‚schlecht gekocht‘ zu

schreiben ——- einfach eine Nebenform ovafl.l .—_- ava-vart (vgl. ava-tar)

angenommen werden. Dass pejjäla gleich paryäya ist und deshalb

‚wiederkehrend, typisch‘ heisst, dürfte auch schon von Andern ge-

sehen worden sein; düzjjamäzza halten wir einfach für ein Denominativ

von düta = dütiyamäna ,als Bote herumziehend‘, dann überhaupt ‚im

Lande umherreisend‘; I'aelalahemi hat, wie sprachlich leicht zu beweisen

ist, nichts mit (vrdra zu thun, scheint dagegen offenbar ein Causativ

von ä-drh (ä-drahayämi) zu sein. Warum für allma, dessen Ableitung

mir Hommnn doch nicht streitig macht, die Bedeutung ‚hübsch‘ statt

‚anliegend‘ angesetzt werden soll, ist mir nicht verständlich. Das nicht

selten wie pramulchya am Schluss eines Compositums vorkommende

pämokkha findet sich in § 170 alleinstehend als Neutrum; es gehört

wohl zu den seltenen Fallen von Doppel-Steigerung, geht also auf

eine Grundform prdmaukhya zurück und heisst an der genannten

Stelle ‚etwas den Andern Uebertrumpfendes‘. Aruna-cwiya ist -cfita.

Das Adjectiv jhusira heisst ‚hohl‘, indem es anderswo im Gegensatz

zu ghana steht, wird also = éushira sein, wenn auch bis jetzt bloss

ungewöhnliche Beziehungen zwischen Pr. jh und Samsk. lash bekannt

sind, indem der bekannte Askese-Terminus jhüs (als das Austrocknen

oder Ausdörren des Leibes) noch nicht auf Wurzel éush zurückgeführt

worden ist;2 eventuell dürfte also die alte Schreibweise sushird mit

1 In ähnlicher Bedeutung wird mähazlwanta, wörtlich ‚wie ein Brahmane

herumziehend‘, gebraucht im zweiten Kathänaka zu Äu-‚nifi. x11, 3.

2 Es beweist nicht viel, wenn die nachkanonischen Präkrt-Texte (Niäitha-

bhäshya xx; Kathrin. zu Uttarddhy. xn, etc.) jhos und sos [jhosiya-sarira oder ao-

aiga-a°] promiscue gebrauchen.
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344 Runozr HOERNLE.

dentalem Sibilanten, so gut wie sluish gegenüber Pr. cha, unursprüng-

lich sein und die Wurzel évas zu Grunde liegen.

Es soll nun übrigens nicht gesagt sein, dass HOERNLE nicht ge-

legentlich in der Ableitung gewisser Worte sich von traditionellen

Irrthümern zu befreien gesucht oder in diesem Bestreben nie Glück

gehabt hätte. Zwar wird es uns wegen des alten inschriftlichen de-

vänam piya oder deväna ppiya schwer, Ilonnnmfs aus unserm Glossar

übernommene Ansetzung einer Grundform devdnupriya augenblicklich

noch zu billigen. Es ist nicht unmöglich, dass jener Titel in der Form,

wie er den Jaina-Texten eigenthümlich ist, ursprünglich bloss locale

Anwendung gehabt hat und also, wie zum Beispiel ein grosser‘

Theil der mythologischen Namen, nicht den allgemeinen Lautgesetzen

zu unterstellen ist: ein Genitiv devämt (devänäm) würde in dem oben

aus Gosäla's Sprache entnommenen kammam‘ (karmanäm) ein Gegen-

stück finden. S0 ist auch unserer Ansicht nach die Bemerkung, dass

der Verbalstamm pdun nicht immer auf prripn- sondern in gewissen _

Wendungen auf prävr/‚z- zurückgehe, zweifellos irrig, indem von Honnnnn

(wie auch früher von uns selber) nicht erkannt worden ist, dass das

in jenen Wendungen vorkommende pariyäga von paripäka herstammt

und auf die (geistige) Reife Bezug nimmt.1 Nicht annehmen können

wir auch die Herleitung des in’ in der häufig wiederkehrenden Ver-

neinungsformel no in’ attlze samatthe ,nicht ist diese Sache richtig‘.

l Selbst wenn man übrigens, was die Anwendung wenn auch nicht die

Form des Wortes ebenfalls zulässt, pariyäga mit ,(geistliche) Periode‘ übersetzt,

so bleibt die Berichtigung bestehen. Vielleicht haben paryäya sowohl wie paripäka

zur Bildung des Jaina-terminus das Ihrige beigetragen, indem beide Worte in der

jinistischen Sprache bei Verflüchtigung des g — pari_1/E/ya ist natürlich nothwendige

Nebenform zu pariyäga — zusammenfallen mussten. Ausser Aupap. § 74 folg. fallt

noch in Betracht Sthäm. 111, 2, wo die folgenden drei Arten von Kirchen-Aeltesten

unterschieden werden (die auch als die drei letzten in einer Zehntheilung von

Sthän. x nochmal wiederkehren):

l. jäi-thera, die dem Alter nach, d. h. mit 60 Jahren, thera geworden sind;

2. euya-them, denen auf Grund ihrer Kenntniss der heiligen Schriften der

Grad zukommt.

3. pariyziga-thera, die durch zwanzigjähriges Ordensleben die Reife erlangt

oder ihre Periode vollendet haben.
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THE UVASAGA- DASAO ETC. 345

Da hier von Honnnnn ein allerdings oft vorgeschobenes t mit in’ zu-

sammen als apostrophirter Instrumental von tad aufgefasst wird —-

ohne dass dann natürlich eine grammatisch irgendwie befriedigende

Uebersetzung geboten werden könnte — so hätte man zum Mindesten

erwartet, den in § 167 begegnenden Instrumental kind als Stütze für

jene Auffassung aufgeführt zu finden. Wir hätten dann freilich ge-

antwortet, dass kizzä, welches sich ganz genau im selben Zusammen-

hang auch in Räjapr. Cale. Ed. p. 205 vorfindet, nicht gleich kena,

sondern ein von kim aus neu gebildeter Instrumental ist. Richtig da-

gegen ist gewiss, dass purisakkära den doppelten Guttural von balak-

lcära )= balätkära) übernommen hat. Auch Abhayadeva hat übrigens

ab und zu etwas Gutes, führt z. B. ahätaccam richtig auf yathä-tat-

tva-m zurück —- wegen der Palatalisirung vergleiche man jhaya ::

dhvaja — während nach ihm Hemacandra in der Annahme, dass

yathätathyam zu Grunde liege, eine Ausnahme in der Lautvertretung

zu statuiren genöthigt war.

Bei dieser Gelegenheit sei die Bemerkung gestattet, dass auch

das Samskrt noch zu manchen etymologischen Feststellungen ein-

ladet. Man wundert sich zu sehen, dass anscheinend kugftima ‚Kunst-

boden‘ (Mosaikboden)‘ noch nicht mit krtrima, die Wurzel lajj ,sich

schämen‘ nicht mit rajy- ,sich röthen‘, mauli ,Kopf‘ nicht mit muku-

‚tin (Pr. maüli) identificirt worden sind. Zwischen chagaqza und salon-

(éakrt) bietet das Päli eine Mittelform chaka. Wenn der Mond udu-

pa, -pati, -rdj heisst, so dürfte er damit wohl als der Herr der

Perioden (rtw) bezeichnet sein. Neben kamfaka steht das ältere krntdtra.

Das vorläufig nur lexicalische pota ‚Gewand‘ hat WEBER (Cat. 11,

p. 702, Note 6, Schluss) bereits richtig auf pröta zurückgeführt. Da

in tämbüla sich auf Grund der am Schluss meines Aupap. gegebenen

Ableitung der Vocal ü gegenüber dem präkrtischen 0 (tambola) als

unursprünglich ergeben hat, so mag auch die Vocalisation von nela

(z nila) und pedhiyä (= pithikä) Beachtung verdienen. Darf für

das letztere etwa eine Grundform upavishpikä ,Untersatz (Gestell)‘

1 Vgl. im Alemannischen ,Kunstwand‘ oder ‚Kunst‘ für eine mit dem Ofen

zusammenhängende Kachelwand.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. III. Bd. 23
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346 RUDOLF Honnnnn.

erschlossen werden? Die gegebene Bedeutung findet sich namentlich

häufig in der Räjapr. (s. Beziehungen der Jaina-Lit. p. 32 folg.) und

an den entsprechenden Stellen des Jiväbhigama; sie ist bekanntlich

auch im literarischen Sinne verwendet zur Bezeichnung einer ‚Ein-

leitung‘. Was den vermiltheten Abfall des anlautenden Vocals be-

trifft, so beachte man, dass upa-vié auch in den modernen Dialecten

denselben aufweist (cf. BnAnnAnxAn, Phonology of the Vernaculars of

Modern India p. 47, baisa = upa-viéa und baithä = upavishtakah);

das v geht im Jaina-Präkrt auch bei jakkhüiittha ‚von einem Yaksha

besessen‘ und in andern Ableitungen verloren. Die Palatalisirung von

chala, chalana gegenüber slchal (lat. scelus) stammt zwar aus der

urarischen Zeit; aber, da die beiden Wurzelformen der Bedeutung

nach von einander getrennt sind, so ist es präkrtischer Einfluss, wenn

die Commentare sich z. B. vanjana-chalanä (Äv.-nijj._xx etc.) ‘dropping

a syllable’ ausser mit akshara-skhalanä auch mit vyanjana-chalami zu

umschreiben gestatten. Sollte etwa selbst cash! eine Sanskritisirung

von citth (= tishth, Vstlzä) sein?? Auch der Dhälupätha dürfte einmal

methodisch durch einen Präkrtisten gesichtet werden, der Wurzeln

wie ghinn, ghunn, ghrann ‚ergreifen‘ und andere auf die entsprechen-

den Präkrt-Wurzeln (ginh, genh aus grhn- von grah, etc.) zurück-

führen würde.

Weniger Gewicht als auf die im Vorhergehenden erörterten zwei

Punkte, in denen wir uns gegen die Methode zu wenden hatten,

legen wir auf einige Versehen, die von dem Herausgeber erst bei

einer längeren Beschäftigung mit der J aina-Literatur hätten vermieden

werden können. Ueber icchäkärenam (statt itthalckär° in § 81), womit

eine der 10 sämäcäri genannten Verhaltungsweisen bezeichnet wird,

sei verwiesen auf Sthän. III, 10; Bhag. xxv, 7 (vor der mit Aupap.

§ 30 durchaus übereinstimmenden Tapas-Classification); Ävasy-Niry. vn;

Uttarddhy. XXVI (mit abweichender Reihenfolge). Was über den Aus-

druck käla-mäse kälam kiccä in Note 161 gesagt ist, bedarf zum Theil

der Berichtigung, indem die aus Aupap. 69 herangezogene Stehe

appataro mi bhujjataro vä aus dem Vorhergehenden mit kälam appri-

nam parikilesittä zu ergänzen ist, so dass von uns in der Edition an
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Tun UVASAGA-DASAO. 347

Stelle hievon 2ttä hätte beigefügt werden sollen. Zu atta-duifatta- in

Note 189 mag in Aupap. § 56 G 5 die Lesart von Bß und das pd-

thäntara verglichen werden. 1 Das häufig vorkommende aqtatthä-danda

ist als Compositum zusammenzuschreiben. Dagegen würden wir in

Note 229 für puzzäim eine Trennung mittelst des Apostrophs erwarten.

Die Partikel dim, die hier (wie Praänaoy. p. 414) an pun’ (= punar)

angefügt ist, findet sich auch in Wäim ‚nicht‘ in § 113. Ausser dieser

letztern Verbindung ist bei Hemacandra bloss noch rrfäim verzeichnet;

wir finden aber öfter auch klfäim (= khu dim) und avig/äim, letzteres

(api ca mit aim) z. B. in Räjapr. Cale. Ed. p. 2292 und 237; Bhag.

xv (Ed. ungefähr p. 1227 ii); Jfiät. Cale. Ed. p. 450 und 1200; an

den ersten beiden Stellen in Verbindung mit dem Futurum durch

,meinetwegen‘, an der dritten viermal wiederkehrenden Stelle mit dem

Futurum durch ‚vielleicht‘, an den letzten beiden Orten mit dem Po-

tential durch ,eher‘ zu übersetzen. In § 116 wird mit jahä Sankho

auf Bhag. x11, 1 verwiesen; jahä Pamzattie in ä 79 ist nach Bhag. n, 5

zu ergänzen. Weitere Lectüre würde auch einen merkwürdigen Fehler

in § 113 haben verhüten können; es ist daselbst die auch sonst3 ähn-

lich vorkommende Abbitte folgendermassen zu lesen und zu über-

setzen: tam khämemi nam, deväziuppiyä khamantu-m’, aruhanti {zum

devärzuppiyä rfäim bhujjo karazzaycie, ‚also bitte ich ab, der Herr mag

mir verzeihen; er verdient, dass es nicht wieder vorkomme‘. Die

Handschrift B fügt nach khamantu noch tiikkhantu (= titikshantu) bei,

was das Verständniss erleichtert.

Wir bekennen schliesslich, durch unsern verehrten Fachgenossen

veranlasst worden zu sein, die am Schluss von Bitten häufig vor-

kommende Formel ahäsuham, deväqiuppiyä, ma padibandham (kareha)

noch einmal zu untersuchen. Trotz reiflicher Prüfung können wir

freilich auch jetzt nicht davon zurückkommen, dieselbe als Antwort

aufzufassen, weil das blosse ahä-suham nur als solche (im Sinne

1 Ferner Jfiät. r, p. 302; xin, p. 1053; xv1, p. 1180; xxx, p. 1469 und sonst.

2 S. meine Beziehungen der Jaina-Literatur, p. 41 (507) oben.

3 z. B. Jfiätädh. VIII, p. 773, tam khämemi zuim den. khamesu-m’, arihanta etc.

23*
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348 RUDOLF Hommnn.

von ‚Wohlan denn‘) vorkommt. Es wird nämlich die folgende Stelle

von Antakrdd. v1, 15

tate narn se Atimutte kumäre bhagavam Goyamam

evam vayäsi: gacchämi na1_n bhante aham tubbhehirn

saddhim samanam Bhagavam Mahdviram päya-van-

dae. akä-suham. tate nam se Atimutte kizmlire . . . .

im Commentar zu Sthän. x bei der Besprechung des Inhalts jenes

Textes wiedergegeben mit

‘bhadanta1 gacchämy aham bhavadbhih szirdham

B/zagavato Mahdvirasya pädän vanditum’.

Gautamo ’vcidit: ‘yathä-sukham Devünämpriya’.

tato Gautamena sah’ ägatya Atimuktakah kumä-

Noch deutlicher ergibt sich der Antwort-Charakter von aha-

suham in einer Stelle von Viprikaér. III, wo wir hinter der Mittheilung

eines dohala-Wunsches die Worte lesen:

ahä-suham Devdnuppie tti eyam a_t_tha1_n padisunei.

„Mit den Worten ‚Wohlan denn Herrin‘ schenkt er der Sache Gehör.“

Und was die vollständige Formel betrifft, so lassen sich

folgende Stellen ins Feld führen:

In Bhag.1x, 33 (Ed. p. 835) übergeben Eltern ihren Sohn Ja-

mäli dem Mahavira mit den Worten: sisa-bhikkham dalayämo (‚wir

übergeben Dir einen Schüler als Almosen‘), padicchantu narn Devä-

zmppiyä sisa-bhikkham; ahä-suham Deväqzuppiyä mä 10a¢3libandha1!t.2

Da es unmittelbar hiernach heisst: tae narn se Jamäli lchattiya-kumdre

samanenam bhagavagd Mahdvirenam evam vutte samdne . . . . . ‚ so

dürfen die Worte ahäs. D. ma pad. nicht mehr zum Vorhergehenden

1 Gerade wie hier im Commentar, der von dem Satze late nan; . . . . .

vayäsi keine Notiz nimmt, so muss auch oft im Texte, wie nachher das allein-

stehende ahä-suham zeigt, aus dem Zusammenhang erst entnommen werden, wer

der Sprechende ist. So kann also an sich betrachtet die Formel ahä-euham . . . .

kareha ebensowohl die Beantwortung wie die Fortführung der jeweilig vorhergehen-

den Bitte enthalten.

2 In Jiiätädh. x1v, Ed. p. 1098, wo ein Mann seine Frau als Schülerin (sis-

sini-bhikkhri) darbringt, wird lcareha beigefügt; ebenso xvix, p. 1498.
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THE UVASAGA-DASAO. 349

gezogen werden, sondern müssen vielmehr Mahävira’s Einwilligungs-

formel sein. In der That werden in der zu LTttarddhy. Xv111, 51 ge-

hörigen kathä bei Samskrtisirung einer der vorigen ganz ähnlichen

Bhagavati-Stelle (XI, Mahäbala) die Worte yathä-sukham Devänup-riyä

mä pratibandham kwrutalz eingeleitet durch Dkarmaghosho ’nagdra evam

uväca und charakterisiren sich auch durch das Verbum nothwendig

als Antwort. So steht denn auch in J71dtddh.1 (Ed. p. 291) an einer

mit der oben ausgehobenen wiederum im Uebrigen durchaus iden-

tischen Stelle — nur der Name Mehe tritt für J amäli ein — statt

der fraglichen Formel: tae nam samane bhagavam Mahävire Mehassa

lcumärassa ammä-piihim evam vutte samdne eyam a_t_tham sammam pa-

qlisunei. In ähnlichem Sinne spricht die Hervorhebung von evam vutte

samdqze in Bhag. XIII, 6 oder von abbhanunnde samdne (z. B. Bhag. 11,11

bei WEBER p. 281 und 297), oder von hattha-tuttha . . . . in Bhag.

Xv1, 52 und an den eben genannten Stellen: Ueberall werden Worte,

die eine Bewilligung der ergangenen Bitte enthalten, vorausgesetzt.

HOERNLE hat nun (im dritten Appendix p. 30 ff.) mit besonderem Nach-

druck darauf aufmerksam gemacht, dass anderwärts die pluralische

Anrede (kareha) nur dem jeweiligen Vertreter der Religion gegenüber

(an den die Bitte in der Regel gerichtet ist), nicht aber dem (die

Bitte aussprechenden) Laien gegenüber vorkäme. Diese Aufstellung

scheint auch uns von zwingender Natur zu sein, da wir bemerken,

dass in der That entgegenstehende Ausnahmen sehr selten anzutreffen

sind.3 Das hiemit gewonnene Kriterium verschlägt nun aber nur in

den wenigen Fällen, welche überhaupt das Verbum am Schluss der

Formel nicht fallen lassen und zudem ein Zwiegespräch zwischen zwei

einzelnen Personen betreffen. Unter jenen wenigen sind wieder zwei,

1 An einer Parallelstelle ergänzt Jizätädh. x (Ed. p. 380) das zweite Mal die

vorausgehende Formel mit kareha; s. auch Upäaalc. § 77 folg.

2 Ob auch hier evam cutte samäzze oder abbhanunnde steht, habe ich mir

nicht angemerkt.

3 In der Paesi-Sage z. B. findet sich Kesi gegenüber nur einmal (Ed.

S. 234) äikkhejjä (2. sg.) statt späterhin vorkommendem °jj6ha (2. pl.) und (Ed.

S. 244) der Satz tummy .s-i ceva jfinae. Zum letzten Wort vgl. meine Note in Wnsmfs

Sacred Lit. of the Jaina (translated by Snrrn), Ind. Ant. xvn, 344*‘.
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350 Runonr Honnnnn. —— Tnr. UVASAGA-DASAO.

welche, wenn die mir bekannt gewordenen Lesarten sich bestätigen

sollten, trotz Allem die Formel als Antwort kennzeichnen werden. Da

ich augenblicklich nur noch meine Excerpte aus der Jaina-Literatur

ohne Texte und MSS. zur Verfügung habe, so kann ich vorläufig weiter

nichts thun, als auf die Stellen, welche nach Feststellung der zuverläs-

sigsten Lesarten eine schliessliche Entscheidung ermöglichen müssen,

aufmerksam zu machen. Wir finden kareha in ähnlichem Zusammen-

hang wie in Upäsakad. noch in Räjapr. S. 222 (wobei dagegen der

Commentar zu Jflätädh. S. 558 kähisi : karishyasi citirt) und Jfiä-

tädh. S. 1017, 1018, 1021. Nach einer von Seiten einer Tochter an

die Eltern gerichteten Bitte ist uns dagegen zweimal der Singular

karehi (Jüätädh. S. 1491 und 1496) und einmal der Plural kareha

(ibid. S. 862) zu Gesichte gekommen; an der letztern Stelle könnte

der Plural in der Anrede an die Tochter dadurch gerechtfertigt sein,

dass es sich hier um den weiblichen Tirthamkara Ivlalli handelt.

In ganz anderer Beziehung bemerken wir nebenhin noch, dass

die —- bei Honnnnn nicht allein dastehende —- romantische Combi-

nation von Ugga mit dem tartarischen Stamme der Ung noch weit

romantischere Ausblicke eröffnet, wenn man beachtet, dass die Ugra

als Kriegerstamm nicht bloss unter Mann's Mischkasten, sondern auch

im buddhistischen Tipitaka und (worauf unser verehrter Lehrer OL-

DENBERG uns aufmerksam gemacht haben mag) schon im xIv. Buch

des Satapatha Br. erscheinen!

Nach den ausgesprochenen Bemänglungen halten wir uns für

verbunden, noch einmal aufrichtigst die dabei nicht zu bezweifelnde

Sorgfalt und die überall (namentlich in den sehr zahlreichen Noten

und im dritten Appendix) durchblickende Hingebung hervorzuheben,

welche Honannn seiner Arbeit geschenkt hat. Wenn diese von ihm

als eine Vorläuferin von weitern Unternehmungen auf dem Gebiete

der annoch neuen und fremdartigen Literatur betrachtet werden wollte,

so sind wir überzeugt, das‘ nächste Mal sofort eine vorzügliche Leistung

erwarten zu dürfen.

E. LEUMANN.
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KITÄB AL-MASÄLIK WA’L-MAMALIK. 351

M. J. ma Genau, Kitdb al-masälilc wa’l-mamdlik (liber viarum et

regnorum) auctore Abud-Käsim Obaidallah ibn Abdallah, Ibn

Khordädhbeh et excerpta e Kitcib al-kharätlj auctore Kodämä

ibn Dja‘far quae cum versione gallica edidit, indicibus et glossario

instruxit —. T. a.: Bibliotheca geographorum arabicorum edidit M.

J. DE Gonan. Pars sexta. — Lugduni Bat. Apud E. J. BRILL

1889 (Fr/t und 216 und xxm Seiten 8°).

Das Buch des Ibn Chordädhbeh war schon von BARBIER nn

MEYNARD herausgegeben (Journ. as. 1865, 1), aber nach einer sehr

fehlerhaften und unvollständigen Oxforder Handschrift. Nun fand aber

LANDBERG im Oriente eine viel bessere auf und schenkte sie der

Wiener Hofbibliothek unter der Bedingung, dass sie zunächst ganz

DE GOEJE zur Verfügung gestellt werde. Dies Manuscript bot eine gute

Grundlage zur Herstellung des Textes. Ausserdem konnte DE GoEJn

noch ein von ihm selbst entdecktes Oxforder Bruchstück benutzen

und zog selbstverständlich alle zugänglichen, abgeleiteten und parallelen

Werke sorgfältig zu Rathe. So erhalten wir hier denn das Buch in

sehr verbesserter Gestalt. Schwierig genug war die Aufgabe immer-

hin, schon weil uns Ibn Chordädhbeh eine Fülle von Namen wenig

bekannter Orte gibt, deren wirkliche Aussprache aijs unseren Quellen

durchaus nicht immer mit Sicherheit zu bestimmen ist; man weiss

ja, wie leicht in der an sich schon unvollkommenen arabischen

Schrift solche Namen hoffnungslos entstellt werden. Ist es doch sehr

unwahrscheinlich, dass der Verfasser selbst alle diese Ortsnamen richtig

oder wenigstens mit allen diakritischen Punkten geschrieben hat.

Dazu kommt noch, dass, wie DE GonJn in der Einleitung feststellt,

Ibn Chordädhbeh an dem Werke, das zuerst um 845 n. Chr. er-

schienen ist, später im Laufe von vierzig Jahren in wenig systema-

tischer Weise allerlei Zusätze angebracht hat, die sich in der handschrift-

liehen Ueberlieferung verschieden darstellen. Die abgekürzte Re-

cension, welche BARBIER. DE MEYNARD herausgegeben hat, geht auf

die erste Gestalt’ zurück, aber selbst LANDBERG’S Handschrift enthält,

auch abgesehen von ihrer äusserlichen Beschädigung, nicht den voll-
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352 M. J. DE Gonm.

ständigsten Text, der einmal bestanden hat. Doch haben wir allen

Grund zu der Annahme, dass das, was uns fehlt, nicht von grossem

Belang ist. Auf alle Fälle erhalten wir hier ein sehr werthvolles

Material. Die Aufzählung der Stationen für die Reisen durch das

ganze, noch als Einheit gedachte, arabische Reich und dessen Grenz-

ländcr ist zum grossen Theil aus officiellen Quellen geschöpft, die

dem Verfasser als hochgestelltem Beamten zu Gebote standen. Eben-

so ist es mit den Angaben über den Steuerbetrag der einzelnen

Provinzen, ja der kleineren Bezirke. Freilich kann man nicht etwa

durch blosses Zusammenrechnen der Einzelposten die Einkünfte des

Chalifats finden. Auch die für ein bestimmtes Jahr aufgestellten Bud-

gets, deren Herausgabe und Betrachtungen wir v. Kannen verdanken,

zeigen in manchen Posten wohl mehr das ‚Soll‘ als das ‚Ist‘. Nun

haben wir aber keine Gewähr dafür, dass sich Ibn Chordädhbeh bei

seinen Summen an eine eng abgegränzte Periode, geschweige an ein

einziges Jahr hielt. Sollten seine Zahlen für die Regierung Wäthiq’s

passen, so konnten sie unmöglich noch für die Zeit gelten, wo die letzten

Zusätze gemacht sind, denn inzwischen war das Chalifat tief gesun-

ken, waren die Centralprovinzen verwüstet, und von den entfernten

kam damals gewiss nur wenig Geld in den Reichsschatz. Ausserdem

sind Versehen in den Zahlen bei dem Verfasser nicht ausgeschlossen,

und was die Abschreiber gesündigt haben, lässt sich schwerlich

alles wieder gut machen.

In den Routiers kommen gelegentlich wichtige Notizen anderer

Art vor. Dahin gehört die Angabe, die Stadt (des Gebietes) Schahrzür

heisse N imazräh, ‚Hälfte des Weges‘, nämlich von (der Hauptstadt)

Ktesiphon nach dem Feuer von Schiz (S. 19). Das war also eine

besonders wichtige Strasse, ein Wallfahrtsweg für den König; jene

heiligste Stätte des Feuercultus in Atropatene hat eben für die Re-

ligion des Säsänidenreiches sehr hohe Bedeutung gehabt. Ausführ-

licher spricht der Verfasser zum Theil über entferntere Gegenden,

namentlich auch über das byzantinische Reich.

Ibn Chordädhbeh war nichts weniger als ein trockener Stati-

stiker; wir kennen ihn vielmehr, besonders aus dem Kitdb al caiglz0’t‘11.i‚
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KITÄB AL-MASÄLIK WA’L-MAMALIK. 353

als Schöngeist. Den verleugnet er auch in diesem Buche nicht. Zu-

nächst, indem er zu manchen Orten, die er erwähnt, Verse citirt,

in denen sie vorkommen. Ferner sucht er die Lectüre seines Werkes,

das für einen Prinzen des Herrscherhauses bestimmt war, dadurch

schmackhafter zu machen, dass er ihm eine Menge von Gauuotcia

äxoüsuara einfügt, deren Märchenhaftigkeit sich seltsam von den

dürren Zahlen des Haupttheiles abhebt. Der scharfe Tadel, den der

Verfasser der Aghäni wiederholt über die Kritiklosigkeit und Unzu-

verlässigkeit des Ibn Chordadhbeh ausspricht, war allerdings nicht

unbegründet. Es kommt ihm zum Beispiel nicht darauf an, an einer

Stelle dem Erdumfange die Länge von 9000 Parasangen zu geben,

wie er, freilich. nach unzulänglicher Methode und etwa um ein Viertel

zu gross, wissenschaftlich berechnet war (S. 4), an einer andern zu

sagen, die Erde habe eine Ausdehnung von 500 Jahresreisen (S. 93).

So theilt er uns auch den riesigen Betrag der Steuern Aegyptens

unter Pharao genau mit 97 Millionen Dinar, 34—45mal mehr als

zur Zeit der Chalifen (S. 83). Dass er die Entfernung des Todten

Meeres von Jerusalem ‚ganz zuverlässig‘ mit vier arabischen Millien (also

weniger als einer deutschen Meile) angibt (S. 79, 11 f.), wollen wir ihm

nicht hoch anrechnen, denn das Todte Meer liegt abseits von allen

Verkehrsstrassen, und auch in Jerusalem hat man von demselben meist

wenig gewusst.1 Dass die fiscalische Einnahme aus dem ‘Iräq unter

Haggäg nur 18, resp. 16 Millionen Dirham betragen habe (S. 14 f.),

wird richtig sein; aber dies mit der omaijadenfeindlichen Ueber-

lieferung, der auch unser Verfasser folgt, einfach auf dessen Brutali-

tät zu schieben, ist sicher unrichtig. Wir erfahren nämlich nicht, für

welche besondere Zeit dieser Betrag gilt. Vielleicht etwa für das

Jahr unmittelbar nach dem Aufstände des Ibn As‘ath‚ der die Provinz

gewaltig verwüstet haben muss. Möglicherweise stellt jene Summe auch

nur den nach Damascus abgelieferten Ueberschuss der Einnahmen

über die Ausgaben eines gewissen Jahres dar; dass die Kämpfe gegen

die Chawarig u. s. w. ganz ungewöhnliche Mittel in Anspruch nahmen,

1 Die Verbesserung von )\ in )\, welche der Wirk-

lichkeit ungefähr entspräche, ist kaum zulässig.
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354 M. J. DE GOEJE.

versteht sich von selbst. Unbegreiflich wäre es aber, dass Fürsten

wie ‘Abdalmalik und Walid I. dem Haggäg die Verwaltung dieser

reichsten und wichtigsten Provinz mit allen daran geknüpften Macht-

befugnissen so lange gelassen hätten, wenn sie unter ihm regelmässig

über 100 Millionen zu wenig eingetragen hätte.

In seltsamer Weise vermengt Ibn Chordädhbeh Verhältnisse

des Chalifats und des persischen Reiches. Ganz sachgemäss theilt er

das ganze‘ Gebiet jenes in vier grosse Theilc nach den Himmels-

richtungen, indem er von ‘Iraq, resp. Baghdäd ausgeht; kleine In-

consequenzen im Einzelnen schaden nichts. Aber nun identificirt er

mit dieser, doch immerhin willkürlichen, Zerlegung die officielle Vier-

theilung der säsänidischen Monarchie und nennt zum Beispiel beim

Westen, der bei ihm Syrien, Aegypten und das ganze muslimische

Abendland umfasst, den Titel des Oberstatthalters der Westländer des

persischen Reiches, d. i. hauptsächlich des ‘Iräq. So sind auch die sehr

gelehrt aussehenden und manches Interessante bietenden Verzeichnisse

I von Fürstentiteln, die selbst dem Birüni imponirt haben, ganz un-

kritisch zusammengestellt. Die auf sah ausgehenden Titel (S. 17 f.)

sind zum grössten Theil, soweit sie überhaupt dem Säsänitlenreiche

angehören, wohl nur von solchen Statthaltern geführt, die Prinzen

waren. Eine sehr gemischte Gesellschaft haben wir S. 40 ff. Zunächst

besteht ein grosser Theil nicht aus Fürsten, sondern aus Beamten.

Dann sind die meisten dieser Benennungen nicht Fürstentitel, son-

dern Namen von Individuen. Der ,König von Merw‘ mit dem Titel

(laqab) Mähöi ist zum Beispiel der Statthalter, welcher J azdegerd III.

verrieth u. s. w. Vielleicht ist übrigens die in alle dem liegende Ueber-

treibung der Herrlichkeit des alten Perserreiches bei dem Manne

persischer Herkunft nicht absichtslos. Dahin gehört es auch, wenn

von einem Marzbän der arabischen Wüste die Rede ist, der in Jathrib

(Medina) seinen Unterstatthalter (‘ämiv gehabt habe (S. 128).

Wie andere Schriftsteller des ‘Iraq setzt auch Ibn Chordädhbeh

bei seinen Lesern Kenntniss des Persischen voraus. Er citirt zwei-

mal persische Verse; von diesen wird ein Einzelvers (S. 118) von

Späteren als Anfang aller persischen Poesie bezeichnet, während ein
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KITÄB AL-MASÄLIK WA’L-MAMALIK. 355

Verspaar (S. 26) gleichfalls eines der allerältesten uns‘ erhaltenen

neupersischen Literatnrerzeugnisse ist. Dn GonJn hatte mich wegen

des Sinnes desselben um Rath gefragt; damals konnte ich damit

nicht ins Reine kommen; jetztglaube ich den ersten Vers ziemlich

sicher zu verstehen: ,Stinkendes (gandmand) Samarkand, wer (kz')1

hat dich in Schmuck (zain-at) geworfen?‘

Auch in seine Sprache mischt der Verfasser allerlei persische

Wörter ein; so Oltall u} ‚in der Mitte‘ (172, 4), das auch bei Ibn

Faqih vorkommt. Ein technisches Wort ist (159, 15. 160,

1) ‚Gewölbe‘, eigentlich ,Ha1b-Ei‘,2 also wie das syrische im“, ‚Ei‘

auch ‚Gewölbe, Kuppel‘ bedeutet.3 Olassisch ist Ibn Ohordädhbeh's

' Sprache auch sonst nicht immer, aber erilall gljm > (168, 9) ‚der eine

Thürflügel‘, traue ich ihm doch nicht zu; das wäre wohl nicht ein-

mal in einem heutigen Volksdialecte möglich, da der ganze Ausdruck

durch ;_;L_J\ determinirt wird; hier ist einfach durch den Dual zu helfen. .

Trotz der oben berührten Mängel ist das Buch des Ibn Chor-

dädhbeh äusserst wichtig. Selbst in den Wunderberichten ist manches

für uns Werthvolle, wie gerade DE GonJn kürzlich bei seiner Unter-

suchung über die Geschichten vom Meerfahrer Sindbäd gezeigt hat.

Das Werk verdiente daher vollständig die Mühe, die er sich gegeben

hat, seinen Text herzustellen. Diese Mühe ist sehr erfolgreich ge-

wesen. Im Einzelnen wird freilich noch Einiges unsicher bleiben,

namentlich bei den Namen verschollener Ortschaften. Durch Mit-

theilung des ganzen kritischen Apparates hat DE GonJr. aber dafür

gesorgt, dass sein Text überall controlirt und gegebenen Falls ver-

bessert werden kann. Viel über ihn hinaus wird man aber kaum

je kommen, wenn nicht ein unerwarteter Glücksfall noch weit bessere

Quellen aufschliesst. Nur ein paar unbedeutende Kleinigkeiten erlaube

1 Das Fragewort AS wird bekanntlich in älterer Zeit allgemein L‚S geschrieben.

2 wird bei VULLEBB 2, 1393b durch erklärt. Das _;_ ist also

an beiden Stellen herzustellen und ist in der im Glossar citirten Stelle v. Knsmnifs

richtig. .

3 Daraus entlehnt ‚Kirche‘ (Fssnnxsn, Arum. Fremdw. 274.).
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356 M. J. DE GoEJE.

ich mir hier zur Emendation des Textes anzugeben; zum Theil be-

rühren sie auch das Glossar. Der 46, 2 genannte Ort heisst

noch heute Chir (siehe meine Tabari-Uebersetzung 3), also — Die griechische Form des Namens von Äatiaqil, welche die

Handschrift als hat (99, 10), würde ich Mb schreiben;

hlödou äcria erscheint schon im Jahre 221 als Maipapacrov (WADDINGTON

nr. 1839), vgl. Mompsistea der Tabula Peut., Maiuq/ouscrta Malala 2,

14 (Ox.) und besonders Lamm LAND, Anecd. 2, 385, 5. — 138, 4

möchte ich lesen Ajl)‘ ‚der, welcher es geschmückt hat, der Ge-

liebte‘. — 149, 4 verstösst die gewählte Aussprache gegen jedes Vers-

maass. Metrisch würde genügen M, doch weiss ich keinen

passenden Sinn für diese Aussprache. —- Dass 176, 1 schlecht-

weg ‚im Süden‘ (Afrikas) sein könne, glaube ich nicht; die Ver-

besserung liegt doch sehr nahe. —- Die Stelle 125, 14 ff. kann

nicht in Ordnung sein. Wer von Küfa nach Damascus reist, hat

das Nagd nicht zur Rechten, sondern ausschliesslich zur Linken

u. s. w. Mindestens wäre hier l. 14 durch a,“ zu ersetzen

und am Schlüsse etwa U‘,'>„.;J\ QJLLH u.“ zu schreiben mit Streichung

von doch ist die Verderbniss vielleicht ärger.

Hinter dem Texte Ibn Chordadhbeh’s gibt DE GoEJE sehr

wichtige geographische und statistische Auszüge aus dem gegen

930 n. Ohr. geschriebenen Werke des Qodama, wodurch das des

Ibn Ohordädhbeh vielfach bestätigt, berichtigt und ergänzt wird.

Qodäma ist ganz Geschäftsmann; in den reichlich 80 Seiten, welche

DE GoEJE von ihm mittheilt, kommt auch nicht ein Vers vor.

Der Ausgabe sind nicht bloss wieder ein Glossar und umfangreiche

Indices beigegeben, sondern auch eine vollständige französische Ueber-

setzung. Dieselbe folgt, so weit möglich, der des ersten Herausgebers,

BARBIER Dn MEYNARD, der auch die stilistische Durchsicht übernommen

hat. Ihm und Graf LANDBERG ist die Ausgabe gewidmet.

Nach dem Erscheinen dieses Bandes von DE GoEJE’s Bibliotheca

geographica liegt uns so ziemlich das ganze Material für die Orts-

kunde des arabischen Reiches im neunten und zehnten Jahrhunderte

vor. Es wäre wohl der Mühe werth, ‚die Post- und Reiserouten des
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Orients‘ auf Grund der jetzt bequem zugänglichen Werke noch

einmal darzustellen; man bedenke, dass Spannen}: bei seiner höchst

verdienstlichen Arbeit noch nicht einmal den Jäqüt benutzen konnte!

— Auch würde es sich verlohnen, wenn ein einsichtiger Mann nach

dem Vorgange KREMER’s und mit sorgfältiger Benutzung von dessen

Forschungen die Angaben Ibn Chordädhbeh’s und Qodäma’s über

die Finanzen des Chalifats kritisch bearbeitete.

DE GOEJE hat uns so wieder zu grossem Dank verpflichtet,

indem er diese vortreffliche Ausgabe herstellte, während ihn doch

schon Tabari aufs stärkste in Anspruch nahm.

STRASSBURG i. E., 14. October 1889.

TH. NÖLDEKE.

COMTE DE LANDBERG, Primeurs arabes, présentées par le —, (auch

u. d. T. C5.,\%,....J\ I.‘ 5.:? Fascicule n: Diwän

de Zoheyr avec le Commentaire d’El-A'lam. (Leyde, E. J.BR1LL, 1889)

37 + V'1—|"Er" kl. 8°.

Graf v. LANDBERG hat seit seiner Rückkehr von langjährigem

Aufenthalte im arabischen Oriente die Verwerthung seiner vielseitigen

wissenschaftlichen Studien und Erfahrungen zum Nutzen der arabischen

Philologie und der Kenntniss der muhammedanischen Welt durch

die Ausführung einer Reihe von literarischen Werken in dankens-

werther Weise in Angriff genommen. Zunächst zog der stattliche erste

Band seiner Proverbes et dictons du peuple arabe (Leyden und Paris 1883

L1+456 pp.) die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kreise auf die

Früchte dieser Studien. In diesem Werke, welches am Faden der an

Ort und Stelle gesammelten Erklärung von 200 vulgär-syrischen Sprich-

wörtern ein reichliches Quellen- und Datenmaterial für den syrisch-

arabischen Dialect in grammatischer und lexicalischer Beziehung,

sowie in selbständigen an die Sprichwörter geknüpften Excursen und

Abhandlungen für Realkenntnisse, Sitten und Gebräuche bietet, hat

der Verfasser die auf eingehende Beobachtung des Volkslebens, der
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Volkssprache und des Volksgeistes gegründeten Forschungen durch

seinen weiten Blick auf dem Gebiete der sogenannten classischen

Sprache und ihrer grossen Literatur nach vielen Seiten nutzbar ge-

macht. Von diesem Werke ist nun der zweite Band, welcher die

Sprache der syrischen Wüstenaraber in ähnlicher Weise behandelt,

unter der Presse und, wie wir hören, dem Erscheinen nahe. — In

die Reihe der vulgär-arabischen Forschungen gehört noch v. LAND-

mme’s Ausgabe und Uebersetzung des Bäsim le forgeron et Härün

er-Rachid (Leyde 1888), von welchem ein zweiter Band die lexica-

lischen Resultate enthalten soll, die in Anbetracht der vielen bisher

in den arabischen Lexicis noch nicht verbuchten Wörter der Bäsim-

erzählung sehr reichlich zu werden versprechen. Vorläufig bietet die,

wie bei den Proverbes et dictons von originell-arabischen, aus dem

Munde des Volkes gesammelten Erklärungen begleitete Sammlung von

49 Sprichwörtern, welche aus der Erzählung herausgehoben wurden,

einen Begriff von der philologischen Ausbeute, für welche die mit-

getheilten Bäsim-Texte eine Fundgrube sind.

Neben diesen die Kenntniss der heutigen arabischen Sprache

und des heutigen arabischen Volkscharakters in hervorragender Weise

fördernden Werken sind die Arbeiten zu nennen, welche die Litera-

tur des classischen Arabismus bereichern. Zuvörderst hat v. LANDBERG

ein Sammelwerk unter dem Titel Critica arabica unternommen (bis-

her erschienen zwei Theile, 1. Leyden 1887, n. ebendaselbst 1888),

in welchem die wichtigsten auf dem Gebiete der arabischen Litera-

tur erscheinenden Textausgaben kritisch gesichtet werden sollen. Es

werden wohl ohne Zweifel Meinungsverschiedenheiten zwischen den

Editoren der in diesem Sammelwerke besprochenen Texte und dem

Verfasser der Critica hinsichtlich textkritischer Principien obwalten;

namentlich wird nicht jeder Herausgeber mit der überwiegenden

Berechtigung, welche der Verfasser für den Rigorismus der classi-

schen Grammatik gegenüber der Freiheit des lebenden Sprachgebrauchs

auf dem Gebiete des Schriftthums fordert, immer einverstanden sein.

Aber jeder wird es anerkennen, dass die Critica zur Vertiefung und

Schärfung der Textbetrachtung auf einem Gebiete, auf welchem das
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Zusammenwirken der Bestrebungen deutscher und holländischer Phi!

lologen in den letzten Jahrzehnten erhebliche Resultate gezeitigt hat,

beitragen. In diese Reihe gehören die Editionswerke des Herrn v. LAND-

BERG. Wir nennen an erster Stelle die im vorigen Jahre erschienene

umfangreiche Ausgabe von ‘Imäd al-din al-Katib: Conquéte de la Syria

par Saladin, eine Arbeit, die wegen der Schwierigkeiten, welche die

Kunstprosa des Verfassers bietet, an die Sprachkenntnisse eines Heraus-

gebers ebenso grosse Anforderungen stellt, als sie für die Geschichte

der Kreuzzüge von anerkannter Wichtigkeit ist.

Von grossem Nutzen für die arabische Philologie ist das Unter-

nehmen, dessen zweites Heft wir hier zur Anzeige bringen. Unter

dem Titel Pm'meurs arabes gedenkt der Herausgeber

neben jenen Arbeiten von grösserer Ausdehnung eine Sammlung von

kürzeren Opus cula zu vereinigen, von welchen er voraussetzt, dass

sie der arabischen Philologie förderlich seien und eine Lücke in

dem Bestande unserer Hilfsmittel ausfüllen können. Der erste Theil

(Leyden 1886) brachte einige sehr werthvolle Beiträge. Neben einer

Monographie über die Fehler der Vulgärsprache von Ibn Kemal Bäsha

und zwei Abhandlungen über das altarabische Mejsirspiel von Burhän

al-din al-Bikäfi und Muhammed Murtadä al-Zubejdj ‘(der letztere

ist den Arabisten besonders als Verfasser des T fig’ ul-‘Arüs bekannt)

erhielten wir zuerst (die Ausgabe von ABEL ist später erschienen)

den Diwän des Abü Mihgan al-Thakafi mit dem Commentar des Abü Hilal

al-‘Askari. Ausser dem philologischen Interesse dieses Diwans bietet

derselbe noch ein vorwiegend culturhistorisches Interesse. Abü Mihgan

gehört zu den Poeten des Ueberganges vom Heidenthum zum Islam,

und in meinen Untersuchungen über die Reaction des altarabischen

Geistes gegen das muhammedanische System habe ich mich vielfach

überzeugen können, wie merkwürdige Documente dieser Dichter für

das Studium des Geistes jenes Kreises bietet, dem er angehörte. Die

Wahl dieses Dichters zur Herausgabe in den Turaf des Herrn

v. LANDBERG ist in jeder Beziehung eine glückliche zu nennen.

Das vorliegende zweite Heft bringt uns die von den arabischen

Philologen überlieferten Dichtungen des vorislamischen Dichters
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360 Oomrn DE LANDBERG.

Zuhejr mit dem Commentare des al-A‘lam al-Santamari (st. in Se-

villa 476), des berühmten Oommentators der alten Diwäne und der

Sawähid des Sibawejhi. Er gehörte zu seiner Zeit zu den Depositären

der Tradition über die alte Luge. und der Exegese der alten Dichter,

eine Kenntniss, die auch für den gelehrten Araber trotz der natür-

lichen Sprachkenntniss, über die er verfügt, zu jeder Zeit mit vieler

Mühe verbunden war. Auch der gebildete und gelehrte Araber, ——

dies darf uns zum Troste dienen ——, liest nicht jede Stelle der alten

Dichter ex abrupte; ohne Commentar findet auch er sich in den

)\.1-.£b\J\ Uibu nicht immer zurecht. Solange die Oommentare in der

Literatur noch nicht sehr verbreitet waren, musste man die Vor-

lesungen jener Männer hören, welche die Erklärungen der alten

philologischen Autoritäten sammelten. Nach Al-Älam’s Wohnort reiste

man solcher Kenntnisse wegen von den entferntesten Gegenden:

a?“ A25’ U5 Älajll als, (Ibn Baskuwäl, p. 620, 14). Sollen uns die

Ausgaben der Gedichte aus der heidnischen Zeit wirklichen Nutzen

bringen, so kann von der gleichzeitigen Ausgabe der ältesten Commen-

tare zu denselben, wenn auch nur in Auszügen mit Weglassung des

Selbstverständlichen und auch sonst leicht zu Erreichenden, wie in

den Anmerkungen zu Tnosßnoxns Mufaddalifiät-Ausgabe, nicht ab-

gesehen werden. Ein Commentar, wie der des A'lam, erschliesst uns

die vielen Dunkelheiten des Sprachausdruckes und der historischen

Beziehungen der Gedichte; erst durch solche Commentare werden

viele Rcalien des altarabischen Heidenthums, die wir aus den Texten

nur mühsam (häufig nicht ohne ein Fragezeichen neben unsere

Folgerungen zu setzen) erschliessen, recht zugänglich. (Interessante

Rcalien in Zuhejr sind z. B. 14 : 6 = LANDBERG p. 94, v. 2 über Haar-

opfer, vgl. Muhammed. Stud. 1, p. 249; 21a». 10:14 = LAND-

BERG p. 127, v. 2).

Der Commentar ist hier nach zwei Handschriften, einer vom Ver-

fasser aus Marokko erworbenen und der kaiserlichen Hofbibliothek ge-

schenkten und einer andern, der Pariser Nationalbibliothek ange-

hörigen, herausgegeben. Als kritisches Material werden auch die Oitate

aus al-A‘lam im „an“ Ä“); und anderwärts in den reichhaltigen

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:3

7
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

7
4

2
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



PRIMEURS ARABES, PREsEnrEEs PAR LE —. 361

Noten (pp. 11—36) verwendet. Ob noch die Vergleichung der

Londoner HS. für den Text Nutzbares bieten könnte, darüber könnte

Professor Honnnr. in München, der den in jener Hschr. von ihm er-

kannten Al-Adam-Commentar zum Gegenstände des Studiums gemacht

hat, am besten Aufschluss geben. — Was den Text des Zuhejr selbst

betrifft, so hat v. LANDBERG die Citate aus den Lexica (auch Lisän

al-‘Arab) und Adabwerken als Apparat herangezogen. Ich erlaube mir,

nach Ibn al-Sikkifs Kitäb al-alfdz (Leydener Handschrift, WARNER,

Nr. 597), in welchem zehn Sawähid aus Zuhejr angeführt sind, hier

einige Variae lectiones beizubringen. Zu p. 123, v. 4 (Ahlw. 10: 2)

L-‚Lkfil bietet Ibn al-Sikkit p. 437 die Lesart: ibnil, zu p. 164, v. 3 (1 : 58)

IS. p. 404 . . . . . p. 167, v. 6 (18:10) ist der Vers bei

IS. p. 424 ebenso überliefert wie im Lisän (s. Anm. z. St.). Der

Herausgeber hat dem alten Dichter nach einer Richtung besonders

Gerechtigkeit widerfahren lassen in Bezug auf die natürliche An-

ordnung der Gedichte. Mit Recht spricht er sich in seiner Vor-

rede mit Anschluss an NÖLDEKE gegen die von anderen Herausgebern

beliebte Anordnung der Gedichte nach Reimbuehstaben aus. Eine

solche Anordnung bietet wohl denjenigen, die nach einer bestimmten

Verszeile suchen, viel Erleichterung, aber durch dieselbe werden oft

zusammengehörige Gedichte auseinander gerissen. So beziehen sich

z. B., wie auch in der Vorrede hervorgehoben wird, die Gedichte

pp. 124-—144 auf dasselbe Ereigniss, auf die Gefangennehmung des

Sclaven Jasar durch al-Härith b. Warkäf. Im Diwan ed. AHLWARDT

erscheinen nun diese vier Gedichte wegen der Verschiedenheit der

Reimbuehstaben von einander getrennt, als Nr. 10, 8, 7, 17, trotz-

dem Nr. 8 die Ausführung jenes Higä‘ ist (ein echtes obscönes Higa‘),

mit welchem der Dichter 10: 33 für den Fall droht, dass man Jasär

nicht freilassen wollte.

Die Aufgabe des Herausgebers ist es nicht, die inneren kriti-

schen Fragen mit Hinsicht auf die alten Dichter, deren Reliquien

nach der Ueberlieferung darzustellen er sich vorgesetzt hat, innerhalb

der Ausgabe zu erledigen. Wohl aber drängt die Betrachtung jedes

neuen Beitrages zur altarabischen Poesie solche Erwägungen in den

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. III. Bd. 24
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362 COMTE DE LANDBERG.

Vordergrund. Der vorzügliche Commentar, den uns hier Graf v. LAND-

BERG zugänglich gemacht hat, bietet auch nach dieser Richtung

manche Anregung und manchen Anknüpfungspunkt.

Wie bei allen von den alten heidnischen Dichtern überlieferten

Diwanen, tritt uns auch beim Diwan des Zuhejr die Echtheits-

frage bei nicht wenigen Versen ungesucht entgegen. Die Thatsache,

die uns im Diwan des Lebid unter allen aus der heidnischen Zeit

überlieferten Dichtungen am häufigsten entgegentritt, gibt uns auch

beim Studium des vorliegenden Diwans Ursache zur Bedenklichkeit.

Ohne jetzt auf die durch Herrn v. KREMER in eingehender Weise

behandelten religiösen Stellen im Lebid zurückkommen zu wollen,

wollen wir nur auf den specifisch muhammedanischen Geist in einigen

Zuhejrstellen hinweisen. Mu‘allaka v. 27. 28 (ed. AHLWARDT 16: 26.

27. LANDBERG p. 85, v. 2. 3) muss wohl auch solche Kritiker zum

Zweifel anregen, welche sonst das Vorhandensein tieferer religiöser

Stimmungen bei den Dichtern der Gahilijja nicht eben abweisen möchten.

Wenn man auch den erstern Vers (Allwissenheit Allah’s) — den übrigens,

wie es scheint, bereits muhammedanische Theologen als Beweis da-

für benützten, wofür ihn Anhänger der Authentie in unserer Zeit

verwenden könnten, s. Sirat ‘Antar ed. Sahin vnr, p. 60 —— als den

Ausdruck einer im Munde des Zuhejr möglichen Anschauung durch-

gehen lassen wollte, so wäre dies schwieriger bei dem zweiten, der

mit seinem glaakl {.33 und dem göttlichen Abrechnungsbuch einen

von Islam beeinflussten Gedanken vertritt. Die Echtheit eines solchen

Verses ist trotz der festen Ueberlieferung nicht günstiger zu beur-

theilen, als jene Riwaja, in welcher der Ausdruck UM Ag'dn€

VIII, p. 66, 1 in den Mund eines vorislamischen Dichters gelegt wird.

Allerdings findet sich dieser letztere Ausdruck (jaum al-kijdma) auch

in einer oft citirten Verszeile des Umejja b. Abi-l-Salt. Bedenken

kann auch Zuhejr 17:35 (: LANDBERG, p. 144, v. 5) einflössen. (Für

6,16.)‘ könnte noch beigebracht werden: Al-Mutalammis, Ag‘. xxx,

p. 209, 7, Lebid 39:1. 22, HUBER.)

,Zu seinen Eigenschaften gehört die Gottesfurcht und es beschützt

ihn vor schlechten Strauchelungen Allah und die Verwandtentreue.‘
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In der That gehört das ganze Stück, in welchemv diese Zeile

steht, zu jenen, welche Al-Asmefi nicht überliefert hat (vgl. auch v. 24

>„\> es ist fraglich, ob der Heide etwas von Däwüd wusste,

dieselbe Beziehung- kommt jedoch auch sonst in alten Dichtern vor,

Sonwaaznosn, Wafien der alten Araber, p. 332). Wie leicht eben

Zuhejr, der nun einmal als sententiöser, seinen Geist auf tiefere Wahr-

heiten richtender Dichter galt, Interpolationen und Unterschiebungen

nach dieser Richtung ausgesetzt war, ersieht man ja am besten

daraus, dass ein historisches Lehrgedicht (Nr. 20 = LANDBERG,

p. 176 folg.), welches ohne Zweifel nur von einem muhammedanischen

Verfasser herrühren kann, in seinen Diwan hineingerathen ist; oder

daraus, dass —— wie wir von Al-A‘lam (ed. LANDBERG, p. 114, 12 folg.)

erfahren — zwei Zeilen, welche von dem Ansärei‘ Chawwät her-

rühren (15: 46—47) und von Al-Asmaü, der in der Tradirung der

Gedichte viel behutsamer zu sein scheint als z. B. Abü ‘Ubejda,

auch nicht als echt zuhejrisch überliefert werden, an ein Gedicht

des Zuhejr angehängt wurden, welches denselben Reimbuchstaben

und dasselbe Metrum hatte. Wusste man mit einem Fragment oder

einigen herrenlosen Zeilen, die sich in kein Ganzes fügten, nichts an-

zufangen, so konnte man sie an einer formell geeigneten Stelle eines

ältern Dichters leicht unterbringen ganz abgesehen auch von jener die

Integrität der alten Gedichte stets umlagernden Gefahr, welche NOL-

DEKE in den Beitriigen zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, p. X

folg. betont hat, dass ‚ein Gedichtüberlieferer dem Reiz nicht wider-

stehen konnte, in die echten Gedichte einige Verse eigener Mache

einzusehieben, welche er für würdig hielt, den Namen des alten

Dichters zu führen‘. Es ist freilich unmöglich, für die Entscheidung dieser

hinsichtlich der altarabischen Culturgeschichte höchst wichtigen Fragen

einen Kanon aufzustellen; hoffentlich werden die in neuerer Zeit

aus nordarabischem Gebiete auftauchenden epigraphischen Materialien

beitragen, die Bestimmung und Abschätzung dessen, was im Ge-

dankenkreise eines heidnischen Arabers thatsächlich Platz finden

konnte, auf sicherere Basis zu stellen. Soviel müssen wir aber auch

bei dem jetzigen Stande dieser Fragen festhalten, dass die blosse Iden-

24*
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364 M. J. DE GoEJE. —— PnInEUns ARABES, ETC.

tität einer Phrase mit einem im Koran vorkommenden Ausdruck, wenn

dieser nicht dem speciellen religiösen Ideenkreis angehört, einen als

alt überlieferten Vers noch nicht verdächtigen kann; sonst müssten

wir ja gegen Stellen wie Zuh. 1\Iu'all. v. 54 (AHLWARDT 16 : 54 =

LANDBERG, p. 91, v. 4) ungerecht werden wegen QJ\,L.‚.„J\ „ein...“

Sure 40, 39. Wie echt altarabisch der in jenem Verse ausgedrückte

Gedanke ist, beweist die Häufigkeit der alten Analogien mit dem-

selben: Hamäsa p. 190 v.1, p. 424 v. 5.

Die Sorgfalt, mit welcher der Herausgeber den Text des Zu-

hejr-Commentars darbietet, ist eine musterhafte. An nicht verbesserten

Druckfehlern ist uns nur ein einziger aufgestossen p. 166, 11 6,9; l.

(5)1115. Sehr dankbar müssen wir für den ausführlichen Index der

erläuterten Wörter und angeführten Eigennamen am Ende des Bandes

(194—224) sein, umsomchr, da er sich auch auf den Abü Mighan

(Heft I) erstreckt.

Es wäre zu wünschen, dass der Verfasser in der Ausgabe der

Commentare zu den übrigen Diwänen in derselben Weise in den

nächsten Heften seiner Turaf fortfahre; die Erforscher des arabischen

Alterthums werden ihm dafür zu grossem Danke verpflichtet sein.

IGNAZ GoLnzInEn.
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Kleine Mittheilungen.

LEXIOOGRAPHICAL NOTES.

6. Dharmaeahikä.

The Word dharmavahikd which is of not unfrequent occurrence

in the Prabandhas and other similar works, is not found in any

Sanskrit dictionary, written in Europe. Its meaning is ‘an account-

book of charitable expenditure’, as may be gathered from the fol-

lowing passages. In Merutunga’s Prabandhachintämani we read:

1. p. 66 (Bombay edition) at the end of the anecdote regarding

Bhoja and a poor Brähmana: iti tadvälcydnte yatpdritoshilceuh n;ripa-

tirasmd addpayattanmavztri dhalrmavahikdydm slokabaddham lilekha I

2. at the end of the story of Bhoja and the learned thief (p. 67):

tatoha-rmukhe sabhdm upanitdya tasmai chaurdya yatpdritoshilcam rdjnd

prasddikgritarh taddharmavahikdniyukto niyogyevmh kdoyam alikhatl

3. in a story, p. 68, according to which Bhoja began to boast

of his liberality when this accountbook was read‘ out tö him (tasydnz

odchyamdndyäm): iti svmh muhurmuhulz .§ldgham(2~nalz kendpi purätana-

mantrind tadgarvakharvachiki-rshayä‘ sri - Vikramdrka - dha rm a '0 ahi kd

nripäyopaninye I tasyd uparitanavibhdge prathamatahprathamavh kävyam

etat Further on p. 69, l. 6 the same accountbook is called simply

vahikä. The latter form is preserved in Gujarati‘ and Marathi uahi,

Hindi and Pafijäbi bah? ‘an accountbook’. The Märvädi dialect has

1 This has already been pointed out by Professor Wanne, Indische Studien

xv, 286 note 1 , in connexion with the word 1-dja/vahilcd, which he has rendered

by ‘a royal daybook’. Regarding the various kinds of commercial vahts, see STEELE,

Law of Caste, p. 291 f. (second edition).
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366 KLEINE MITTBEILUNGEN.

a somewhat different form vani (see STEELE, loc. cit. and H. H. WIL-

son, Glossary Jud. Terms sub voce Khätävani), which probably is a

contraction of ‘vahini. All these forms are no doubt derived from

the verb vah ‘to carry‘ and they originally designate the account-

book as ‘the vehicle‘ (of the accounts). The passages from Meru-

tunga, quoted above, assert that the Indian kings used to keep regu-

lar accounts of their charitable gifts, and it is interesting that a la-

tely published grant of Bhimadeva II of Gujarat, Indian Antiquary xlx,

112 ff. furnishes actual proof for this assertion. Its last words are:

dütalcah svayanz | elharmavarhikäyänz [read, dharmavalzikäyärh] sawh-

charitmh chdjndtanz (The donor) himself is the messenger (charged

with the conveyance of the grant); and the order has been entered in

the aecountbook of charitable gifts’. M". FLEET, the editor of the grant,

takes dharnzavarhikzi as the name of a town. But there is no such

place in Gujarat or Käthiäväd.

G. BÜHLEB.

Ueber Vendidad I, 14—-15 (SR). — Diese Stelle lautet im Grund-

tcxte: äa_t he pait_jdrem fafikgrenta_t anro main_ju.§ pouru-mahrh:o.skaz'tim

jäm gawa-éa daja~c'a pouru-mahrkem.

Dazu lautet die Huzvaresch-Uebersetzung:

‚sie-o ‚quae-w -*6 ‚5515 es dem m6 5er «W59 am: ‘egßeovo n" ‚es 110 my

-*e{r01o”r R7"-'0 “5 new ‘w war's j 8?”“1£'D]J 5er» warst") „G ‘- 456m

es man: «V56

‚Darauf bildete Anro-Mainjus, der vielen Tod bringende dazu die

Gegenschöpfung. — Die Bremse, welche den Schafen und dem jungen

Vieh vielen Tod bringt, d. h. eine Fliege kommt zum Getreide, d. h.

sie kommt zum Futter; das Rind kann man nicht anbinden und auch

für die Schafe wird sie zum Tode.‘

Ich fasse -*6 155,5 als = neupers. s}. Das Wort x33, 8,5’,

dessen Pahlawi-Form 5515 lautet, bedeutet so viel wie ‚das Junge eines

Pferdes oder Esels‘.

Es ist unter m6 9515 ‚Fohlen-Fliege‘ die Bremse oder Biesfliege

(oestrus) gemeint und zwar die Schafbicsfliege (oestrus ovis, Linné)
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 367

und die Rinderbiesfliege (ozstrus bovis, Linné). Das befruehtete Weib-

chen der Rinderbiesfliege, auch Dasselfliege genannt, legt seine Eier

den Rindern, vorzüglich dem Jungvieh, auf die Haut. Wenn die

Biesfliegen sich einer Rinderherde nähern und sie umschwärmen, ver-

setzen sie durch den Laut ihres Fluges, das ,Biesen‘ der Hirten, die

Thiere in Schrecken. Taub gegen den Zuruf, mit hochgehobenem

Schweife, suchen die geangstigten Thiere Schutz im Gebüsch oder

im Wasser (das Rind kann man nicht anbinden). Die Schaf-

biesfliege, welche in der Regel an Orten sich aufhält, wo die Schaf-

herden weiden und Mittagsruhe halten (sie kommt zum Futter),

spritzt die bereits entwickelte Larve dem Schafe in die Nase, von

wo jene in die Stirnhöhlen aufsteigt; hier ernährt sie sich von den

Absonderungen der Schleimhäute und erregt durch ihr Saugen starken

Nasenausfluss. Folgen dieser Plage sind Athemnoth, Schwindel, Triefen

der Augen, Abmagerung, Zähneknirschen und Schaumkauen mit

endlichem Tode (vgl. Ph. L. MARTIN, Illustrirte Naturgeschichte der

Thiere. Leipzig, BROCKHAUS. 1884, 8°. 11. Band, 2. Abtheilung, S. 201

und 202).

SPIEGEL übersetzt die Stelle:

‚Dann machte eine Opposition derselben Anra-Mainjus, der

voll Tod ist. — Eine Wespe, die voll Tod ist für Rinder und

Felder.‘

Mit dieser Uebersetzung kann man sich schon desswegen nicht

einverstanden erklären, weil sie eine naturhistorisehe Unmöglichkeit

enthält. Pflanzenfressende Insecten sind den.Thieren unschädlich, wie

auch umgekehrt jene Insecten, welche den Thieren schädlich sind,

den Feldern keinen Schaden bringen.

Wie ich aus der Fassung der Huzvaresch-Uebersetzung ent-

nehmen zu können glaube, hat schon zur Zeit des Paraphrasten die

Erklärung dieser Stelle geschwankt, und war man in Betreff des

Wortes daja-6a nicht ganz sicher, da die Huzvaresch-Uebersetzung

dasselbe durch ßeso-Ie wiedergibt. In der Uebersetzung ist gawa-c'a =

’<9{H>Ie|~r, daja-c'a = ‚case-so, dagegen scheint in der Paraphrase gawa-

6a in une und daja-6a in wom»r zu stecken.
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368 KLEINE MITTEEILUNGEN.

Ich möchte mich in Betreff des schwierigen daja-c'a der Para-

phrase anschliessen und es nach dem Vorgänge von M. HAUG von

der Wurzel daj (= skr. dhe ‚säugen‘) ableiten, umsomehr als nach

der Fassung der Paraphrase gar kein Grund für die Bedeutung

‚Felder‘, welche SPIEGEL dem Worte gibt, vorliegt.

Was nun die Form skaitim anlangt, so leite ich sie nicht von

s7caiti- (SPIEGEL, Jusri) ab, sondern von skaitjw (skai&ja-), welches

ich auf die Wurzel skat = got. shat} (skaä ‚Schaden‘, skaäuls

‚schädlich‘, skaäja ,ich schade‘) zurückführe. — Dass das Wort

slcaitim ein Masculinum war, beweist das dazu gehörende Adjectiv

pouru-mahrkem oder wie andere Handschriften lesen: pouru-mahrko.

Ursprünglich stand auch gewiss statt jäm im Texte, welches

jim erst durch die Beziehung von slcaitim auf einen Stamm skaiti-

in jäm verwandelt wurde.

Zum Schlusse bemerke ich, dass ich gawa-c'a daja-c'a pouru-

mahrkem als Compositum fasse; es ist = gawa-pouru-mahrkem und

daja-pouru-mahrkem.

FRIEDRICH MULLER.

Mittheilungen der Redaction.

I.

In Ausführung des Beschlusses des VII. Orientalisten-Congresses

reichte das Wiener Comite im Juli d. J . ein Majestäts-Gesuch ein,

in welchem um Erleichterung der Benützung der Handschriften der

Wiener Hofbibliothek durch auswärtige Gelehrte gebeten wurde. In

Erledigung desselben ist folgender Erlass des hohen k. k. Obersthof-

meisteramtes dem Comite zugestellt worden:

5006

B.

In Folge Allerhöchster Entschliessung vom 30. August d. J . wird

die k. k. Hofbibliothek neuerlich angewiesen, bei der Darleihung

von Manuscripten an Gelehrte in möglichst entgegenkommender Weise

vorzugehen, jedoch muss die zur Norm gegebene Bedingung, dass
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 369

Q

die dargeliehenen Manuscripte nur in den beaufsichtigten Räumen

einer öffentlichen Bibliothek benützt werden dürfen, aufrecht erhalten

bleiben.

Wien, 2. September 1889.

Von Sr. k. und k. Apostol. Majestät Obersthofmeisteramte.

II.

Durch ein Versehen ist dem Herrn Professor Dr. HILLEBRANDT

keine Correctur des zweiten Theiles seines Vedica betitelten Auf-

satzes zugegangen, und fallen demnach etwaige Errata demselben

nicht zur Last.

DIE REDACTION.
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